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V orwort znr ersten Anflage. 
Als m.ir nahegelegt wurde, die Betriebseinrichtungen der Banken ein

gehend darzustellen, glaubte ich zunachst nicht an die Moglichkeit, einen 
solchen Plan auszufiihren. Ich war der Meinung, die Organisation eines jeden 
Instituts sei so individuell, daB sich meine Schilderung, sollte sie einiger
maBen zutreffend sein, auf ein einziges Institut beschranken miisse; hierdurch 
ware sie aber fiir die weiteren Kreise so gut wie wertl08. Vergleiche zwischen 
den Einrichtungen verschiedener Banken belehrten mich indes bald eines 
Besseren. Gibt es auch nicht zwei Institute, wo die Art der Buchfiihrung, 
Kontrollen, Abstimmungen usw. bis auf jede Einzelheit gleich ist, so kehren 
doch gewisse Prinzipien iiberall wieder. Sie festzuhalten schien allein schon 
der Miihe wert zu sein. Auch zeigte sich bei eingehenderem Studium, daB die 
Abweichungen nicht so bedeutend sind, ala daB die Darstellung ihretwegen 
zu unterbleiben hatte. Zuweilen ist in der folgenden Arbeit darauf hinge
wiesen, worin die Abweichungen bestehen und welche Griinde fiir oder gegen 
die verschiedenen Methoden sprechen. Immer aber habe ich nur solche Ein
richtungen und Gebrauche dargestellt, die bei mehreren Instituten zur An
wendung kommen. 

Hierbei sind in erster Reihe die groBen Banken beriicksichtigt worden. 
Der GroBbetrieb erfordert eine ausgedehntere Organisation; er verlangt na
mentlich zahlreiche SicherheitsmaBregeln und Kontrollen, die im Kleinbetriebe 
weniger notwendig sind, weil der Geschaftsgang Ieichter zu iibersehen ist. Da 
die Technik des GroBbetriebs die umfangreichere ist, muB ihre Beschreibung 
auch denen geniigen, die am Kleinbetriebe Interesse haben. Vollig gleich
bedeutend fiir GroB- und Kleinbetrieb ist die Technik der Geschaftsabschliisse~ 
namentlich die der Borsengeschafte, bei denen die Gebrauche maBgebend sind,. 
die an der BOrse von allen Beteiligten gieichartig angewendet werden. 

Schwieriger war es, dariiber zu entscheiden, weiche Kenntnisse des Bank
und Borsenwesens, der Buchfiihrung usw. beim Leser vorausgesetzt werden 
sollten. Es schien m.ir am richtigsten zu sein, dem Leser moglichst wenig Vor
kenntnisse zuzumuten, dafiir aber Erorterungen rein theoretischer Natur, 
wenn nicht ganz zu vermeiden, so doch nach Moglichkeit abzukiirzen. Nur 
die Kenntnis der Buchfiihrungssysteme, insbesondere der wichtigsten RegeIn 
der doppelten Buchfiihrung, die allein fiir das Bankgesch.ii.ft in Betracht kommt. 
wird vorausgesetzt, und ich beschranke mich auf eine Darstellung ihrer prak
tischen Anwendung im Betriebe der GroBbanken. Bei Besprechung der ver
schiedenen Arten der Bankgeschafte habe ich mich mit einer einfachen SchiI-
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derung begniigt, so sehr auch diese Geschafte zu theoretischen Betrachtungen 
iiber ihren wirtschaftlichen Nutzen und Schaden reizen mogen. Nur die Ge
schichte des Bankwesens ist im ersten Teile der Einleitung von prinzipiellen 
Gesichtspunkten aus etwas eingehender theoretisch dargestellt worden. 

Mit besonderer Ausfiihrlichkeit sind die Borsengeschafte behandelt 
worden, die trotz des regen Interesses, dem sie in der Offentlichkeit begegnen, 
in den Reihen der Volkswirte und Juristen zahlreichen MiJ3verstandnissen 
ausgesetzt sind. Vielleicht tragt die Beschreibung ihrer praktischen Aus
fiihrung dazu bei, solche Irrtiimer zu beseitigen. 

Das Bankgeschaft ist so vielseitig, daB eine bis in aIle Einzelheiten rei
chende Schilderung bei weitem den Raum iibersteigen wiirde, der fiir diese 
Arbeit in Anspruch genommen ist. Ich habe daher wohl manches weggelassen, 
bin aber bestrebt gewesen, die Darstellung so popular abzufassen, daB sie auch 
dem Laien verstandlich ist. 

Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, wird gelost sein, wenn aus del' 
folgenden Arbeit der SchUler der Handelsschule, der Lehrling, AngesteIlte, 
Organisator und Bureauchef im Bankgewerbe, der Volkswirtschaftler und 
Jurist Anregung und Belehrung schopfen konnen. 

Bei der Bearbeitung sind mir von Fl'eunden und Kollegen mannigfache 
Anregungen und Belehrungen in iiberaus dankenswerter Weise zuteil geworden. 

Berlin, im Oktober 1903. 

Bruno Buchwald. 



Vorwort zur neunten Auflage. 

Seit dem Erscheinen der achten Auflage dieses Buches, im Jahre 1923, 
hat die Betriebsorganisation der Banken so durchgreifende Vedinderungen 
erfahren, wie es selbst in den zwanzig Jahren, die schon zwischen der Ver
offentlichung der ersten und der achten Auflage verstrichen waren, nicht 
der Fall gewesen ist. Die Notwendigkeit, die im Vergleich zur Vorkriegszeit 
auBerordentlich stark gewachsenen Betriebsunkosten zu vermindern, hat in 
weitgehendem Umfange zur Einfiihrung maschineller Hilfsmittel gefiihrt. 
Diese Neuordnung hat zwar die Buchfiihrung und Korrespondenz nicht grund
satzlich, aber doch in ihren Methoden wesentlich geandert. Sie hat insbeson
dere auch eine bedeutsame Umgestaltung der zur Verhiitung von Buchungs
fehlern und Veruntreuungen eingefiihrten Kontrollen zur Folge gehabt, deren 
Schilderung als ein wichtiger Teil der Betriebsorganisation von jeher die 
Aufgabe dieses Buches gebildet hatte. 

So machte schon die Mechanisierung der Bankbetriebe eine vollige Um
arbeitung groBer Teile des Werkes erforderlich. Dabei lieB sich eine erheb
liche Erweiterung des Textes nicht vermeiden. Es muBte bei der Darstellung 
nicht nur auf die verschiedenen Arten der mechanischen Hilfsmittel Riick
sicht genommen werden, sondern auch darauf, daB in Kleinbetrieben haufig 
die Benutzung groBer Buchungsmaschinen nicht lohnend ist, und daher 
auch jetzt noch haufig die bisherigen Methoden bevorzugt werden. Wenn 
daher auch der Grundsatz, in erster Reihe die Betriebsfiihrung der groBen 
Banken zu schildern, beibehalten wurde, so muBten doch in starkerem MaBe, 
als es in den friiheren Auflagen geschehen war, die Besonderheiten des Klein
betriebes beachtet werden. 

Neben den durch die Mechanisierung veranlaBten Anderungen ergab sich 
die Notwendigkeit, die in den letzten sieben Jahren geschaffenen neuen 
Methoden der Geschaftsabwicklung, z. B. im Abrechnungsverkehr und bei 
der Liquidation der Borsentermingeschafte, zu beriicksichtigen. Die Neu
gestaltung der fiir das Bankgewerbe wichtigen Gesetzgebung machte eine 
eingehende Bearbeitung weiterer Teile des Buches erforderlich. Ferner erschien 
mir namentlich eine Erganzung der in den friiheren Auflagen enthaltenen 
Darstellung des Scheck- und Wechselrechts wiinschenswert. Andererseits 
konnten freilich einige gesetzliche Bestimmungen, die nicht mehr in Kraft 
sind, insbesondere die aus der Zeit der Geldentwertung herriihrenden, ge
strichen werden. Soweit sie von historischem Wert sind, wurde auf die Aus
fiihrungen in der achten Auflage hingewiesen. 
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Das vorliegende Werk stellte urspriinglich, wie aus dem Vorwort zur 
ersten Auflage hervorgeht, einen Versuch dar, die Betriebseinrichtungen der 
Banken eingehend zu schildern. Gleichzeitig sollte es die Bank- und Borsen
geschafte als solche und ihre praktische Ausfiihrung in gemeinverstandlicher 
Form erlautern. Die Anwendung maschineller Hilfsmittel hat trotz ihrer 
unleugbaren organisatorischen Vorteile den groBen Nachteil, daB die Tatig
keit des iiberwiegenden Teiles der Bankangestellten einseitiger gestaltet wird, 
und diesen der Einblick in die Gesamtheit der Bankpraxis erschwert wird. 
In Zusammenhang hiermit wird der Ruf nach Hilfskraften, die eine griindliche 
Kenntnis aller Zweige des Bankgeschafts besitzen, immer starker. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, denjenigen Bankangestellten, die infolge ihrer 
spezialisierten Tatigkeit nur wenig Gelegenheit haben, sich umfassende Fach
kenntnisse anzueignen, durch geeignete Lehrbiicher die Moglichkeit einer 
solchen Ausbildung zu vermitteln. Diese Erwagung hat bei der Bearbeitung 
der vorliegenden Auflage eine besondere Rolle gespielt. Mehr noch als in den 
friiheren Auflagen bin ich bestrebt gewesen, dem Leser nicht nur zu zeigen, 
wie die einzelnen Geschafte abgewickelt und gebucht werden, sondern auch 
welche privatwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und juristischen Gesichts
punkte bei ihrem AbschluB maBgebend sind. 

Wiederum ist mir seit Erscheinen der letzten Auflage aus Kreisen des 
Bankgewerbes eine groBe Zahl von wertvollen Anregungen zu Erganzungen 
und Verbesserungen zugegangen. Insbesondere bin ich bei der Herstellung 
der neuen Auflage von verschiedenen Herren aus der Bankpraxis, namentlich 
von Herrn Dr. Hans Kaliski, Berlin, durch Erteilung von Auskiinften, 
Bearbeitung des Textes, der Formulare usw. wirksam unterstiitzt worden. 
All diesen Mitarbeitern spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbind
lichsten Dank aus. 

St. Moritz, im Januar 1931. 

Bruno Buchwald. 
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I. Einleitung. 
1. BegriH und Geschichte des Bankwesens. 

In der volkswirtschaftlichen Literatur herrscht fiber den Begriff des 
Bankwesens keine vollige Obereinstimmung. Eine Anzahl von Schrift
stellern betrachtet die Banken in erster Reihe als Kreditvermittler und 
erblickt ihre Aufgabe darin, das ihnen zuflie13ende Geldkapital zur Kredit
gewahrung zu benutzen, also Kredit zu nehmen und Kredit zu geben. Diese 
Auffassung trifft gewi13 auf die in Form von Aktiengesellschaften, Kommandit
gesellschaften auf Aktien oder sonst in einer der handelsrechtlichen Formen 
der juristischen Person betriebenen, mit gro13em Kapital ausgestatteten 
Unternehmungen der Gegenwart zu 1). Aber es gibt eine gro13e Anzahl anderer 
Unternehmungen, die nach dem Sprachgebrauch als Banken oder Bank
geschafte bezeichnet werden, bei denen aber dennoch eine kreditvermittelnde 
Tatigkeit nicht oder nur in geringem Ma13e in Betracht kommt. Dies gilt 
von den alten Girobanken, die wie noch gezeigt werden wird, ausschlle13lich 
der Erleichterung des Zahlungsverkehrs dienten. Es gilt in der Gegenwart 
insbesondere auch von den vielen als Einzelfirma, offene Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft betriebenen Bankgeschaften, deren Inhaber 
(bei der Einzelfirma), Gesellschafter (bei der offenen Handelsgesellschaft), 
oder personlich haftender Gesellschafter (bei der Kommandit-Gesellschaft), 
Bankiers genannt werden. Zwar gibt es unter diesen Bankgeschaften eine 
stattliche Anzahl, denen neben dem eigenen Kapital fremde Mittel in reich
lichem Ma13e zur Verffigung stehen, die sie wieder zur Kredithergabe ver
wenden. Ein erheblicher Teil der Bankgeschafte, namentlich der Betriebe 
kleinen Umfanges, fibt jedoch eine kreditvermittelnde Tatigkeit in dies em 
Sinne nicht aus. Diese Bankiers befassen sich vielmehr hauptsachlich mit 
dem Handel in Wertpapieren, wobei allerdings meist ebenfalls eine Kredit
hergabe, jedoch nur im Rahmen der eigenen Mittel erfolgt. Freilich bilden 
diese Geschaftszweige keineswegs eine Eigenart der nicht in Form einer 
juristischen Person betriebenen Unternehmungen; auch jede andere Bank 
befa13t sich mit ihnen in sehr ergiebigem MaBe. Da auch die kreditvermit
telnde Tatigkeit, wie schon erwahnt, nicht ausschlieBlich von den in Form 

1) Siehe auch die bei Nussbaum, Kommentar zum Borsengesetz, S. 256, 
angefiihrten Entscheidungen des Kammergerichts iiber den Begriff "Bank" 
im Gegensatz zum "Bankier". 

Buchwald, Bankbetrieb. II. Auil. 1 
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einer juristischen Person betriebenen Banken ausgeiibt wird, sondern auch 
von einem Teil der als EinzeHirma usw. betriebenen Bankgeschafte, so lli.Bt 
sich eine strenge Trennung zwischen Banken und Bankgeschaften in bezug 
auf die Art ihrer Tatigkeit nicht vornehmen. Sowohl fiir Banken als auch fUr 
Bankgeschafte wird zuweilen die Bezeichnung "Bankhaus" gebraucht; ein 
Begriff, der ohne Riicksicht auf die Geschli.fts- oder Gesellschaftsform ange
wendet zu werden pflegt. In der theoretischen Literatur ist die Bezeichnung 
"Bank" die gebrauchlichere, und man spricht aJIgemein vom "Bankwesen", 
ohne daB ein Unterschied zwischen den Geschaften der Banken und denen 
der Bankiers gemacht wird. 

Den Ursprung des Bankwesens bildet das Geldwechslergeschaft. Von 
der banco" d. h. dem Tisch, worauf die italienischen Geldwechsler des Mittel
alters ihre Miinzschalen stellten, wird auch das Wort Bank abgeleitet. 
"Bancherii" hieBen schon im 12. Jahrhundert die Geldwechsler zu Genua; 
vom Wort banco, stammt auch die Bezeichnung "bankerott"; miBbrauchte 
nam1ich einer der Geldwechsler das Vertrauen, so wurde seine banca zer
brochen - banco rotto-. 

"Dber das Bankwesen im Altertum sind nur spli.rliche Nachrich~n VOl

banden. Bei den Volkern mit stark entwickelten Handelsbeziehungen (PhOni
ziern, Karthagern, Agyptern) werden bankahnllche Einrichtungen nur vel
mutet; einigermaBen sichere Urkunden aus dem sechsten Jahrhundert 
v. Chr. hat man iiber das babylonische Bankwesen entdeckt. Dort solI das 
Bankhaus der 19ibi Geschli.fte verschiedener Art gemacht haben, z.B. Zahlungs
auftrage ausgefiihrt, Geldeinlagen zur VerzinBung angenommen, verzinBliche 
Darlehen ausgeliehen haben usw. 

1m alten Griechenland spielten namentlich die Trapeziten eine groBe 
Rolle. Ihr Entstehen wird auf das vierte Jahrhundert v. Chr. zurUckgefiihrt. 
1m Gegensatz zu den Geldwechslern nahmen sie Depositengelder an und 
dienten auBerdem als Hinterlegungsstelle sowie zur "Dberweisung von Zah
lungen. Das Ausleihen von Geld erfolgte von besonderen Wechslern, die 
vom Volke haufig als Wucherer betrachtet wurden. Auch die griechischen 
Tempel machten Bankgeschli.fte. Die Priester nahmen Depositengelder an 
und verliehen diese auch wieder, wie man annimmt, gegen maBige Zinsen. 
Auch der Staat und einige Stadte sollen ihre Barbestande den Tempelka.ssen 
iibergeben haben. 

Eine ganz ahnliche Entwicklung wie in Griechenland nahm das Bank
wesen im alten Rom. Die Geschafte der Trapeziten besorgten hier die argen
tarii, deren Existenz bis ins dritte Jahrhundert v. Ohr. festgestellt worden ist. 
Ihnen wurden Laden (tabernae), hauptsli.chlich am Forum, zur Ausiibung 
des Gewerbes zugewiesen. Auch Darlehensgeschafte wurden von den argen
tarii gemacht. Die sich mit dem Miinzwechsel bef8BSenden Bankiers wurden 
nummularii genannt. 

Die verhli.ltnismaBig hohe Entwicklung, die das Bankwesen im alten 
Rom bereits erreicht batte, ging wahrend der Volkerwanderungen verloren, 
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und es blieben nur die ersten An£ange des Bankwesens iibrig, die durch die 
Geldwechsler charakterisiert werden. Die Vielgestaltigkeit des Miinzwesens, 
die durch die enge Begrenzung der Miinzgebiete und durch die zahlreichen 
Veranderungen der Miinzen hervorgerufen wurde, machte die Tatigkeit der 
Geldwechsler notwendig. Zunachst bescbaftigten sich die Geldwechsler nur 
mit dem Umtausch der Miinzen gegen andere und der Priifung ihrer Echtheit. 
Spater wurden sie auch Geldverleiher. Bisher war das Bediirfnis nach Kredit 
nur durch die Juden befriedigt worden. Als aber in Italien der Handel eine 
rapide Entwicklung nahm, begannen allmahlich auch die Geldwechsler sich 
mit Geldleihgeschaften zu befassen. So betrieben in Genua die "Bancherii" 
schon im 12. Jahrhundert neben dem Geldwechselgeschaft das Darlehens. 
gescbaft, besonders fiir den 'Oberseehandel (cambia maritima). Das geschah 
haufig in der Form, daB sie sich an den iiberseeischen Gescbaften der Kauf· 
leute beteiligten. Auch gaben diese Depositengelder 1) und zogen dafiir Wechsel 
auf den Bankier. Die Wucherlehre, die seit dem 12. Jahrhundert nicht mehr 
bloB in Form von Beschliissen der Konzile auftrat, sondern sich auch an die 
Laien wandte, erlaubte die Wechse]gewinne; sie fand es auch verstandlich, 
daB der Bankier Gebiihren fiir die Aufbewahrung des Galdes nahm. Das ge· 
schah, obgleich auch damals schon der Bankier das deponierte Geld nicht in 
denselben Miinzen zuriickzugeben brauchte, sondern in seinem Betriebe ver· 
wandte. Einige Schriftsteller der Wucherlehre bemerkten zwar, daB eigent.lich 
der Bankier etwas zu vergiiten batte, aber in Wirklichkeit kam es zunachst 
nicht dazu 2). Ebenso pflegten die Bankiers in sehr lebhaftem Umfange den 
Zahlungsverkehr, wozu sie in den verschiedenen Handelspliitzen Filialen 
errichteten. Italienische Wechsler wanderten bald auch nach Deutschland, 
England und Frankreich aus, wo sie als erste die gewerbsmaBige Hergabe 
von Darlehen betrieben. Da diese Wechsler insbesondere aus der Lombardei 
stammten, wurden sie in diesen Landern "Lombarden" genannt, und das 
englische Bankenviertel verdankt ihnen seinen Namen "Lombard Street". 
In Deutschland ist das Auftreten der "Lombarden" und ahnlicher italienischer 
Bankiers seit der Mitte des 13. Jahrhunderts festzustellen. Sie waren zuweilen 
neben den Juden die Geldgeber der Territorialherren, als deren Hauptgliiubi
ger freilich die Grundherren und Stadte auftraten, die als Sicherheit fiir das 
Darlehen Hoheitsrechte und Privilegien erhielten und in ihren dauernden Be
sitz brachten, wenn die Schuld nicht rechtzeitig zuriickbezahlt wurde 3). Die 
Grundherren und Stadte machten jedoch aus diesenDarlehensgeschaftenkeinGe_ 

1) Ober den Begriff "Depositengeld'f siehe Abschnitt 2 dieses Kapitels. 
Die Anwendung banktechnischer Bezeichnungen, die erst spll.ter erklll.rt 
werden, HUlt sich in diesem Abschnitt nicht vermeiden. Wo die nll.heren Er
l§.uterungen zu find en sind, ist, soweit Angaben hier nicht gemacht werden, 
aus dem Register zu ersehen. 

B) Siehe End e man n, Studium in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und 
Rechtslehre bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Berlin 1874 und 1883. Bd. I, S.428. 

3) Siehe Metzler, Studien zur Geschichte des deutschen Effekten
Bankwesens. S. 11-13. Leipzig 1911. 

1* 
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werbe, so daB die gewerbsmaBige Abwicklung von Kreditgeschaften der geschil
dertenArt damals fast ausschlieBlich in den Handen der J uden undItaliener lag. 

In den Handelsstadten des Mittelmeers entstanden auch bereits im 
Mittelalter einige offentliche Banken. So soll schon gegen Ende des zwolf
ten J ahrhunderls verschiedenen begiiterten Einwohnern Venedigs das Privileg 
zur Griindung einer Bank verliehen worden sein. Die italienischen Monti, 
die in einigen Stadten entstanden, werden zwar nicht als Banken angesehen; 
sie bildeten vielmehr eine Gemeinschaft von Glaubigern des Staates zur 
gemeinsamen Verwaltung offentlicher Einnahmen und hatten wohl den 
Zweck, den Zinsendienst fiir den Staatskredit sicherzustellen 1). Spater 
entwickelten aber die Monti teilweise eine bankgeschaftliche Tatigkeit. Eine 
groBere Bedeutung erlangte namentlich die Cas a di Giorgio in Genua, 
die Depositen annahm und den Zahlungsverkehr vermittelte. In Barcelona. 
wurde im Jahre 1401 eine offentliche Wechsel-, Depositen- und Girobank ge
griindet. Ahnliche Banken entstanden in Valencia und Saragossa. 

Mit den bedeutenden Entdeckungen gegen Ende des 15. und zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts entwickelte sich das Handelskapital mehr und mehr. 
Gleichzeitig aber entstanden neue Zentren des Welthandels, wahrend die 
Stadte des Mittelmeers allmahlich an Bedeutung einbiiBten. Diese Entwicke
lung fiihrte zu einer erheblichen Zunahme der Anforderungen an die Bankiers, 
und auch die Fiirsten stellten noch groBere Anspriiche als bisher zur Kriegs
fiihrung, als die Soldnerheere und Feuerwaffen zur Einfiihrung kamen. Doch 
hatten sich schon am Ende des Mittelalters bei den Handel treibenden Volkern 
Reichtiimer angesammelt, die auch die Zahl der Geldgeber vermehrten und 
ein gewerbsmaBiges Darlehnsgeschaft ermoglichten. In Deutschland schwand 
die Bedeutung der Juden und Lombarden als Geldgeber immer mehr; sie 
scheinen, soweit sie nicht ausgewandert waren, nur noch die kleinen Darlehns
geschafte abgeschlossen zu haben, wahrend andererseits groBe Handelshauser 
entstanden, die fUr das Finanzierungs- und Kreditgeschaft eine besondere 
Bedeutung erlangten. Wohl das bekannteste Handelshaus jener Zeit war 
das der Fugger in Augsburg, die im 16. Jahrhundert zu einer Macht und Bliite 
gelangten, wie kaum jemals ein Handelshaus zuvor. Die QueUe ihres Reich
tums bildete zunachst der Metallhandel. Nach einiger Zeit aber erwarben die 
Fugger Bergwerksanteile der verschiedensten Art, und die Inventur des 
Hauses von 1527 verzeichnet 45 Gruben, zu deren Gewerken die Fugger 
gehOrten 2). Zum Teil verdanken die Fugger ihre Beteiligungen am Bergbau 
den Darlehnsgeschaften, die sie mit Territorialherren abgeschlossen hatten. 
Das geschah in der Weise, daB ihnen entweder Anteile der Fiirsten am Berg
bau verpfandet waren, die schlieBlich an die Geldgeber iibergingen, weil das 

1) Nicht zu verwechseln mit den Montes sind die "Montes pietatis". 
Das waren zu wohltlLtigen Zwecken gegriindete Leihanstalten, aus denen 
unsere Leihhauser entstanden sind. 

2) Siehe Strieder, Die Inventur der Firma Fugger aus dem Jahre 
1527, zitiert bei Metzler, a. a. O. S.34. 
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Darlehen nicht zuruckgezahlt werden konnte, oder indem die durch die Ge
wahrung eines Darlehns einmal geschaffenen finanziellen Beziehungen zu 
anderen Gesehaften, z. B. zur Verpaehtung von Bergbaubetrieben fUhrten. 
So gab en die Fugger schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts zahlreiehe Dar
lehen an den Herzog Sigismund von Tirol, der ihnen die Tiroler Bergsehatze 
verpfandete. Eine besondere Bedeutung erlangten die Fugger als Finanziers 
des Kaisers Maximilian 1. und dessen Naehfolger Karl V., der mit Hilfe eines 
von ihnen gewahrten Darlehens bei der Kaiserwahl (1519) die Krone im Wett
bewerb mit Franz 1. von Frankreieh erhielt. Ihre Gesehafte fanden bald 
Nachahmung bei anderen groBen Handelshiiusern, z. B. bei den ebenfalls in 
Augsburg ansassigen W el sern, die sieh schon an dem Wahldarlehen mit einem 
maBigen Betrage beteiligt hatten. Der Warenhandel wurde bei einem Teil der 
oberdeutsehen Handelshauser allmahlich immer mehr vernaehlassigt und das 
Finanzierungsgesehaft bevorzugt. An den Borsen von Antwerpen und 
Lyon entwickelte sieh ein umfangreieher Handel in Leihkapitalien; hier 
verstanden es die Vertreter der Fiirsten, immer neue Darlehen aufzunehmen, 
die sie fUr kriegerisehe Rustungen oder zur Befriedigung einer versehwende
risehen Lebensweise gebrauehten. Der franzosisehe, spanisehe und portu
giesisehe Staatsbankerott im Jahre 1557, sowie eine Anzahl weiterer spaniseher 
Bankerotte und anderer politiseher Krisen ersehutterten die Finanzkraft der 
oberdeutsehenHandelshauser aufs heftigste. ImJahre 1614 muBten sieh die 
Welser fiir insolvent erkliiren, und nieht viel spiiter gerieten aueh die Fugger 
in finanzielle Sehwierigkeiten. 

Die uberaus traurigen Munz- und Wahrungsverhiiltnisse zu Beginn des 
17. Jahrhunderts lieBen den Gedanken aufkommen, dureh Grundung staat
Heher Banken fur den Zahlungsverkehr eine stabile Wiihrungseinheit zu 
sehaffen. Fast jede Stadt hatte damals eine besondere Wahrung, so daB der 
Handel dureh die Umweehslung der Munzen, die deren eingehende Priifung 
voraussetzte, auBerordentlieh ersehwert wurde. Es wurde in Amsterdam 
im Jahre 1609 die "Amsterdamsehe Wisselbank" gegrundet, bald darauf 
(1619) die Hamburger Bank, die im wesentliehen der Amsterdamer naeh
gebildet wurde. Eine dritte Bank .ahnlieher Art entstand im Jahre 1621 in 
Nurnberg. Sie hatte jedoeh eine weit geringere Bedeutung als die Hamburger 
Bank, die erst im Jahre 1873 aufgelost wurde, weil das neu gegriindete Reich 
zur Goldwahrung iibergegangen war und damit die lange erstrebte Munz
einheit gesehaffen hatte. Die Hamburger Bank nahm Silbermunzen zu einem 
bestimmten, naeh dem Silbergehalt festgesetzten Kurse an. Seit 1780 wurde 
nur Silber in Barren angenommen. Die Gutsehrift erfolgte in einer besonderen 
Wahrung, der "Mark Banko", die eine bestimmte Menge von Feinsilber 
darstellte, ohne daB Munzen in dieser Wiihrung gepragt wurden. Auf Grund 
des Guthabens in Bankomark konnte nun der Hinterleger des Silbers "Ober
weisungen auf ein anderes Konto vornehmen lassen oder Anweisungen auf 
die Bank ausstellen. Fiir die Aufbewahrung und Umsehreibung muBte eine 
Gebiihr entriehtet werden. Natiirlich kOImte der Hinterleger jederzeit auch 
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die Riickzahlung seines Guthabens fordern. Es ist verstandlich, daB die 
Bankomark, so lange die Verschlechterung des Miinzwesens anhielt, irn. 
Zahlungsverkehr des Handels als Rechnungseinheit zu groBer Bedeutung 
gelangte, und es wurde beirn. AbschluB von Handelsgeschaften meist verein
bart, ob die Zahlung in "Mark Kurant" oder in "Mark Banko" zu erfolgen 
habe. Neben dem "Oberweisungsverkehr befaBte sich die Hamburger Bank 
mit der Gewahrung von Darlehen gegen Verpfandung von Gold, Silber oder 
Juwelen. Geschafte dieser Art fiihrten zeitweise zu erheblichen Verlusten 
der Bank, von denen sie sich aber rasch erholte. Eine groBe Rolle konnte 
das Kreditwesen bei den Girobanken nicht spielen, da eine umfangreiche 
Kreditgewahrung mit ihren Gefahren das Vertrauen zur Bank und damit die 
Wertbestandigkeit des Bankgeldes erschiittert hatte. 

Auch in England iibten die Miinzverhaltnisse einen erheblichen EinfluB 
auf die Entwicklung des Bankwesens aus. Die Goldschmiede widmeten sich 
hauptsachlich dem Geldwechselgeschaft und erlangten eine solche Bedeutung, 
daB im 16. Jahrhundert die englische Regierung eine Anzahl von Anleihen 
bei ihnen aufnahm. Da die Goldschmiede zuweilen weit iiber ihre eigenen 
Mittel hinaus die ihnen anvertrauten Depositengelder zur Gewahrung solcher 
Anleihen verwendeten, die Anleihen aber mit langer Frist gegeben wurden, 
wabrend die Depositengelder sofort oder nach kurzer Frist zurUckgefordert 
werden konnten, fehlte es nicht an Zusammenbriichen von Goldschmieden. 
Eine besondere Bedeutung erlangte fiir sie der englische Staatsbankerott 
vom Jahre 1672. Infolge der groBen Verpflichtungen, die die Krone bei den 
Goldschmieden eingegangen war, wurde eine Anzahl von ihnen gezwungen, 
ebenfalls die Zahlungen einzustellen. 

Zu derselben Zeit, und wohl in Zusammenhang mit dem Staatsbankerott, 
tauchten in England von neuem Plane zur Griindung einer offentlichen 
Kreditbank auf. Aber sie wurden erst in die Wirklichkeit umgesetzt, 
nachdem die Stuarts vertrieben waren, und in der Revolution das Biirgertum 
zur Herrschaft gelangt war. Die Whigs, hauptsachlich die Partei der Industriel
len und Kaufieute, griindeten im Jahre 1694 die Bank von England 
Das Privilegium wurde der Bank nur unter der Bedingung gegeben, daB sie 
der Regierung die Summe von 1200000 £ vorstreckte. 

Mit der Griindung der Bank von England entstand eine neue bedeutungs
volle Epoche des Bankwesens. Denn die Bank von England war die erste 
Notenbank. Unter einer Notenbank - auch Zettelbank genannt -
versteht man eine Bank, die sich durch Ausgabe von Banknoten Kredit ver
schafft, den sie zur Gewahrung von Krediten an andere benutzt. Da sie 
ihren Glaubigern, den Besitzern der Noten, keine Zinsen vergiitet, anderer
seits aber fiir den gewahrten Kredit Zinsen empfangt, entsteht ein ansehn
licher Zwischengewinn. Die Moglichkeit, durch diesa Kreditvermittlung 
Zwischengewinne zu erzielen, ist naturgemaB so verlockend, daB in verhaltnis
maBig kurzer Zeit fast in allen Landern Plane zur Griindung von Noten
banken entstanden. Die Regierungen verkannten nicht die Gefahren, die in 
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der Ausgabe von Banknoten liegen und erteilten daher haufig erst nach langem 
Zogern und unter der Voraussetzung, daB dem Staate weitgehende "Ober
wachungsrechte eingeraumt werden, die Genehmigung zur Griindung. Diese 
Gefahren konnen sich in verschiedener Richtung auBern; einmal darin, daB die 
Notenbank bei der Gewahrung ihrer Kredite nicht vorsichtig genug ist und 
daher Verluste erleidet oder auch darin, daB sie bei der Kreditgewahrung ihre 
Mittel festlegt, wahrend andererseits ein verhaltnismaBig groBer Teil der Be
sitzer der Banknoten deren Riickzahlung in Metallgeld fordert. Eine beson
ders groBe, das ganze Getriebe einer Volkswirtschaft bedrohende Gefahren
quelle liegt auch in einerdasVerkehrsbediirfnis iibersteigendenNotenausgabe. 

Eine Notenbank wiirde keinen Gewinn erzielen konnen, wenn sie einen dem 
Betrage der von ihr ausgegebenen Noten entsprechenden Betrag in Form von 
Metallgeld in ihren Kassen verwahren wiirde. Erst indem sie trotz der Ver
pflichtung, die Noten auf Verlangen jederzeit in vollwertiges Metallgeld 
uIDZutauschen, einen Teil des ihr durch die Notenausgabe zuflieBenden Geldes 
zur Gewahrung von Krediten verwendet, entsteht ihr Gewinn. Wenn die 
Staa ten trotz der Gefahr einer unsoliden Kreditgewahrung die Genehmigung 
zur Errichtung von Notenbanken gegeben oder gar selbst solche Banken er
richtet haben, so waren hierfiir zwei Griinde maBgebend: die Notenbanken 
dienen dem Schutze der Wahrung und der Regelung des Geldumlaufs; gleich
zeitig bilden sie aber haufig eine wichtige Kreditquelle fiir den Staat. In 
einem Lande mit gesunder Wahrung verhindert die Notenbank den AbfluB 
des Wahrungsmetalles, des Goldes, ins Ausland, wenn die Wahrungskurse solche 
Goldentnahmen begiinstigenl), und sie sorgt fUr eine Starkung des Gold
bestandes durch Zufuhren aus dem Auslande. Sie hat ferner darauf zu achten, 
daB der Geldumlauf sich in einem dem Bediirfnisse der V olkswirtschaft ent
sprechenden Rahmen halt. Mangel an Umlaufsmitteln kann eine Kreditkrisis 
herbeifiihren und daher zu schweren Schadigungen von Handel und Industrie 
fiihren. "OberfluB an Umlaufsmitteln schafft eine Scheinkonjunktur mit den 
iiblen Folgen des Griindungs- und Spekulationsfiebers und steigenden Waren
preisen. Als die ersten Plane zur Griindung von Notenbanken entstanden, 
spielte wohl der Gedanke, mit Hille der Banknoten den Zinssatz ermaBigen 
und hierdurch die Wirtschaft beleben zu konnen, eine bedeutsame Rolle. Erst 
allmahlich erkannte man immer mehr, daB es gerade die Aufgabe einer N oten
bank ist, die Wahrung gesund zu erhalten und jede kiinstliche Aufblahung 
der Wirtschaft durch iibermaBige Notenausgabe zu verhindern. Von diesem 
Wege sind die Notenbanken haufig unter dem Zwange der durch Kriege oder 
Krisen entstandenen Finanznot abgewichen. Indem sie in Abhangigkeit 
yom Staate gerieten und ihm als Kreditquelle dienten, schiitzten sie nicht 
mehr die Wahrung, sondern vernichteten sie sogar, wenn diese Abhangigkeit 
einen hohen Grad erreichte. 

Der Gedanke, dem Staat billigen Kredit zu verschaffen, war fiir die 
Griinder der Notenbank oft ein wichtiges Lockmittel zur Erlangung des 

1) Naheres hieruber siehe Kapitel V, Abschnitt 10. 
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Notenprivilegs. Wie schon erwiihnt wurde, hat selbst die Bank von England 
dem Staate einen Betrag von 1200000 ;£ vorgestreckt, um das Recht dar 
NotenaUBgabe zu erhalten. Besonders deutlich trat aber die Absicht, finan
zielle Interessen des Staates durch die Griindung einer Notenbank zu befrie
digen, in Frankreich hervor, als der Schotte J ohnLaw im Jahre 1716 die 
Genehmigung zur Errichtung der Banque Generale erhielt. Law verstand 
es, den damaligen Regenten von Frankreich, Philipp von Orleans, davon zu 
iiberzeugen, daB die Ausgabe von Banknoten die Wirtschaft des Landes heben 
und W ohlstand schaffen werde, daB aber gleichzeitig die Finanzen des Staates, 
die dem Zusammenbruch nahe waren, eine Besserung erfahren wiirden. Trotz 
starker Widerstande wurde ibm die Genehmigung zur Griindung einer Privat
notenbank erteilt. Die Bank legte sich zunachst bei ihren GescMften groBe 
Beschrankung auf, und die Noten wurden daher vertrauensvoll entgegen
genommen. Schon im Jahre 1717 griindete Law die "Mississippikompagnie", 
wobei die Einzahlung der Aktien in minderwertigen Staatsschuldscheinen 
erfolgen durfte. Die Banque Generale, die in enger Verbindung mit der 
Mississippikompagnie stand, wurde im Jahre 1719 in eine Staatsbank (die 
Banque Royale) umgewandelt. EineZeitlang bildeten die Aktiender Mississippi
kompagnie den Gegenstand eines wilden Btirsenspiels und erreichten 
Kurse, die nicht im entferntesten mit der iiberaus geringen Rentabilitat der 
Gesellschaft in Einklang standen. Mehrmals wurde das Kapital der Kom
pagnie vermehrt, und die Aussicht auf den Bezug neuer Aktien zu niedrigeren 
Kursen fiihrte den alten Aktien immer wieder neue Kaufer zu, die weitere 
Kurssteigerungen hervorriefen. Die Banque Royale erhohte aber gleichzeitig 
standig ihren Notenumlauf und schuf dadurch jene fliissige Lage des Geld
marktes, die die Voraussetzung fiir die Agiotage in den Aktien der Mississippi
kompagnie bildete. 1m Jahre 1720 setzte der Umschwung ein. Das MiB
trauen gegen die Kompagnie und gegen die Noten der Bank wuchs von Tag 
zu Tag, undalle MaBnahmen der Regierung, den Kurssturz der Aktien und 
den Minderwert der Noten gegen Metallgeid zu verhindern, blieben ohne Er
foig. 1m Oktober 1720 trat der Zusammenbruch der Bank ein, indem die 
Noten auBer Kurs gesetzt wurden. John Law muBte aUB Frankreich fliehen, 
und die traurigen Erfahrungen, die das franztisische Volk mit der ersten N oten
bank gemacht hatte, wirkten noch lange nach, so daB erst im Jahre 1800 eine 
neue Notenbank, die Banque de France gegriindet wurde. 

In PreuBen wurde die ersteNotenbank im Jahre 1785 durchFriedrich 
den GroBen errichtet. Sie erhielt den Namen Ktinigliche Bank in Berlin. 
Urspriinglich war die Bank nicht als Notenbank, sondern als Girobank, 
ahnlich der Hamburger Bank, geplant. Es wurde denn auch fiir die Bank 
ein besonderes BankgeId, das Bankopfund, eingefiihrt. Ein Bankopfund 
entsprach dem vierten Teil eines Friedrichsd'or. Die Einzahlung konnte 
aber auch in Silber erfolgen, indem ein bestimmter Kurs des Silbers im Ver
Mltnis zum Gold festgesetzt wurde. Schon nach einem Jahre erhielt die Bank 
das Recht der Notenausgabe, ohne daB jedoch in ihren bisherigen Aufgaben 
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als "Giro- und Lehnbank" eine Anderung eintrat. Auch die Noten lauWten 
auf Bankopfunde. Einen groJ3eren Umfang hat die Notenausgabe be! der 
Koniglichen Bank aber niemals erreicht. Als die Bank im Zusammenhang 
mit der Niederlage PreuJ3ens im Jahre 1806 in Schwierigkeiten geriet, waren 
nur 650879 Taler Banknoten in Umlauf. Weit groJ3er war aber bei der Bank 
der ZufluJ3 an Depositengeldern, gegen die die Bank Schuldverschreibungen 
(Obligationen) mit geringer Verzinsung ausgab. Der groJ3e Bestand solcher 
Depositen gegen Obligationen (1806: 29,4 Millionen Taler) hatte denn auch 
zur Erweiterung des Kreditgeschafts iiber das Diskont- und Lombardgeschaft 
hinaus gefiihrt. Die Bank gewahrte hypothekarische Darlehen, aus denen sich 
die spateren Verluste ergaben. Die Ausgabe der Noten wurde 1806 eingestellt, 
zwei Jahre spater auch die Ausgabe der Bankkassenscheine, die jedoch im 
Jahre 1820 wieder aufgenommen wurde. 1m Jahre 1846 wurde die Konigliche 
Bank in die PreuBische Bank umgewandelt. 1m Jahre 1875, nach der 
Begriindung des Deutschen Reiches, ging die PreuJ3ische Bank an die Reichs
bank iiber. 

Die Rechtsverhaltnisse der Reichsbank wurden durch das Bankgesetz 
vom 14. Marz 1875 geregelt. Bis zum Beginn des Weltkrieges hat das:Bank
gesetz einige Anderungen erfahren, die aber nicht von grundlegender Be
deutung waren. Hervorzuheben ist nur die Anderung des Bankgesetzes vom 
1. Juni 1909 (RGB!. S. 505). Durch diese Gesetzesvorlage wurden die Reichs
banknoten zu gesetzlichen Zahlungsmitteln, gleich den Reichsgoldmiinzen, 
erklart. Es war somit von nun an jedermann verpflichtet, Zahlungen, die 
gesetzlich in Geld zu leisten sind, in N oten der Reichsbank entgegenzunehmen; 
wahrend bisher nach § 2 des Bankgesetzes eine solche Verpflichtung nicht 
bestand. Gesetzliches Zahlungsmittel waren vielmehr nur die Goldmiinzen, 
Sllbermiinzen, Nickel- und Kupfermiinzen. Die Silbermiinzen brauchten 
aber nur bis zum Betrage von zwanzig Mark, Nickel- und Kupfermiinzen 
sogar nur im Betrage von einer Mark in Zahlung genommen zu werden. 
Die Gesetzesanderung vom Jahre 1909 bezweckte die Starkung des Gold
bestandes der Reichsbank, ohne die Goldwahrung selbst zu erschiittern: 
Nach § 18 des Bankgesetzes war namlich die Reichsbank verpflichtet, ihre 
Noten bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Prasentation, bei ihren Zweig"' 
anstalten, soweit es deren Barbestande und Geldbediirfnisse gestatten, dem 
Inhaber gegen deutsche Goldmiinzen einzulOsen. Es konnte also jedermann, 
an den eine Zahlung in Reichsbanknoten geleistet wurde, fiir diese Noteri 
von der Reichsbank die Einlosung in Gold verlangen. Aber das Gesetz rech
nete damit, daJ3 nur wenige von diesem Recht Gebrauch machen wiirden,' 
da ja in allen Kreisen Vertrauen zur Vollwertigkeit der Reichsbanknoten 
vorherrschte. Gleichzeitig wurde erwartet, daB durch die Erklarung der 
Reichsbanknoten zum gesetzlichen Zahlungsmittel der Umlauf an Gold
miinzen im Verkehr eine Verringeruug erfahren und ein Teil von ihnen daher 
an die Reichsbank zuriickstr6men werde. Eine Starkung des Goldbestandes 
der Reichsbank erschien aber notwendig, um den Notenumlauf erh6hen und 
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dadurch eine iibermaBige Anspannung der Zinssiitze verhindern zu konnen. 
1st doch der Umfang der von der Reichsbank ausgegebenen Noten von der 
Hohe des Goldbestandes abhiingig (s. S. 16). 

Durch den Ausbruch des Weltkrieges wurden die Grundlagen der deut
schen Goldwiihrung vollkommen erschiittert. Das Gesetz vom 4. August 1914 
(RGBI. S. 327) bestimmte, daB die Reichsbank zur Einlosung ihrer Noten 
nicht verpflichtet ist. Diese Bestimmung wurde zum Schutze des Gold
bestandes der Reichsbank erlassen, weil erfahrungsgemaB wahrend eines 
Krieges, ja schon im Falle der Kriegsgefahr, den Notenbanken erhebliche 
Mengen von Gold entzogen werden. Dadurch aber werden sie leicht in die 
Zwangslage versetzt, ihre NoOOn nicht mehr gegen Gold umtauschen zu konnen. 
Die Aufhebung der Goldeinlosungspflicht Mtte also, trotzdem sie theoretisch die 
Goldwii.hrung beseitigt, in der Praxis nicht ohne weiOOres zu einer Verschlech
OOrung der Wiihrung zu fiihren brauchen. Gleichzeitig mit jener Bestimmung 
wurden jedoch bei Beginn des Krieges noch andere Anderungen der Reichs
bankverfassung vorgenommen. So war eine Erganzung des § 17 des Bankgesetzes 
von Wichtigkeit. Hiernach war nii.m1ich die Reichsbank verpflichtet, 
fUr den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit mindesOOns 
ein DritOOI in kursfa.higem deutschen Galde, Reichskassenscheinen oder in 
Gold (in Barren oder auslii.ndischen Miinzen) in ihren K.assen ala Deckung 
bereit zu halOOn. Da der Umlauf in Reichskassenscheinen und kursfahigem 
deutschen Galde (hauptsachlich Silbermiinzen) nur gering war, so lief die 
Vorschrift darauf hinaus, daB nahezu ein Drittel des NoOOnumlaufs der Reichs
bank in Golddeckung vorhanden sein muBte. FUr den Rest der ausgegebenen 
NoOOn durfte die Reichsbank nur Wechsel oder Schecks unter bestimmten 
Bedingungen ankaufen 1). Bei Ausbruch des Krieges wurde nun gesetzlich 
festgelegt, daB die auf Grund des Darlehnskassengesetzes vom 4. August 1914 
ausgegebenen Darlehnskassenscheine den Reichskassenscheinen gleichzu
stallen sind, also ebenfalls als NoOOndeckung zu geloon haben. Dadurch 
konnte der NoOOnumlauf auch ohne neuen GoldzufluB an die Reichs
bank wesentlich vermehrt werden, denn die Darlehnskassen waren zur Be
leihung von Wertpapieren und Waren gegriindet worden, und diese be
liehenen Werte dienten als Deckung fUr die von den Darlehnskassen aus
gegebenen Kassenscheine. Der Zweck dieser Griindung war, einer Kreditnot 
zu steuem, die man ala Folge des Krieges - wie sich spiiter erwies, mit 
Unrecht - befiirchtet hatoo. 

Von besonderer Bedeutung war die weitere Bestimmung, daB als Wechsel, 
die, wie erwii.hnt, neben der DritOOldeckung in Gold usw. als Deckung fiir den 
NoOOnumlauf zu gelten hatten, auch solche Wechsel geniigen, die das Reich 
verpflichten und eine Verfallzeit von hOchstens drei MonaOOn haben. Schuld
verschreibungen des Reiches, die nach spatesOOns drei Monaten mit ihrem 
Nennwert fiillig sind, sollOOn im Sinne des § 17 des Bankgesetzes den Wechseln 
gleichstehen. Durch diese Bestimmung war die UnabMngigkeit der Reichs-

1) Nliheres hieriiber siehe S. 38. 
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bank von der Finanzgebarung des Reichs beseitigt. Wahrend die Reichsbank 
bisher gewohnlichnur Wechsel, die aus demHandelsverkehr stammten, ankaufte, 
wurde sie nunmehr wahrend des Krieges und nach Ausbruch der Revolution 
in sehr bedeutendem Umfange zur Deckung der Staatsausgaben heran
gezogen. Das Reich gab zur Befriedigung seiner Verpflichtungen Wechsel 
aus, die die Reichsbank iibernahm, soweit sie nicht im freien Verkehr unter
gebracht werden konnten. Diese Wechsel nennt man Reichsschatzwechsel. 
Man unterscheidet zwischen Schatzanweisungen, die nur zur Befriedigung 
eines voriibergehenden Geldbedarfs mit einem bei ihrer Ausgabe fest
gesetzten, verhaltnismaBig kurzen Riickzahlungstermin ausgestattet sind 
und den fundierten Staatsanleihen, bei denen der Schuldner entweder 
iiberhaupt keine Verpflichtung zur Tilgung der Schuld iibemommen hat -
den sogenannten Rentenanleihen - oder bei denen diese Tilgung erst 
nach langer Zeit, meist allmahlich im Wege der Auslosung oder des Riick
kaufs, zu erfolgen hat. Bei den Schatzanweisungen unterscheidet man eben
falls zwei Gruppen: die festverzinslichen werden wie die Anleihen mit Zins
scheinen ausgestattet und gewahren daher eine bestimmte im voraus fest
gesetzte Verzinsung. Ihre Laufzeit betragt gewohnlich einige (z. B. drei) 
Jahre. Die zweite Gruppe bilden die Schatzwechsel, die auch unverzins
Hche Schatzanweisungen genannt werden, weil der AusBteller bei ihrer 
Ausgabe kein Zinsversprechen abgibt, sondem nur ihre Einlosung am Fallig
keitstage zusagt. Wie bei der Diskontierung von Wechseln werden dem 
Kaufer dieser Schatzanweisungen die Zinsen bis zur Falligkeit vergiitet. 
Die Laufzeit betragt gewohnlich drei Monate; wahrend der Inflation gab 
das Reich vielfach Schatzwechsel mit langerer Laufzeit, und zwar bis zu 
einem Jahre, aus. 

Do. die ungedeckten Ausgaben des Reichs durch den Krieg und 
die Folgen des Versailler Friedensvertrages standig wuchsen, der freie 
Geldmarkt aber immer weniger aufnahmefiihlg wurde fUr die Reichsschatz
wechsel, so stieg der Notenumlauf der Reichsbank ins Ungemessene, und die 
Golddeckung wurde im Vergleich hierzu immer geringer. Es ergab sich nach 
einigenJo.hren, daB an die Darlehnskassen nicht mehr geniigend umfangreiche 
Beleihungsanspriiche herantraten, UID soviel Darlehnskassenscheine in Umlauf 
zu setzen, daB die vom Reiche ausgegebenen, vom Verkehr nicht aufgenom
menen und daher zur Reichsbank Btromenden Schatzwechsel zu einem 
Drittel wenigstens durch Darlehnskassenscheine gedeckt sein konnten. Die 
Vorschrift iiber die Dritteldeckung lieS sich daher selbst in der grundlegend 
veranderten Form, wonach die Darlehnskassenscheine dem Golde gleich
zusetzen waren, nicht mehr aufrechterhalten. So wurde sie durch Gesetz 
vom 9. Mai 1921 auBer Kraft gesetzt. 

Das neue Bankgesetz vom 30. August 1924 wurde in seinen Grund
ziigen von dem unter Vorsitz des Amerikaners Dawes durch BeschluB der 
Reparationskommission vom 30. November 1923 gebildeten Sachverstandigen
aUBBchuB festgesetzt. Dieser AusschuB, in dem unsere Reparationsgmubiger 
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vertreten waren, sollte Wege zum Ausgleich des deutschen Haushalts und 
zur Stabilisierung der deutschen Wahrung priifen, da die GIaubigerstaaten 
dies als Voraussetzung ffir die Aufbringung der deutschen Reparations
zahlungen ansahen. Auf Grund der in dem Sachverstandigenbericht, dem 
sogenannten Dawes-Plan enthaltenen und von der Reparationskommission 
genehmigten Vorschlage legte die Reichsregierung u. a. das Bankgesetz und 
das Miinzgesetz nach AbschluB der Londoner Konferenz vom 16.August 1924 
dem Reichstage vor, der seine Zustimmung erteilte. Das SchluBprotokoll 
der Londoner Konferenz wurde ratifiziert, und die genannten Gesetze wurden 
daher Inhalt eines volkerrechtlichen Vertrages, so daB jede Anderung dieser 
Gesetze nur mit· Zustimmuug der Vertragsstaaten erfolgen konnte. Auf 
Grund des Neuen Planes des Haager Abkommens vom20. Januar 1930 
(des Young-Planes) ist das Bankgesetz von 1924 einigen Anderungen unter
zogen worden. Diese sind in dem "Gesetz zur Anderung des Bank
gesetzes vom 13. Marz 1930 (RGB!. Teil II, S.355) niedergelegt. Neue 
Anderungen des Bankgesetzes bediirfen jetzt nicht mehr der Zustimmung 
der Vertragsstaaten. Vielmehr kann eine Gruppe von Bestimmungen auf 
dem normalen gesetzlichen Wege geandert werden, wahrend bei einer zweiten 
Gruppe von Vorschriften, die in Anlage V des Haager Abkommens ent
halten sind, jeder sachlich einwirkende Anderungsvorschlag von der Deut
schen Regierung dem Verwaltungsrat der Bank fiir Internationalen 
Zahlungsausgleich vorzulegen istl). Diese kann gegen die Vorschlage 
binnen zwei Monaten bei einem im beiderseitigen Einverstandnis gewahlten 
Schiedsrichter oder maIigels solchen Einverstandnisses bei dem im Haager 
Abkommen vorgesehenen Schiedsgericht im Wege der Klage Einspruch er
heben. Die Vorschriften der zweiten Gruppe sind, wie es in der Begriindung 
zur Bankgesetznovelle heiBt, solche, "die die grundlegenden Garantien 
ffir die Aufrechterhaltung der Wahrung enthalten, zu denen auch die Vor
schriften iiber die Unabhangigkeit der Reichsbank gehOren". 

Die Erfahrungen, die in der Inflationszeit mit dem friiheren Bank
gesetz gemacht worden waren, haben die Glaubigerstaaten veranlaBt, im 
Bankgesetz von 1924 die Aufnahme recht weitgehender Bestimmungen iiber 
die Unabhangigkeit der Reichsbank von der Finanzverwaltung des Reiches 
zu verlangen. Das Noteninstitut wurde jeder Aufsicht oder Kontrolle durch 
die Reichsregierung entzogen. Das friihere Bankgesetz bestimmte urspriinglich, 
daB die Reichsbank nicht nur unter der Aufsicht, sondern auch unter der 

1) Diese Bank ist auf Grund des Haager Abkommens gegriindet worden. Ihr Zwack 
ist .,zusatzliche Moglichkeiten fiir den intemationalen Kapitalverkehr und ein brauch
bares Werkzeug zur Forderung der internationalen finanziellen Beziehungen zu schaffen. 
1m Zusammenhang mit den deutschen Reparationsannuitaten solI sie als Treuhander 
fiir die GIaubigerlander die gesamte Arbeit der auJleren Verwaltung des Neuen Planes 
leisten, als Stelle fiir die Vereinnahmung und Verteilung der Gelder dienen und die 
Kommerzialisierung und Mobilisierung gewisser Teile der Jahresleistungen iiberwachen 
und dabei mithelfen". (Aus dem Entwurf fiir Richtlinien der Bank. Anlage 1 des 
Neuen Planes.) 



Die Organisation der Reichsbank. 13 

Leitung des Reiches steht. Durch das Gesetz iiber die Autonomie der Reichs
bank vom 26. Mai 1922, das schon damals aus auBenpolitischen Griinden 
erlassen werden muBte, wurde dem Reich die Leitung entzogen und nur die 
Aufsicht belassen. Nach den Bestimmungen des Bankgesetzes von 1924, 
die auch durch die Novelle von 1930 nicht geandert worden sind, ist die Reichs
bankleitung lediglich zur Berichterstattung an die Reichsregierung in regel
maBigen Zeitabstanden sowie auf ihr Ersuchen verpflichtet. Um eine Be
einflussung der Reichsbankleitung durch die Reichsregierung zu vermeiden, 
wurde auch bestimmt, daB Staatsbeamte des Reiches oder eines deutschen 
Landes, sowie Personen, die von der deutschen Regierung eine Bezahlung 
beziehen, als Mitglieder des Generalrates (s. S. 14) nicht bestellt werden 
konnen. Nur soweit es sich um Staatsbeamte handelt, die sich im dauernden 
Ruhestand befinden oder die Bezahlung fiir friihere Dienstleistung erhalten, 
ist jetzt die Bestellung zu Generalratsmitgliedern zulassig. 

Die juristische Form der Reichsbank ist die einer rechtsfahigen Privat
gesellschaft, deren Grundkapital in Anteile zerlegt ist, die sich im Besitze 
der Anteilseigner befinden. Eine Aktiengesellschaft ist demnach die Reichs
bank nicht, wenn auch ihre Form dieser ahnlich ist. Fiir das Grundkapital 
ist als Hochstgrenze ein Betrag von 400 Mill. RM. festgesetzt worden. Ende 
1929 betrug das Grundkapital 300 Mill. RM., hiervon sind jedoch bisher 
nur 122,788 Mill. RM. begeben und eingezahlt, wahrend der Betrag der nicht 
begebenenReichsbankanteile von 177,212 Mill. RM. in der Bilanz der Reichs
bank als Aktivum erscheint. Entstanden ist das neue Kapital hauptsachlich 
durch Zusammenlegung des friiheren Kapitals von 180 Mill. RM. im Ver
haltnis von 2: 1. Die Anteile der Reichsbank lauten iiber je 100 RM. und 
sind auf Namen gestellt. Als Anteilseigner wird daher nur angesehen, wer 
in den Biichern der Reichsbank als solcher eingetragen ist. Jedoch kann 
eine Dbertragung der Anteile auch durch Blanko-Indossament erfolgen1). 

Die Reichsbankanteile werden an der Borse gehandelt. Die Anteilseigner 
nehmen, ebenso wie die Aktionare einer Aktiengesellschaft, an der Verwaltung 
teil, aber in weit beschrankterem MaBe. Ihre Vertretung ist die General
versammlung, die alljahrlich in Berlin stattfindet. Nach der Satzung der 
Reichsbank sind jedoch zur Teilnahme an der Generalversammlung nur 
Anteilseigner berechtigt, die durch eine von der Reichsbank ausgestellte 
Bescheinigung nachweisen, mit welchem Nennbetrage von Anteilen sie in 
den Stammbiichern der Reichsbank als Eigner eingetragen sind, und diese 
Eintragungen miissen spatestens bereits 14 Tage vor dem Tage der General
versammlung erfolgt sein. Die Generalversammlung nimmt den Verwaltungs
bericht entgegen und beschlieBt iiber die Bilanz und Gewinnverteilung 
sowie iiber etwaige Anderungen der Satzung. Nach dem Bankgesetz von 
1875 hatte die Generalversammlung den JahresabschluB nur entgegen
zunehmen; die Feststellung der Bilanz hatte vom Reichskanzler zu er
folgen. Natiirlich hat sich auch nach dem Gesetz von 1924 die BeschluB-

1) Niiheres fiber das Blanko-Indossament siehe Kapitel II, Abschnitt 3. 
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fassung iiber die Bilanz usw. im Rahmen des Bankgesetzes und der Satzung 
zu halten. Auch diirlen in der Generalversammlung nicht mehr als 300 Stim
men in einer Hand vereinigt sein. Anderungen der Satzung konnen von der 
Generalversammlung nur auf V orschlag des Reichsbankdirektoriums mit 
Zustimmung des Generalrats beschlossen werden. 

Als standige Vertretung der Anteilseigner gegeniiber der Verwaltung 
wird der ZentralausschuB gebildet. Er ist ein SachverstandigenausschuB, 
der zur gutachtlichen Beratung des Reichsbankdirektoriums von diesem 
herangezogen werden kann. Der ZentralausschuB besteht gegenwartig aus 
21 Mitgliedern und ebensoviel Stellvertretern. Die Wahl erfolgt durch die 
Generalversammlung auf Vorschlag des Reichsbankdirektoriums, und zwar 
aus den Kreisen von Bankgewerbe, Industrie, Handel, Landwirtschaft, 
Handwerk und Arbeitnehmerschaft. Die Mitglieder des Zentralausschusses 
miissen die deutsche Reichsangehorigkeit besitzen und mindestens 12 von 
ihnen ihren W ohnsitz in oder bei Berlin haben. Ferner miissen sie als Inhaber 
von mindestens je 30 Reichsbankanteilen in den Stammbiichern der Reichs
bank eingetragen sein. Die Aufgaben des Zentralausschusses sind sehr gering. 
Er wird gewohnlich nur zusammenberufen, wenn das Reichsbankdirektorium 
eine Veranderung des Diskont- und Lombardsatzes vorzunehmen beschlossen 
hat. Ihm werden alsdann die Griinde fUr diese MaBnahme dargelegt, und er 
ist berechtigt, seine Ansicht dariiber zu auBern. Eine Entscheidung hat der 
ZentralausschuB jedoch niemals auszuiiben. 

Die Leitung und Verwaltung der Reichsbank liegt in den Handen des 
Reichsbankdirektoriums. Es besteht aus einem Prasidenten als Vor
sitzenden und einer Anzahl von - gegenwartig 8 - Mitgliedern. Das Reichs
bankdirektorium bestimmt insbesondere die Wahrungs-, Diskont- und 
Kreditpolitik der Bank (Bankgesetz § 6, Abs. 1). Die Wahl des Prasidenten 
erfolgt vom Generalrat. Dieser besteht aus 14 Mitgliedern, von denen 
nach dem Gesetz von 1924 je die Halfte aus deutschen Reichsangehorigen und 
aus Staatsangehorigen bestimmter auslandischer Staaten (GroBbritannien, 
Frankreich, Italien, Belgien, Vereinigte Staaten, Holland, Schweiz) bestand. 
Nach der Novelle von 1930 besteht nunmehr der Generalrat nur aus zehn 
deutschen Reichsangehorigen. An Stelle der sieben ausscheidenden aus
liindischen Mitglieder wurden drei deutsche Mitglieder im Wege der Kooptation 
durch die bisherigen deutschen Mitglieder nach Fiihlungnahme mit der 
Reichsregierung gewahlt (Bankgesetz §§ 14 und 16). In der Generalversamm
lung haben die Anteilseigner nur das Recht der Bestatigung der durch Ko
optation neu gewahlten Generalratsmitglieder. Der Reichsbankprasident ist 
eines der Mitglieder des Generalrats und zugleich dessen Vorsitzender (Bank
gesetz § 15). Seine Wahl erfolgte bisher mit einer Mehrheit von mindestens 
neun Stimmen; sie bedurfte daher immer der Zustimmung von mindestens 
zwei auslandischen Mitgliedern des Generalrats. Nach der Novelle von 1930 
wird der Prasident vom Generalrat nach Anhorung des Reichsbankdirek
toriums in der Weise gewahlt, daB eine Mehrheit von sieben Stimmen vor-
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handen sein muB. Sehr wichtig ist vor aJIem die Anderung, daB die Wahl 
des Prii.sidenten der Bestii.tigung durch den Reichsprii.sidenten be
da.rf, der die Ernennungsurkunde unterzeichnet (Bankgesetz § 6, Abs.4). 
Das Gesetz von 1924 hatte urspriinglich nur diese Unterzeichnung durch den 
Reichsprasidenten, also nicht dessen Bestatigung der Wahl vorgesehen. 
Vor allem aber hatte es dem Generalrat das Recht der endgultigen Wahl 
des Reichsbankpriisidenten verliehen, wenn zweimal die vom Generalrat 
Gewiihlten nicht die Billigung des Reichsprasidenten durch Unterzeichnung 
der Ernennungsurkunden gefunden hatten. 

Die Ernennung der Mitglieder des Reichsbankdirektoriums erfolgt nicht 
vom Generalrat, sondern vom Reichsbankpriisidenten. Der Generalrat ha.t 
jedoch vorher seine Zustimmung zu geben, und zwar nach der Novelle von 
1930 - wie bei der Prasidentenwahl- mit einer Mehrheit von sieben Stimmen. 
Ferner bedarf die Ernennung nunmehr ebenfalls der Zustimmung des Reichs
prasidenten. Jede Zuwahl oder Erganzung - also nur der Eintritt eines 
neuen Kandidaten - der Mitglieder des Direktoriums beda.rf auch der Zu
Btimmung der bisherigen Mitglieder. Wahrend diese bisher mit einfacher 
Mehrheit erteilt werden konnte, gilt sie jetzt erst als versagt, wenn zwei Drittel 
der Mitglieder gegen den zu Wahlenden gestimmt haben. Die AmtBdauer 
des Priisidenten betragt nur vier Jahre, wa.hrend die Ernennung der Mit
glieder des Direktoriums auf 12 Jahre erfoigt. Bemerkenswert ist ferner, 
daB der Prasident und die Mitglieder des Direktoriums aus wichtigem Grunde 
jederzeit abberufen werden konnen, jedoch unter Wahrung der ihnen ver
traglich zustehenden Anspriiche. Die Abberufung erfoIgt durch den General
rat, doch bedarf es zur Abberufung eines Mitgliedes des Direktoriums auch 
der Zustimmung des Reichsbankpriisidenten. In der Novelle von 1930 ist 
diese Bestimmung noch dahin erganzt worden, daB die Abberufung der Be
statigung des Reichsprii.sidenten beda.rf (Bankgesetz § 6). 

Einen EinfluB auf die Bankpolitik, d. h. auf die Wahrungs-, Diskont
und Kreditpolitik der Bank, hat der Generalrat nicht. Er solI in jeder Sitzung, 
wenigstens einmal im Vierteljahr die ihm vom Reichsbankpriisidenten vor· 
gelegten Berichte priifen. Er faBt BeschluB uber alle Vorschlage, die ihm 
vom Prasidenten gemacht worden sind, jedoch, wie es im Gesetz (§ 18, Abs. 2) 
ausdriicklich heiBt, ohne daB die dem Reichsbankdirektorium vorbehaltenen 
Rechte der Verwaltung der Bank dadurch beeintriichtigt werden diirfen. 
Dem Generalrat gehoren hauptsiichlich Mitglieder der Bankwelt an. 

Urspriinglich war im Bankgesetz von 1914 vorgesehen, daB ein aus
liindisches Mitglied des Generalrats zum Kommissar fur die N oten
ausgabe zu bestellen sei. Dieser hatte die An- und Ausfertigung, Ausgabe, 
Einziehung und Vernichtung der Reichsbanknoten zu kontrollieren. Jede von 
der Reichsbank in Umlauf gesetzte Banknote muBte den Kontrollstempel 
des Kommissars tragen. Dadurch wollten die Reparationsglaubiger verhindern, 
daB die Reichsbank mehr N oten ausgeben kann, als es nach den Vorschriften 
des Ba.nkgesetzes zuliissig ist. (Na.heres s. S. 17.) Mit der Beseitigung der aus-
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lin':llschen Kontrolle in der Reichsbank ist auch diese Bestimmung geandert 
worden. In der Novelle von 1930 wird der Prii.sident des Rechnungshofes des 
Deutschen Reichs zum Notenkommissar bestellt. Die Kontrolle der Noten
~UBgabe besteht jedoch nur in der zahlenmaBigen Feststellung des Vorhanden
seins der vprgeschriebenen Notendeckung. Diese Priifung erfolgt fiir die Tage, 
tiir ~e die Bank AUBweise zu veroffentlichen hat (s. S. 19). Die Berichte 
sind dem Generalrat einzureichen. Eine Priifung oder Erorterung der Bank
politik ist mit der Kontrolle nicht verbunden (Bankgesetz § 27). 

Um zu verhindern, daB die Reichsbank nochmals von der Finanzver
waltung des Reiches oder sonstiger offentlicher Stellen iibermaBig in An
spruch genommen werden kann, ist im Bankgesetz von 1924 auch der Umfang 
der an das Reich, die Lander oder Gemeinden mittelbar oder unmittelbar zu 
gewahrenden Kredite begrenzt worden (Bankgesetz §§ 21 und 25). Die Reichs
bank darf nicht mehr als 400 Mill. RM. dreimonatige Reichsschatzwechsel 
diskontieren, und diese Wechse! diirfen - im Gegensatz zu den friiheren 
Gepfiogenheiten - nicht in die Notendeckung einbezogen werden. Auch 
muB aus diesen Reichsschatzwechseln neben dem Reich noch ein weiterer, als 
zahlungsfahig bekannter Verpflichteter haften. Daneben darf die Reichsbank 
dem Reiche nur einen Betriebskredit bis zum Hochstbetrage von 100 Mill. RM. 
~d bis. zur Dauer von jeweils drei Monaten gewahren. Dieser Kredit 
muB jedoch nach der Novelle von 1930 am 15. Juli jeden Jahres - bisher 
am Ende des Geschaftsjahres - getilgt sein. Der Reichspost und der Reichs
ba4n darf die Reichsbank schlieBlich noch Betriebsmittelkredite auf un
beschrankte Dauerbis zur Hohe von insgesamt 200 Mill. RM. gewiihren. 
Den Landern, Gemeinden oder ausliindischen Regierungen diirfen weder 
mittelbar noch unmittelbar Kredite eingeriiumt werden. (tTber die Lom
bardierung von Schuldverschreibungen des Reiches UBW. s. S. 46.) 

Wie schon erwahnt, hatte das Bankgesetz von 1875 die sogenannte 
Dritteldeckung der Banknoten durch Gold vorgesehen. Dieser Grundsatz 
ist auch in das Bankgesetz von 1924 aufgenommen worden. Jedoch geht die 
Verpflichtung zur Golddeckung noch etwas weiter als friiher, indem diese 
mit mindestens 40% der in Umlauf befindlichen Noten festgesetzt ist. Dem 
Golde gleichgestellt sind hierbei Devisen, jedoch muB die Deckung min
destens zu 30% in Gold bestehen. Unter Devisen versteht das Bankgesetz 
Banknoten, Wechsel mit einer Laufzeit von hochstens 14 Tagen, Schecks 
und taglich fallige Forderungen, die bei einer als zahlungsfahig bekannten 
Bank an einem ausIandischen zentralen Finanzplatz in ausIandischer Wahrung 
zahlbar sind!). Fiir den Restbetrag des Notenumlaufs dienen, wie friiher, 
die von der Reichsbank diskontierten Wechsel oder Schecks als Deckung 
(Bankgesetz § 28). Nur unter besonderen Umstanden, wie sie z. B. in Zeiten 
einer politischen oder wirtschaftlichen Krisis gegeben sind, darf die Gold-

1) Der Begriff .. Devisen", wie er hier fiir die Erfordemisse des Bankgesetzes 
festgesetzt iat, deckt sich nicht ganz mit dem !lonst im Bankgewerbe iiblichen. Na
heres siehe Kapitel V, Abschnitt 10. 
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deckung unter 40% herabgesetzt werden. Dazu bedarf es der Genehmigung 
des Generalrats, bei dessen BeschluBfassung hOchstens eine Stimme wider
sprechen darf. Der Vorschlag muB vom Reichsbankdirektorium ausgehen. 

Das System, einen bestimmten Teil der in Umlauf befindlichen Noten 
durch Gold oder in Gold jederzeit einlosbaren Devisen ala Deckung bereit 
zu halten, ist auch in der Notenbankgesetzgebung anderer Lander anzu
treffen. So besteht eine 40%ige Deckung in Gold- oder Silbermiinzen fiir 
die Noten der Schweizerischen Nationalbank. In Schweden betragt 
die Deckung in Gold sogar 50%, wobei daneben ein freies Notenkontingent 
von 125 Mill. Kronen besteht. In einigen Staaten, z. B. in Frankreich, Bel
gien und Holland bezieht sich die Gold- und Devisendeckung nicht allein auf 
den N otenumlauf, sondern gleichzeitig auf die taglich falligen Verbindlichkeiten 
(Giralgelder) der Notenbank. Bei den Federal Reserve Banken der Vereinig. 
tenStaaten vonAmerikamuBdieDeckungderNoten4O%inGoldbetragen. 

'Oberall, wo eine bestimmte Metalldeckung im Verhaltnis zum Noten
umlauf vorgeschrieben ist, unterliegt die Hohe des Notenumlaufs selbst keiner 
Beschrankung. So war auch fiir die Reichsbank nach ihrer Verfassung vor 
dem Kriege eine Hochstgrenze fiir die Notenausgabe nicht vorgeschrieben. 
Eine gewisse Erschwerung trat nur insofern ein, als sie an das Reich eine 
Steuer, dis sogenannte Notensteuer, zu entrichten hatte, wenn der Noten
umlauf die Metalldeckung (Gold, Silbermiinzen, Reichskassenscheine usw.) 
um einen bestimmten Betrag iibertraf. Die Summe, bis zu der der Notenumlauf 
die Deckungsgrenze iiberragen durfte, ohne daB die Reichsbank die N oten
steuer zu entrichten hatte, nannte man das steuerfreie N otenkontingent. 
Es betrug bei Ausbruch des Krieges 550 Mill. Mark, doch war fiir die Viertel
jahrstermine, an denen gewohnheitsgemaB groBereAnforderungen an die Reichs
bank herantraten, eine Erhohung auf 750 Mill. Mark vorgesehen. War also 
der Notenumlauf groBer als die Summe des steuerfreien Notenkontingents 
einschlieBlich des Metallbestandes, der Reichskassenscheine und der Noten 
anderer Banken, so hatte die Bank die Notensteuer zu zahlen, deren Rohe 
sich auf 5% fiir das Jahr belief. Bei Beginn des Krieges am 4. August 1914 
wurden die Vorschriften iiber die Entrichtung der Notensteuer aufgehoben. 

Auch das Bankgesetz von 1924 sieht die Zahlung einer Notensteuer vor, 
jedoch nicht von dem ein steuerfreies Notenkontingent iibersteigenden 
Notenumlauf, sondern in jenen Fallen, in denen mit Genehmigung des General
rats die 40% ige Golddeckung unterschritten wird. Es ist im Bankgesetz (§ 29) 
eine Staffelung der N otensteuer vorgesehen, nach der bei einer Deckung 
von 37 bis 40% eine Steuer von jahrlich 3%, zwischen 35 und 37% von 
jahrlich 5% zwischen 331/ 3 und 35% von jahrlich 8% zu zahlen ist. Bei 
einer Deckung unter 331/ 3% sind jahrlich 8% zuziiglich eines Prozentes fiir 
jedes Prozent, um das die Prozentzahl der Deckung 331/ S% unterschreitet, 
zu leisten. 1st die Deckung unter 40%, so muB der Diskontsatz mindestens 
5% betragen. Wenn eine Notensteuer zu zahlen ist, solI der Diskontsatz 
sich um mindestens l/S des Prozentsatzes der zu zahlenden Steuer erhohen. Die 

Buchwald, Bankbetrteb. 9. Auf!. 2 
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Steuer ist prozentual bemessen und auf den Tag berechnet von dem Betrage 
zu zahIen, der an der vorgeschriebenen Deckung von 400/0 fehIt. Die Verpflich
tung zur ZahIung entsteht, wenn die Herabsetzung der Notendeckung unter 
40% ohne Unterbrechung Hi.nger als eine Bankausweis-Woche (s. S. 19) dauert. 

In den Notenumlauf sind hierbei nur die von der Reichsbank ausgegcbenen 
Noten einzurechnen, nicht aber dieRentenbankscheine, die von der Deut
schen Rentenbank in Umlauf gesetzt worden sind. Da aber die Rentenbank
scheine, mit deren Hille zunachst die Befriedigung des Zahlungsmittelbedarfes 
bei und nach der Wahrungsstabilisierung erfolgte, fortlaufend zu tilgen, d. h. 
also durch Reichsbanknoten zu ersetzen sind, pflegt die Reichsbankleitung bei 
diskontpolitischen MaBnahmenauch diesenN otenumlauf mitzu beriicksichtigen. 

Die Vorschriften iiber die Entrichtung einer Steuer im FaIle einer Er
maBigung der Golddeckung bezwecken, iibermaBige Kreditanspriiche der 
Wirtschaft an die ZentraJnotenbank abzuwenden. Eine Notenbank, bei der 
nur ein Teil des Notenumlaufs durch Gold oder Golddevisen gedeckt sein 
muB, kann sehr leicht in die Versuchung geraten, den an sie herantretenden 
Kreditanspriichen nachzukommen, ohne dabei die Gefahren zu beriicksichtigen, 
die durch eine starke Ausdehnung der Bankkredite unter gleichzeitiger Er
hohung des Notenumlaufs entstehen konnen. Gegen die Festsetzung einer 
bestimmten gesetzlichen Hochstgrenze fiir den Notenumlauf bestehen aber 
andere wichtige Bedenken. Es hat sich gezeigt, daB eine solche Hochstgrenze 
haufig eine Verschiebung erfahren muB, um sich den jeweils berechtigten 
wirtschaftlichen Bediirfnissen anzupassen. Das System des nicht begrenzten 
Notenumlaufs weist daher den Vorzug der Elastizitat auf. Um jedoch die 
Nachteile zu verhindern, die durch eine unbehinderte Ausdehnung des Noten
umlaufs entstehen konnen, wurden die Bestimmungen iiber die Notensteuer 
getroffen. Steigt der Notenumlauf der Reichsbank im Vergleich zur Gold. 
deckung auf eine Hohe, die eine Herabsetzung der Golddeckung unter die 
gesetzliche Grenze in kurzer Zeit wahrscheinlich macht, so wird dies - in 
Verbindung mit der gewohnlich gleichzeitig erfolgenden DiskonterhOhung 
- ala Warnungssignal angesehen; namentlich dann, wenn die Verringerung 
der Golddeckung mit einer durch ungiinstigen Stand der Wahrungskurse 
veranlaBten Goldentnahme zusammenhangt. Die DiskonterhOhung der 
Reichsbank, die natiirlich sofort auch eine ErhOhung der sonstigen Zinssatze 
des Landes, besonders der fiir die Kredite der Privatbanken zu zahlenden 
zur Folge hat, fiihrt dann gewohnlich zu einer Einschrankung der Kredit
gewahrung und damit zu einer Abnahme der wirtschaftlichen Betatigung, 
deren Folge wieder der RiickfluB an Noten an das Zentralnoteninstitut ist. 

Die Notwendigkeit, die Golddeckung der ausgegebenen Banknoten 
unter einen bestimmten U mfang auf langere Zeit zu verhindern, ergibt sich 
schon daraus, daB die Einlosung der Noten in Gold oder Devisen sonst ge
fahrdet ist. Auf der jederzeit vorhandenen Bereitschaft der Notenbank zu 
ciner solchen Einlosung beruht aber das Vertrauen zur Wahrung1). 1st das 

1) Sieho hieriiber auch KapiteJ V, Abschnitt 10. 
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Zentralnoteninstitut eines Landes jederzeit gesetzlich verpflichtet, seine 
Noten auf Verlangen des Inhabers in Gold einzulOsen und hat das Land 
auch sonst kein Metallgeld in groBerem Umfange ausgegeben (z. B. Silber), 
dessen Substanzwert am internationalen Markte geringer ist als der durch 
dieses Geld verbriefte Wert, hat das Land ferner kein ungedecktes Papiergeld 
in groBeren Mengen in Umlauf gesetzt, so nennt man die Wahrung des Landes 
Goldwahrung. Besteht zwar keine gesetzliche Verpflichtung zur jeder
zeitigen EinlOsung der Banknoten in Gold, sind aber dennoch eine ausrei
chende Golddeckung und SchutzmaBnahmen gegen eine iibermiiBige Zu
nahme des Notenumlaufs gesetzlich vorgeschrieben, so spricht man von 
einer Goldkernwiihrung. Die Reichsbank hat sich im Bankgesetz von 
1924 verpflichtet, die Noten nach ihrer Wahl in Gold (deutschen Goldmiinzen 
oder Goldbarren) oder Devisen (Schecks oder Auszahlung in ausliindischer 
Wahrung in Rohe des in Gold umgerechneten jeweiligen Marktwertes der 
betreffenden Wiihrung, § 31 des Bankgesetzes) einzulOsen. Jedoch ist diese 
Vorschrift erst am 15. April 1930 in Kraft gesetzt worden (RGB!. Teil II 
S. 691). Nach § 52 des Bankgesetzes bedurfte es hierzu eines iibereinstimmen
den Beschlusses des Reichsbankdirektoriums und des Generalrats1). 

Neben der Golddeckung schreibt das Bankgesetz von 1924 auch eine Dek
kungspflicht fiir die tiiglich fiilligen Verbindlichkeiten (Giralgelder) vor. Es be
stimmt in § 35, daB die Reichsbank fur diese Verbindlichkeiten eine besondere 
Deckung von 40% halten muB, die aus sofort verfiigbaren Depositen (tiiglichem 
Geld) in Deutschland oder imAusland, Schecks auf andere Banken, Wechseln 
von einer Laufzeit von hOchstens 30 Tagen oder tiiglich falligen Forderungen 
auf Grund von Lombarddarlehen bestehen muB. Diese Deckung braucht jedoch 
nicht fur das Sonderkonto gehalten zu werden, das nach § 26 des Bankgeset
zes fiir die an die Bank abzufiihrenden Reparationszahlungen gefiihrt wird. 

Die Veroffentlichung der Reichsbankausweise hat nach § 36 des 
Bankgesetzes wochentlich zu erfolgen. Wiihrend im fruheren Bankgesetz als 
Stichtage der Ausweise der 7., 15., 23. und der letzte Tag eines jeden Monats 
festgesetzt waren, sind in dem Gesetz von 1924 bestimmte Tage als Stichtage 
nicht angegeben. Jedoch werden die Ausweise auch jetzt nach den genannten 
Stichtagen aufgestellt und die Veroffentlichungen erfolgen einige Tage darauf, 
und zwar amtlich im "Deutschen Reichsanzeiger", jedoch auch freiwillig in 
den groBeren Randelszeitungen. 

Die in den Wochenausweisen erscheinende Notenumlaufsziffer umfa.Bt 
nur die im Verkehr befindlichen, nicht aber die in den Kassen der Reichsbank 
liegenden Noten. Die Giro- und Depositenguthaben, sowohl die der privaten 
ala auch die der offentlichen Stellen sind in dem Posten "tiiglich fiillige Ver
bindlichkeiten" zusammengefaBt. Der Goldbestand wird mit einem Wert 
von 1392 RM. fur das Pfund Gold eingesetzt, sofern er aus Barrengold oder 

1) Das Inkrafttreten der Einlosungspflirht war auf Wunsch der GIaubigerstaaten 
in einem Schreiben des damaJigen Reichsbankprasidenten Dr. Hjalmar Schacht 
vom 6. Juni 1929 in Aussicht gestellt worden. 

2* 



20 Der Reichsbankausweis. 

auslandischen Miinzen besteht. Dagegen werden die deutschen Goldmiinzen 
mit 1395 RM. fiir das Pfund fein eingesetzt, weil die Pragegebiihr 3 RM. 
fiir das Kilo betragt. In den Bestand an deutschen Scheidemiinzen diirfen 
nur die kursfahigen Miinzen aufgenommen werden. Die auBer Kurs gesetzten 
alten Silbermiinzen miissen unter den "sonstigen Aktiven" mit ihrem Silber
wert erscheinen. Unter dem Bestand der Noten anderer Banken werden 
nur die Noten der Privatnotenbanken ausgewiesen. Dagegen erscheinen 
die Noten der auslandischen Banken unter deckungsfahigen Devisen oder 
in dem Posten "sonstigeAktiven". Besonders zu erwiihnen sind auch die Ver
pflichtungen, die dem Institut aus der Weitergabe diskontierter Wechsel 
entstanden sind. Die Bewertung der E ff ekt en hat zum Tageskurse zu erfolgen. 
Nach dem Bankgesetz von 1924 (§ 36) muB der Bestand an deckungsfahigen 
Devisen besonders ausgewiesen werden. Devisen, die nicht zur Notendeckung 
bestimmt oder geeignet sind, kann die Reichsbank jedoch auch in dem Be
stande der Wechsel und Schecks oder der "sonstigen Aktiven" mit auffiihren, 
ohne daB ihr Umfang besonders angegeben zu werden braucht. 

Die Veroffentlichung der Reichsbankausweise wird in folgender Form 
vorgenommen: 

Wochentiberslcht der Reichsbank vom 23.0ktober 1930. 

Aktiva. 
RM. 

1. Noch nicht begebene Reichsbankanteile • 177212000 
2. Goldbestand (Barrengold) BOwie in- und auslii.ndische 

Goldmiinzen, daB Pfund fein zu 1392 RM. berechnet 2180353000 
und zwar: Goldkassenbestand RM. 1958977000 
Golddepot (unbelastet) bei aus-

landischen Zentralnotenbanken RM. 221376000 
3. Bestand an deckungsfahigen Devisen . . . . 
4. a) Reichsschatzwechseln ..... 

b)" "sonstigen Wechseln und Schecks 
5. " "deutBchen Scheidemiinzen . . . 
6. " "Noten anderer Banken ..... 
7. Lombardforderungen. . . . . . . • 

8. 
9. 

" 

(darunter Darlehen auf Reichsschatz
wechsel: RM.I000) 

" Effekten . . • . . . . . 
" sonstigen Aktiven . . . . 

Passiva. 
1. Grundkapital: a) begeben •...• 

b) noch nicht begeben •.. 
2. Reservefonds: a) gesetzlicher Reservefonds ... 

b) Spezialreservefonds fiir kiinftige 
Dividendenzahlung. . . . . . 

c) sonstige Riicklagen. . . . . . 
3. Betrag der umlaufenden Noten. . . . . . . . . 
4. Sonstige taglich fallige Verbindlichkeiten . . . . 

162533000 

1938555000 
183920000 
22874000 
61574000 

102475000 
493943000 

122788000 
177212000 
53915000 

46224000 
271000000 

3980705000 
419856000 

Verii.nderung 
gegen die 
Vorwoche 

RM. 

110000 

- 11349000 

-128268000 
+ 15995000 
+ 4859000 

4838000 

18000 
18055000 

-208057000 
+ 64411000 

5. Anke~~: ~~~g~~t. ~e~~d~n~ :~rb~~~h: I 
6. SonstIge Pas-Iva • . . . . • . . . . . . . .. 251739000 + 1862000 

Verbindlichkeiten aus weiterbegebenen, im Inlande zahlbaren Wechseln RM. -,-. 
Berlin, den 24. Oktober 1930. Relchsbank-Direktorlum. 
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Da die Reichsbank allgemeinen Interessen dienen, keineswegs aber eine 
Gewinnquelle fiir die Anteilseigner sein soll, war schon bei ihrer Begriindung 
eine weitgehende Gewinnbeteiligung des Reiches vorgesehen. Von dem jahr
lich sich ergebenden Reingewinn erhielten die Anteilseigner zunachst eine 
Dividende von 31/2% des Grundkapitala; von dem Rest wurden den Anteils
eignern 1/4, der Reichskasse 3/4 iiberwiesen. Von diesem Rest wurden jedoch 
seit 1911 10% dem Reservefonds zugeschrieben, und dieser Betrag wurde 
je zur Halfte von der den Anteilseignern und dem Reiche zufallenden Quote 
abgezogen. Durch die Aufhebung der Verpflichtung zur Zahlung der Noten
steuer bei Beginn des Krieges und durch die rapide Vermehrung des Notenum
laufs muBten die Gewinne der Reichsbank naturgemaB eine bedeutende Er
hohung erfahren. Um aber den Anteilseignern von den Gewinnen nicht mehr ala 
einen angemessenen Teil zukommen zu lassen, wurden wahrend des Krieges 
Sondergesetze erlassen, nach denen die Reichsbank hohe Kriegsabgaben zu ent
richten hatte. Nach dem Kriege wurde bestimmt (Gesetz vom 16. Dezember 
1919), daB die an das Reich abzufiihrenden Gewinnbetrage alljahrlich durch 
Gesetz festzustellen sind, solange die Reichsbank von der Notensteuerpflicht 
befreit bleibt. 1m Bankgetz von 1924 wurden die Anteilseigner auch in der 
Verteilung des Gewinnes giinstiger gestellt, ala es vor dem Kriege der Fall 
war. Von dem jahrlichen Reingewinn sollen 200f0 solange einem Reserve
fonds zugefiihrt werden, ala dieser weniger als 120f0 des Notenumlaufes der 
Bank betragt. Die Anteilseigner erhielten zunachst Anspruch auf 80f0 Divi
dende. Sofern diese Dividende in einem Jahre nicht erreicht wird, war der 
daran fehlende Betrag aus einem Reingewinn der folgenden Jahre nach 
Abzug der dem Reservefonds gesetzlich zuflieBenden Betrage zu entnehmen. 
Der nach 80f0 Dividende verbleibende Restbetrag war wie folgt zu verteilen: 
von den ersten 50 Mill. RM. erhielten das Reich die Hiillte, die Anteilseigner 
die andere Halfte. Von den nachsten 50 Mill. RM. bekam das Reich drei 
Viertel und die Anteilseigner ein Viertel. Von dem etwa noch verbleibenden 
Restbetrag erhielten das Reich 9110, die Anteilseigner litO' Die danach den 
Anteilseignern zuflieBenden Betrage wurden entweder als Dividendenzuschlag 
ausgezahlt oder einem Spezialfonds fiir kiinftige gleichmaBige Dividenden
zahlung zugefiihrt. 

Die Novelle vom Marz 1930 hat eine Anderung der Gewinnverteilungs
vorschriften in Aussicht gestellt. Nach dem der Generalversammlung der An
teilseigner der Reichsbank vorgelegten und von ihr genehmigten Plan hat der 
Anteil des Reiches eine Besserung erfahren, indem das Reich nach Aus
schiittung der Mindestdividende von 8% an die Anteilseigner von den eraten 
25 Mill. RM. 75%, die Anteilseigner 25%, von den nachsten 20 Mill. RM. 
das Reich 90%, die Anteilseigner 10% und von dem dann noch etwa ver
bleibenden Restbetrag das Reich 95% und die Anteilseigner 5% erhalten. 

Ebenso wie im Bankgesetz von 1924 findet sich in der Verfassung der 
amerikanischen Federal Reserve Banken die Bestimmung, daB eine Noten
steuer zu entrichten ist, wenn die umlaufenden Noten mit weniger ala 40% 
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in Gold gedeckt sind. J edoch bedarf es in den Vereinigten Staaten hierzu 
der Genehmigung des Federal Reserve Board, der staatlichen Aufsichts
behorde iiber die 12 Federal Reserve Banken. Grundsatzlich zu unterscheiden 
von diesem Banksystem ist das englische, das eine gesetzliche Begrenzung 
der Notenausgabe auf einen bestimmten Betrag vorsieht und die "Ober
schreitung des Hochstbetrages nur gestattet, wenn der "OberschuB voll
standig durch Gold gedeckt ist. Dieses System beruht auf der sogenannten 
currency -Theorie. 

Bei ihrer Griindung hatte die Bank von England, wie schon erwahnt, 
dem Staate einen Kredit von 1200000 £ zur Verfiigung gestellt. Hierfiir 
wurde den Griindern das Privileg zur Errichtung der Bank in Form einer 
Aktiengesellschaft, die Noten ausgeben und bestimmte Kreditgeschafte be
treiben durfte, verliehen. Das Notenkontingent entsprach der Rohe des dem 
Staate gewahrten Kredits. Eine griindliche Reform erfuhr das englische 
Notenbankwesen im Jahre 1844 durch die sogenannte Peels-Akte, eines 
von dem englischen Staatsmann Sir Robert Peel geschaffenen Gesetzes. Die 
Peels-Akte versuchte auch das Notenbankwesen bei dar Bank von England 
zu zentralisieren, weil die groBe Anzahl von kleinen Notenbanken, die neben 
der Bank von England im Laufe der Zeit errichtet worden waren, sich ala 
schadlich erwiesen hatte. Namentlich in den Jahren 1814-1816 waren zahl
reiche kleine Notenbanken zusammengebrochen. Noch im Jahre 1844 gab 
es in England nicht weniger als 72 in Form einer Aktiengesellschaft betriebene 
Banken, denen das Recht zur Notenausgabe verliehen war. Die Peels-Akte 
konnte nicht ohne weiteres das Notenprivileg all dieser Banken aufheben. 
Sie beschrankte sich darauf, das Notenausgaberecht nach dem damals vor
handenen Notenumlauf zu begrenzen; sie verbot also eine Erhohung des Bank
notenumlaufs, gleichgiiltig,ob die Noten durch bares Geld gedeckt waren oder 
nicht. Sofern eine Notenbank ihr Notenprivileg aufgab, sollte es dem Kontin
gent der Bank von England zugeschrieben werden. Diese erhielt ein Noten
kontingent von 14000000 £. Infolge des Zuwachses der Kontingente anderer 
Notenbanken bis zum Jahre 1913 ist es auf 18,45 Mill. £ angewachsen. Wahrend 
des Krieges und der nachfolgenden Jahre hat die Bank von England das Kon
tingent ihres Notenumlaufes nicht erhoht, obgleich noch eine Anzahl von 
Privatnotenbanken das Privileg aufgegeben hatte, so daB die Bank von 
England seit 1921 die einzige Notenbank in England ist. Nur in Schottland 
und Irland bestehen noch eigene Notenbanken. Sie hat jedoch auf die "Ober
tragung dieser weiteren Kontingente verzichtet; ihr Notenausgaberecht 
behielt daher bis Anfang 1923 die Rohe von 18,45 Mill. £ bei. Durch konig
liches Dekret vom 14. Februar 1923 wurde das Kontingent auf 19,75 Mill. £ 
erhOht. 

Von der Einstellung der Goldzahlungen nahm die Bank von England 
bei Ausbruch des Krieges zwar formen Abstand, jedoch wurden verschiedene 
andere MaBnahmen ergriffen, um die Goldbestande der Bank zu schiitzen. 
Nachdem der Diskontsatz am 1. August 1914 von 4% auf 8%, am 2. August 
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auf 10% gesetzt worden war, wurde ein Goldausfuhrverbot erlassen, und 
gri:iBere Goldabhebungen wurden als ausfuhrverdachtig nicht zugelassen. 
Das Verbot wurde allerdings schon am 28. April 1925 wieder aufgehoben. 
Ebenfalls schon in den ersten Kriegstagen erlieB die englische Regierung 
ein allgemeines Moratorium. In den folgenden Monaten konnte der Gold
bestand der Bank von England durch andere MaBnahmen, z. B. durch tTher
nahme des Goldschatzes der Agyptischen Nationalbank eine Starkung er
fahren. Zur Finanzierung des Krieges wurde die Bank von England jedoch 
nicht herangezogen, und dies mag wesentlich dazu beigetragen haben, sie 
vor groBeren Goldentnahmen zu bewahren, die sie zur Aufhebung der Gold
einlosungspflicht gezwungen hatten. Die englische Regierung hat vielmehr 
ein Staatspapiergeld (currency notes) ausgegeben, soweit sie ihre finanziellen 
Kriegsbediirfnisse durch die Notenpresse decken muBte. Die Maximalgrenze, 
bis zu der dieses Staatspapiergeld ausgegeben werden durfte, ist in den Nach
kriegsjahren mehrfach erhOht worden. Durch ein Gesetz vom Mai 1928 ver
schwanden die currency notes, indem ~ie von der Bank von England fiber
nommen wurden. Zu diesem Zweck wurde das Notenkontingent der Bank 
von England von 19,75 auf 260 Mill. £ erhOht. 

Neben dem Streben nach Zentralisierung des Notenbankwesens ging die 
Peels-Akte davon aus, die Bankgeschafte del' Bank von England von del' Noten
ausgabe zu trennen. Die Bank wurde in zwei Abteilungen gegliedert, die Bank
abteilung (Banking departement), die sich mit dem Ankauf von Wechseln 
und Wertpapieren befaBt, und die Notenabteilung (Issue departement). 
Die Notenabteilung gibt die Noten an die Bankabteilung und erhiiJt dagegen, 
soweit die Noten nicht gegen die Regierungschuld odeI' andere Sicherheiten 
der Regierung (britische Staatsanleihen usw.) gedeckt sind, Gold in Miinzen 
oder Barren. Die Bankabteilung fibt mit Hille del' Noten sowie des Aktien
kapitals del' Bank in Rohe von 14,553 Mill. £ und des Reservefonds ihre 
Geschaftstatigkeit aus. 

In Deutschland bestanden, als die Reichsbank ihre Tii.tigkeit auf
nahm, in den Einzelstaaten noch 18 Banken mit dem Recht del' Notenausgabe. 
Das Reich hatte schon damals das Bestreben, das Zettelbankwesen nach Mog
lichkeit zu zentralisieren, abel' erst im Laufe del' Zeit verzichtete del' groBte 
Teil del' Privatnotenbanken auf die Notenausgabe. Gegenwartig gibt es 
in Deutschland neben del' Reichsbank noch vier Zettelbanken, die Bayerische 
Notenbank in Munchen, die Sachsische Bank zu Dresden, die Wiirttember
gische Notenbank in Stuttgart und die Badische Bank zu Karlsruhe. Einen 
wesentlichen AnlaB zur Aufgabe des Notenprivilegs gab manchen Noten
banken die Novelle zum Bankgesetz von 1899. Auf Grund del' friiheren 
Bestimmungen des Bankgesetzes war es den Notenbanken del' Lander 
leicht moglich, del' Reichsbank Konkurrenz zu machen, namentlich beim 
Ankauf von Wechseln, indem sie ihren Diskontsatz unter dem Satze del' Reichs
bank hielten. Da. hierdurch haufig die Diskontpolitik del' Reichsbank 
durchkreuzt wurde, bestimmte die Novelle von 1899, daB die Privatnoten-
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banken nicht mehr unter dem Satze der Reichsbank diskontieren diirfen, so
bald dieser Satz 4% erreicht oder ubersteigt; bei einem Satze unter 4% 
diirfen die Privatnotenbanken hochstens 1/4% unter dem Reichsbanksatze 
diskontieren. Die Griindung neuer Privatnotenbanken war schon nach dem 
Bankgesetz von 1875 verboten. In den letzten Jahren der Inflation hatte 
sich bei einigen Aktionargruppen das Bestreben geltend gemacht, sich durch 
Ankauf von Aktienmajoritaten EinfluB auf die Privatnotenbanken zu sichern. 
Die Absicht der Aktienkaufer war offenbar, auf das Notenprivileg zu ver
zichten oder die Notenbanken in Liquidation treten zu lassen, um dann die 
Goldbestande gewinnbringend verwenden zu konnen. Zum Schutze gegen 
solche Bestrebungen wurde durch das Gesetz betreffend die Metallreserven 
der Privatnotenbanken yom 13. Juli 1921 und die Novelle yom 2. Februar 1923 
bestimmt, daB die Privatnotenbanken uber ihre Goldbestande nur mit Ge
nehmigung der Reichsregierung verfugen diirfen. 

Nach dem neuen Privatnotenbankgesetz yom 30. August 1924 
ist die Verfugung iiber die Goldbelftande, auch im Falle der Liquidation 
oder der Aufgabe des Notenausgaberechts, der Genehmigung durch den 
Reichswirtschaftsminister vorbehalten. Wahrend nach dem alten Bank
gesetz die Notenausgaberechte der Privatnotenbanken als wohl erworbene 
Roohte anerkannt wurden, die den Banken nicht ohne Entschadigung ent
zogen werden durften, ist in dem neuen Privatnotenbankgesetz der Reichs
regierung das Recht zugesprochen worden, erstmalig zum 1. Januar 1935, 
alsdann von 10 zu 10 Jahren unter Einhaltung einer einjahrigen Kiindigungs
frist mit Zustimmung des Reichsrates die Befugnis der Privatnotenbanken 
zur Notenausgabe ganz oder zum Teil aufzuheben, ohne daB daraus ein 
Anspruch auf Entschadigung entsteht. Die Hochstgrenze des Rechtes der 
Notenausgabe betragt fiir die vier Notenbanken zusammen 194 Mill. RM.; 
davon entfallen auf die Bayersiche Notenbank und dieSii.chsischeNotenbank 
je 70 Mill. RM., auf die Wiirttembergische und Badische Bank je 27 Mill. RM. 
Bis zur Beendigung der Liquidation der Rentenbank ist innerhalb dieser 
Hochstgrenzen das jeweilige Recht der Notenausgaben fiir die Gesamtheit 
der vier Notenbanken fur jedes Kalendervierteljahr auf 8,5% des in den 
Reichsbankausweisen des vorangegangenen Kalendervierteljahres ausgewie
senen Durchschnittsumlaufs an Reichsbanknoten bemessen. Die fiir die 
einzelnen Notenbanken sich so ergebenden jeweiligen Notenausgaberechte 
werden fUr jedes Kalendervierteljahr im Reichsanzeiger bekannt gegeben. 
Die Hochstbetrage sind inzwischen erreicht worden, dader Reichsbank
notenumlauf den Durchschnitt von 2,28 Milliarden RM. erheblich uber
schritten hat. Die Kontingentsgrenze der "Obergangszeit darf nur dann uber
schritten werden, wenn der Goldbestand einer Privatnotenbank das jeweilige 
Notenkontingent der Bank ubersteigt. Die Privatnotenbanken sind ver
pflichtet, fiir ihre Noten und taglich falligen Verbindlichkeiten die im Bank
gesetz vorgeschriebene Dookung zu halten; ein Unterschreiten ist unzulassig. 
Ihre Noten sind nur insoweit gesetzliche Zahlungsmitte1, als die Reichsbank 
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und die Privatnotenbanken verpfliohtet sind, diese Noten ala Zahlungsmittel 
anzunehmen.·lm iibrigen besteht also nioht die Mogliohkeit, die Tilgung einer 
Geldsohuld mit diesen Noten ohne Einwilligung des GIaubigers reohtskrii.ftig 
vorzunehmen. Eine Kontrollbefugnis fiir die Notenausgabe dieser Banken 
ist nur dem Reiohswirtsohaftsminister zuerkannt worden. Den Aktionii.ren 
der Privatnotenbanken ist eine Normaldividende von 6% garantiert. Von 
dem Rest des Reingewinns miissen mindestens 20% dem gesetzliohen Reserve
fonds solange zugefiihrt werden, bis dieser 12% des durohsohnittliohen Noten
umlaufes der Bank in den letzten 6 Monaten des abgelaufenen Gesohii.fts
jahres erreioht. Die oben erwii.hnten Bestimmungen der Novelle von 1899, 
wonaoh die Privatnotenbanken im allgemeinen nioht unter dem Satze der 
Reiohsbank diskontieren diirfen, ist auoh im Privatnotenbankgesetz von 
1924 enthalten. Obgleioh das Reioh am Reingewinn der Privatnotenbanken 
nicht direkt beteiligt ist, entstehen dem Reiohsfiskus Einnahmequellen von 
diesen Banken, und zwar aus der Notensteuer, die von den Privatnotenbanken 
zu entrichten ist, wenn der Notenumlauf den Barvorrat zuziiglioh des bis
herigen steuerfreien Notenausgaberechtes, mindestens aber zuziiglich von 2/6 
des ihnen zugewiesenen Hoohstumlaufsbetrages iibersteigt. Von dem 'Ober
schull haben die Privatnotenbanken eine Steuer von 1/2 des jeweiligen Reichs
bankdiskontsatzes, mindestens aber 5% auf das J ahr berechnet, zu entrichten. 

Mit der Entwicklung der Technik im 19. Jahrhundert und damit in Ver
bindung mit dem Siegeslauf des GroBbetriebs iiber den Kleinbetrieb wuchs 
das Kreditbediirfnis von Handel und Industrie ganz bedeutend. Der Privat
bankierstand, der in Deutschland seit dem 17. J ahrhundert eine enge Ver
kniipfung mit dem Warenkommissionsgeschaft und dem Speditionsgewerbe 
erkennen lieB, aber sich im 19. Jahrhundert von diesen Gewerben zu lasen 
begann und selbstandige Formen annahm, vermochte dieses Kreditbediirfnis 
nur in geringem Umfange zu befriedigen1). Insbesondere bekundete der Privat
bankierstand meist Zuriickhaltung gegeniiber dem Griindungsgeschaft, das 
um die Mitte des Jahrhunderts infolge der starken wirtschaftlichen 
Entwicklung zu krii.ftiger Entfaltung gelangte. Abgesehen von der Be
teiligung an einigen Eisenbahnunternehmungen und Unternehmungen der 
rheinischen Montanindustrie, befaBten sioh die bedeutenden Privatbankiers 
der damaligen Zeit hauptsachlich mit der 'Obernahme von Staats- und ii.hn
lichen Anleihen. Eine besondere Bedeutung in diesem Geschii.ftszweig hatte 
schon seit Iangerer Zeit die Stadt Frankfurt am Main gewonnen, wo eine 
Anzahl namhafter Bankfirmen das Anleihegeschaft zur Bliite brachte. Unter 
ihnen ist in erster Reihe die Firma M. A. von Rothsohild und Sohne 
zu erwahnen. Sie wurde Ende der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts von 
Mayer Amschel Rothsohild zunachst ala Geldweohselgeschaft gegriindet. 

1) Siehe iiber diese und die folgenden Ausfiihrungen: Metzler, Studien zur 
Gesohichte des deutschen Effektenbankwesens. Leipzig 1911. S. 85ff., 95ff. u. 
112ff. 
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Der Warenhandel, dem sich Rothschild bald darauf ebenfalls zuwandte, solI 
etwa im. Jahre 1812 aufgegeben worden sein. Die Bedeutung, die das Haus 
Rothschild im. Laufe der Zeit erlangte, verdankt es zu einem groBen Teile 
seinen Beziehungen zum Landgrafen von Kassel. Als dessen Hofagent hatte 
die Firma zunachst in London zahlbare Wechsel verwertet. Seit Anfang des 
19. Jahrhunderts bediente sich der Landgraf fiir die Unterbringung der be
trachtlichen Geldmittel, iiber die er verfiigte, in ausgedehntem MaBe der Hilfe 
Rothschilds, der fiir ihn verschiedene Anleihen abschloB. Die Beziehungen 
wurden fiir das Haus Rothschild noch weit fruchtbringender, nachdem einer 
der Sohne des Begriinders der Firma, Nathan Rothschild, in London ein 
Bankgeschaft errichtet hatte und diesem die Verfiigung iiber die bei der Bank 
von England deponierten Gelder des Landgrafen anvertraut wurde. Als im 
Jahre 1806 dieser Landgraf, nunmehr Kurfiirst von Hessen, die Flucht 
ergriff, iibergab er den Staatsschatz von 600000 £ der Frankfurter Firma 
Rothschild, die ihn an Nathan Rothschild nach London sandte. Mit Hille 
der Guthaben des Landgrafen kam auch die Londoner Firma zu Ansehen 
und Bedeutung, und im Verein mit dem Frankfurter Stammhaus wurde sie 
nun von der englischen Regierung mit der "Obermittlung der Subsidiengelder 
an die Kontinentalmii.chte fiir den Kampf gegen Napoleon beauftragt. 
Nach den napoleonischen Kriegen iibernahmen die Rothschilds eine Reihe 
von AnIeihen verschiedener Staaten zur Unterbringung am Londoner Geld
markte, damals dem wichtigsten Europas. Der ii.lteste Sohn des Begriinders 
der Frankfurter Firma iibernahm nach dessen Tode das Frankfurter Haus, 
wahrend die drei anderen Sohne Bankgeschafte in Wien, Paris und Neapel 
errichteten. Unter Fiihrung des Londoner Hauses wurden die fiinf Briider 
Rothschild die fiihrenden Finanziers an den internationalen Kapitalmarkten, 
und kaum eine groBere Staatsanleihe kam ohne ihre Mitwirkung zustande. 

Da der Privatbankierstand den neuen wirtschaftlichen Bediirfnissen 
nur in geringem MaBe Rechnung trug und und diese sich rasch steigernden 
Bediirfnisse schon aus Mangel an geniigendem Kapital nicht voll befriedigen 
konnte, muBten neue bankgeschaftliche Organisationen entstehen, die es 
sich zur besonderen Aufgabe machten, das Griindungsgeschaft mit Industrie, 
Handel und Verkehrswesen zu pflegen. Die Noten- oder Zettelbanken konnten 
diese Aufgabe nicht mit iibernehmen, denn die Geschafte mit der sich damals 
erst in der Entwicklung befindenden GroBindustrie bargen ein so groBes Risiko, 
daB das Vertrauen zu den Banknoten in weiten Volksschichten geschwunden 
ware, wenn jene Banken sich an neuen industriellen Unternehmungen be
teiligt hatten. Allerdings sahen einige Plane, die in Deutschland auf Griindung 
neuer Banken in Form von Aktiengesellschaften zur Entfaltung der industriel
len Krafte ausgingen, vor, daB diese Banken gleichzeitig das Recht der Noten
ausgabe erhalten sollten. Aber die staatliche Genehmigung blieb diesen Planen 
versagt, und daher wurde die Absicht einer Verbindung von Noten- und 
Effektenbanken bald aufgegeben. Die preuBische Regierung wollte Banken 
in Form von Aktiengesellschaften iiberhaupt nicht zulassen; sie verlangte 
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vielmehr, daB alle Teilnehmer die Solidarhaft fiir die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft iibernehmen. Eine Ausnahme wurde jedoch im Jahre 1848 
gemacht, als die alte Bankfirma A. Sch aaffha usen in Koln ihre Zahlungen 
einstellte. Um eine Einwirkung dieses Zusammenbruchs auf die Industrie 
des Rheinlandes zu verhindern, genehmigte die Regierung ein Abkommen, 
wonach das Bankhaus unter der FirmaA. Schaaffhausen'scher Bank
verein in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden sollte, und zwar 
derart, daB die bisherigen Glaubiger fiir ihre Forderungen Aktien des neuen 
Unternehmens erhielten. Ein kleiner Teil der Aktien wurde von den bis
herigen Inhabern der Privatfirma iibernommen. Der preuBische Staat leistete 
80gar fiir die Halfte der von den Glaubigern iibernommenen Aktien 
Garantie und iibertrug die Aufsicht iiber das Unternehmen dem rheinischen 
Industriellen Gustav Mevissen. Dieser behielt auch die Leitung der Bank, 
nachdem - im Jahre 1852 - die vom Staate garantierten Aktien zuriick
gezahlt waren. So wurde mit dem A. Schaaffhausen'schenBankverein die 
erste deutsche Bank in Form einer Aktiengesellschaft gegriindet. 

Zu derselben Zeit, ala der A. Schaaffhausen'sche Bankverein errichtet 
wurde, oder doch wenige Jahre darauf, entstanden zahlreiche Aktien
gesellschaften, Eisenbahnunternehmungen, Montanunternehmungen oder son
stige industrielle Gesellschaften. Es lag nahe, daB unter diesen Umstanden 
auch das Verlangen nach weiteren Bankgriindungen standig wuchs, um so 
mehr als der A. Schaaffhausen'sche Bankverein in den ersten J ahren seines 
Bestehens eine durchaus befriedigende Entwicklung nahm. Da die Geneh
migung der Regierung fiir eine Aktienbank in PreuBen nicht zu erlangen war, 
griindete Mevissen in Gemeinschaft mit dem Bankier Oppenheim in Koln 
am 2. April 1853 in Hessen, und zwar in Darmstadt die Bank fiir Handel 
und Industrie (Darmstadter Bank). Der A. Schaaffhausen'sche Bank
verein diente fiir die Griindung als Vorbild; daneben aber auch der Credit 
Mo bilier in Paris, der im November 1852 von den Briidern Isaac und 
Emile Pereire unter Beteiligung bedeutender in- und auslandischer Kapi
talisten, darunter ebenfalls des Bankiers Oppenheim in Koln gegriindet wor
den war. Die beiden Pereire entstammten der Schule des Sozialisten Saint
Simon. Die Banken sollten, nach der Auffassung dieser Schule, ganz besonders 
dazu berufen sein, die Entwicklung der Industrie zu unterstiitzen. Sie sollten 
den Produzenten (Landwirten, Kaufleuten, Industriellen) die Mittel zur 
Produktion verschaffen und zur Ausfiihrung neuer Arbeiten die Anregung 
geben. Es ist begreiflich, daB solche Gedanken zu einer Zeit, wo eine stiir
misch vorw8.rts drangende industrielle Entwicklung durch Mangel an ge
niigendem Kapital behindert wird, auf fruchtbaren Boden fallen miissen. 
Die Verhaltnisse waren in dieser Beziehung in Frankreich ganz ahnlich wie 
in Deutschland. Der Bau von Eisenbahnen wirkte hier wie dort revolutio
nierend; er hatte die Entstehung neuer oder die Ausdehnung vorhandener 
Industriezweige zur Folge, und namentlich die Entwicklung der Montan
industrie steht mit ihm in engem Zusammenhang. 
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Die Bruder Pereire hatten, als sie den Credit Mobilier griindeten, bereits 
eine Anzah! von Eisenbahnbauten durchgefiibrt, und sie hatten hierdurch 
in der franzosischen Finanzwelt ein gewisses Ansehen erworben. Der Credit 
Mobilier sollte denn auch in erater Reihe dem Eisenbahnbau dienen, und tat
sachlich befanden sich unter 26 Hauptunternehmungen der Bank im Jahre 
1855 nicht weniger als 15 Eisenbahngeschafte 1). Urspriinglich gingen die 
Plane des Credit Mobilier, von denen spater freilich nur ein kleiner Teil aus
gefuhrt wurde, jedoch erheblich weiter. Mit einem Aktienkapital von 60 Mill. 
Franken ausgestattet, wollte er verzinsliche Obligationen bis zum zehnfachen 
Betrage des Aktienkapitals ausgeben, um sich mit deren Hilfe das zum An
kauf von Aktien oder Anleihen notwendige Kapital zu beschaffen. Die an
gekauften Aktien wiirden, so erwarteten die GrUnder, hohe Dividenden
gewinne abwerfen; dadurch sei as leicht moglich, das Zinsversprechen fUr die 
Obligationen zu halten. Da der Credit Mobilier seine Griindungen auf die ver
schiedensten Industriezweige ausdehnen wollte, hofften die Griinder, auch in 
Zeiten der Krisis die Verzinsung der Obligationen ohne Miihe durchfiihren 
zu konnen. Wenn das Ertragnis der Beteiligung bei dem einen Industriezweig 
zu gering sein werde, werde es bei anderen noch hinreichend groBen Nutzen 
abwerfen. Tatsachlich kam es nicht zur Ausgabe der Obligationen, weil die 
Regierung die Genehmigung versagte. Bis zum Jahre 1856 konnte der Credit 
Mobilier zwar hohe Dividenden verteilen. Aber dadurch wurde das an der 
Pariser Borse von vornherein gegen ibn hervorgetretene MiBtrauen nicht be
seitigt, sondern eher noch verscharft. Die Aktien wurden, nicht ohne Schuld 
der Griinder, ein Spielpapier der B6rse, so daB sie starken Kursschwankungen 
ausgesetzt waren, wodurch das Vertrauen zur Bank erst recht erschuttert 
wurde. Von groBem Nachteil mag auch der Gegensatz des Credit Mobilier 
zum Hause Rothschild gewesen sein; hatten doch die BrUder Pereire bei der 
Grundung der Bank die Absicht, die finanzielle Herrschaft der Rothschilds 
zu brechen. Die Krisis der Jahre 1856 und 1857 brachte dem Credit Mobilier 
bedeutende Verluste, so daB seine Dividenden erheblich zurUckgingen. Die 
darauf folgenden Jahre brachten zwar eine Besserung, aber der Kapital
mangel der Bank trat doch immer wieder so fiihlbar hervor, daB sie zeitweise 
Wertpapiere mit Verlust verkaufen muBte, um ihren Verpflichtungen nach
kommen zu konnen. 1m Jahre 1866 wurde das Aktienkapital erhoht, aber auch 
diese MaBnahme vermochte den Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. 
1m Jahre 1867 muBte der Credit Mobilier in Liquidation treten. Er ist zu
grunde gegangen, weil die von ihm unternommenen Geschafte im Verhaltnis 
zu den ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln viel zu umfangreich waren. Dazu 
kam, daB ein Teil dieser Geschafte erst im Laufe der Zeit ertragreich werden 
konnte, und daB die Reserven der Bank zu gering waren, um schwere Krisen 
iiberstehen zu Mnnen. Allzu groBer Optimismus seiner Begriinder bildete die 
wesentlichste Ursache des Zusammenbruchs. 

1) Plenge. Griindung. und Gesohiohte des CrMit Mobilier. Tiibingen 
1903. S.68. 
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Schon vor der Griindung des Credit Mobilier und der Bank fiir Handel 
und Industrie tauchten auch in Berlin Plane zur Errichtung einer ahnlichen 
Bank auf. Sie gingen insbesondere von David Hansemann aus, der im 
Jahre 1848 das Amt des preuBischen Finanzministers bekleidete und als
dann bis zum Jahre 1851 die Leitung der PreuBischen Bank iibernahm. 1m 
Jahre 1850 griindete Hansemann die "Kreditgesellschaft fiir Berlin", ein 
Unternehmen, das - nach Art der heutigen Genossenschaftsbanken - den 
Mitgliedern bis zur Hohe ihres Geschaftsanteils durch Diskontierung von 
Wechseln Kredit gewahren soUte. Die Regierung verbot jedoch die An
nahme verzinslicher Depositengelder, wodurch die Lebensfahigkeit des In
stituts naturgemaB stark beeintrachtigt wurde. Dies gab Hansemann den 
AnlaB, nach neuen Formen zu suchen, die es ihm ermoglichen soUten, jenes 
Verbot der Regierung sowie das Gesetz, das die Griindung von Banken in 
Form einer Aktiengesellschaft von der staatlichen Genehmigung abhangig 
machte, zu umgehen. Dies gelang, indem durch Umwandlung der Berliner 
Kreditgeselischaft eine "Handelsgesellschaft mit Beibehaltung des gemein
niitzigen Zweckes" gegriindet wurde. Mitglieder der Geselischaft waren die 
Geschaftsinhaber, die Dritten gegeniiber fiir alie Verbindlichkeiten der Ge
selischaft zu haften hatten, und die stillen Teilhaber, die der Geselischaft, 
aber nicht Dritten gegeniiber fiir die Verpflichtungen der Gesellschaft zu haften 
hatten, und zwar im Verhaltnis ihrer Geschaftsanteile. Das umgewandelte 
Unternehmen erhielt die Firma: "Direction der Disconto-Gesellschaft", und 
Hansemann wurde zunachst einziger Geschaftsinhaber. 1m Jahre 1856 wurde 
die Disconto-Gesellschaft in eine "Kommanditgesellschaft auf Aktien" um
gewandelt, indem eine neue Art von Teilhabern, die Kommanditisten, hin
zutrat. Auch hierzu bedurfte die Bank nicht der staatlichen Genehmigung. 
Gleichzeitig widmete sie sich von nun an dem Griindungsgeschaft. Nachdem 
einmal die Rechtsform gefunden war, die es ermoglichte, die V orschriften ii ber 
die Konzessionspflicht zu umgehen, tauchten auch bald weitere Plane zur 
Griindung von Effektenbanken in PreuBen auf. Gleichzeitig wuchs aber auch in 
anderen Staaten die Zahl der Effektenbanken sehr rasch. Ebenfalis im Jahre 
1856 wurde unter Beteiligung verschiedener Berliner und Kolner Privat
bankiers in Berlin die Berliner Handels-Gesellschaft gegriindet; in 
demselben Jahre auch in Leipzig die Allgemeine Deutsche Credit
anstalt, in Meiningen die Mitteldeutsche Creditbank, in Hamburg 
die N orddeu tsche Bank usw. Die im Jahre 1857 ausgebrochene Krisis ging 
auch an den neuen deutschen Effektenbanken nicht spurlos voriiber. Von 
einer Katastrophe, wie sie den Credit Mobilier ereilte, blieb das deutsche Bank
wesen jedoch verschont. 1mmerhin fiihrte jene Krisis zunachst zu einer 
Stockung der Griindung neuer Banken. Von spateren Griindungen ist die im 
Jahre 1867 erfolgte Errichtung des Barmer Bank- Vereins Hinsberg, 
Fischer & Co. zu erwahnen. Das Jahr 1870 brachte u. a. die Griindung der 
Rheinischen Creditbank in Mannheim, der Commerz- und Dis
conto-Bank in Hamburg und derDeutschen Bank in Berlin, die als erste 
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Effektenbank na.oh dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein ala Aktien
gesellschaft in PreuBen die staatliche Genehmigung erhielt. Das Programm 
der Deutschen Bank unterschied sich von dem der iibrigen Banken insofern, 
als zu ihm auch die "Forderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen 
zwischen Deutschland, den iibrigen europaischen Landern und iiberseeischen 
Markten" gehorte. Dieser Geschaftszweig wurde freilich auch bald von den 
iibrigen Effektenbanken betrieben, so daB zwischen diesen und der Deutschen 
Bank ein Unterschied nicht bestand. Ala letzte unter den jetzt in Berlin an
sassigen GroBbanken wurde - im Jahre 1872 - die Dresdner Bank ge
griindet. Die Deutsche Bank hat sich im Jahre 1929 mit der Direktion 
der Disconto-Gesellschaft vereinigt und fiihrt jetzt die Firma: Deutsche 
Bank und Disconto- Gesellschaft. Die Bank fiir Handel und Industria 
hat seit der im Jahre 1912 erfolgten Fusion mit der im Jahre 1881 ge
griindeten Nationalbank fiir Deutschland die Firma: Darmstadter und 
National bank, Kommanditgesellschaft auf Aktien, angenommen. Die 
Mitteldeutsche Creditbank ist im Jahre 1929 an die Commerz- und 
Privat-Bank, die bis zum Jahre 1920 Commerz- und Disconto-Bank 
firmiert hatte, iibergegangen. 

Das Tempo der Griindungen von Aktienbanken hat seit den sogenann
ten Griinderjahren 1871/73 bedeutend nachgelalltlen. Soweit neue Aktien
banken entstanden, geschah es meist durch Umwandlung bestehender Privat
firmen, Genossenschaftsbanken usw. Erst in den letzten Jahren, den Jahren 
der Nachkriegszeit ist eine Anzahl neuer Bankinstitute in Aktienform errich
tet worden. Natiirlich sind auch die Aktienkapitalien der Banken bedeutend 
gewachsen. Gleichzeitig hat sich auch ihr EinfluB auf Industrie und Handel er
heblich vermehrt. Mit Recht konnen daher auf die Effektenbanken die Worte 
Adolf W agners angewendet werden, daB sie "in eminentem MaBe gleichzeitig 
Trager, Symptom und wieder Produkt der neuesten volkswirtschaftlichen 
Entwicklung" sind 1). Die Beteiligung der Effektenbanken an Griindungs
geschaften hat, namentlich in der volkswirtschaftlichen Literatur, haufig eine 
recht lebhafte Opposition gegen die Verbindung dieses Geschaftszweiges mit 
dem Depositengeschaft, also gegen die Verwendung von Spargeldern des 
Volkes zur Anlage in industriellen Wertpapieren, hervorgerufen. Eine Reihe 
von Schriftstellern trat fiir das englische Prinzip, namlich fiir die Trennung 
der Depositenbanken von den Emissionsbanken, ein. Der Zusammenbruch 
des Credit Mobilier mag urspriinglich diese Gegnerschaft veranlaBt haben. 
1m Laufe der Zeit ist jedoch eine wesentliche Milderung dieser Anschauung 
zu verzeichnen. Abgesehen davon, daB von einigen Schriftstellern, z. B. von 
Adolf Weber, die Mangel des englischen Systems beleuchtet worden sind, 
ist im Zusammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung Deutschlands 
zum Industriestaate eine Konsolidierung der industriellen Unternehmungen 
eingetreten, die das Griindungs- und Emissionsgeschii.ft nicht mehr ala so 
gewagt erscheinen laBt, wie in den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. 

1) AU8 Sattler, Die Effektenbanken. Vorwort von Prof. Adolf Wa.gner. 
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Dazu kommt, daB die Banken seit ihrem Bestehen mannigfache Erfahrungen 
gesammelt haben. Von wesentlicher Bedeutung ist ferner, daB das eigentliche 
Griindungs- und Emissionsgeschaft im VerhiHtnis zu den Aktienkapitalien 
der Banken, ganz besonders aber im Vergleich zum Umfang der den Banken 
zugeflossenen Depositengelder und sonstigen Guthaben des Publikums vollig 
in den Hintergrund getreten ist. Die Anlagen in Wertpapieren und Konsor
tialgeschaften sind fast bei allen Effektenbanken verhiiltnismaBig sehr gering. 
Andererseits freilich hat die Kreditgewahrung der Banken an Handel und 
Industrie eine bedeutende Zunahme erfahren, so daB die enge Verbindung mit 
diesen Zweigen der Volkswirtschaft unverandert besteht. Hiermit hiingt es 
auch zusammen, daB die von Sattler herriihrende Bezeichnung Effekten
banken, die die urspriingliche Eigenart jener Gebilde treffend kennzeichnete, 
in der Praxis nur noch selten angewandt wird. An ihre Stelle ist die Bezeich
nung Kre di t bank e n getreten, die jedoch, streng genommen, nicht ganz richtig 
ist, weil auch die Notenbanken sich durch die Ausgabe der Noten Kredit ver
schaffen undKredit gewahren. Adolf Weber verlieh den Bankenden Titel De
positen- und Spekulationsbanken, indem er einerseits das Streben nach 
Ansammlung von Depositen zum Ausdruck bringen wollte, das jenen Banken 
eigentiimlich ist, und gleichzeitig den spekulativen Charakter der Geldanlage 1). 

Wahrend des Krieges 1914/20 haben auch die deutschen Kreditbanken zur 
Finanzierung des staatlichen Kriegsbedarfs ihre Mittel zur Verfiigung gestellt. 
Insbesondere haben sie die Depositengelder zu einem recht groBen Teile zur 
"Obernahme von Schatzwechseln des Reiches verwendet. Das Bestreben, alle 
verfiigbaren Mittel in den Dienst der Kriegsfiihrung zu stellen, mag hierbei 
nicht weniger maBgebend gewesen sein, als die Tatsache, daB sich fiir die 
Banken infolge der Umstellung fast der gesamten Industrie auf die Her
stellung von Kriegsbedarf und der hierdurch bedingten Anderung der Zahlungs
gebrauche - die Barzahlung trat in Handel und Industrie an die Stelle der 
Kreditgewahrung - nur noch wenig Moglichkeiten zu gewinnbringender An
lage ihrer fliissigen Gelder ergaben. Nach dem Kriege haben sich die Banken 
wieder in sehr umfangreichem Malle der Kreditgewahrung an Handel und 
Industrie sowie dem Effektengeschaft gewidmet, das in den Jahren der 
Inflation infolge der durch die Geldentwertung notwendig gewordenen Ka
pitalerhohungen der industriellen Aktiengesellschaften und der Spekulations
sucht weiter Volkskreise eine nie geahnte Ausdehnung erfuhr, nach der Sta
bilisierung der Wahrung aber an Umfang bedeutend abnahm. Die enorme 
Zunahme des Notenumlaufs in den Jahren 1919 bis 1923 und die dadurch 
herbeigefiihrte Verschlechterung der deutschen Markwiihrung fiihrten natur
gemaB auch zu einer bedeutenden nominellen Steigerung der Depositen
gelder und sonstigen Kreditoren der Banken, wahrend deren Goldwert zuriick-

1) Mit dem Wort "Spekulation" Boll jedoch nach Weber nicht ein ethischer 
MaBstab bezeichnet werden. Die Spekulation sei nichta anderes, ala eine wirtBchaft
liche Handlung, die in der Erwartung unternommen wird, daB sie in Verbindung mit 
anderen wirtschaftlichen Handlungen einen Gewinn abgeben wird. 
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ging. Obgleich das Eigenkapital der Banken wahrend der Inflationsjahre 
mehrfach erhOht wurde, haben die Banken durch nicht wertbestandige Anlage 
des iiberwiegenden Telles ihres Kapitals und der ihnen zugeflossenen fremden 
Gelder, wie sich bei der nach der Stabilisierung der Wahrung im Jahre 1924 
erfolgten Kapitalumstellung auf die neue Wahrung gezeigt hat, nur einen 
geringen Teil ihres Kapitals retten konnen. Bei den sieben Berliner GroB
banken betrug das Kapital in den Goldmarkeroffnungsbilanzen1) trotz einer 
hohen Bewertung des Mobiliarbesitzes nur 29,9% des Vorkriegskapitals. 

In folgender Tabelle ist die Rohe des Kapitals, der Reserven und der 
Verbindlichkeiten der Berliner GroBbanken vor dem Kriege (Ende 1913) 
im Vergleich zur Gegenwart (Ende 1929) gegeniibergestellt: 

Kapital Reserven Kreditoren Akzepte 

1913 1929 1913 1929 1913 1929 1913 1929 

Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. 
RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. 

Deutsche Bank. . . 200 } 2852) 
112,5 

}160 
1580,1 

}4728,6 
300,7 

}213,2 Disconto-Gesellschaft 200 81,3 674,0 250,9 
Dresdner Bank. . .. 200 100 61 34 958,4 2275,8 287,3 88,7 
Darmstii.dter u. National-

bank .. .. 250 60 48 60 848,4 2383,6 235,9 90,2 
Berliner Handels - Gesell-

schaft . .... 110 28 34,5 15 296,8 436,6 96,8 19,5 
Commerz- u. Privatbank. 85 75 14 40,5 316 1585,6 83,5 SO,5 

2. Die Geschafte der Kreditbanken. 
Die modernen Kreditbanken unterscheiden sich, wie erwahnt, von den 

Notenbanken dadurch, daB gewisse Geschaftszweige von ihnen nicht betrieben 
werden, und umgekehrt. So gestattet das deutsche Bankgesetz den Noten
banken fiir eigene Rechnung nur eine beschriinkte Gruppe von inliindischen 
Wertpapieren (spiitestens nach einem Jahr fiillige und auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen des Reiches, eines deutschen Landes oder inlandischer 
kommunaler Korporationen oder zinstragende Inhaberschuldverschreibungen, 
deren Zinsen vom Reich oder einem Lande garantiert sind) zu kaufen oder 
zu verkaufen, und zwar nur soweit dies zur Aufrechterhaltung des laufenden 
Kundengeschiiftes erforderlich ist (Bankgesetz § 21, Abs.4). Fiir die Privat
notenbanken begrenzt § 14 Abs.4 des Privatnotenbankgesetzes die Anlage 

1) Goldmarkeroffnungsbilanzen sind diejenigen Vermogensaufstellungen, die jeder 
Kaufmann, der zur Fiihrung von Handelsbiichern verpflichtet ist, auf Grund der 
Verordnung iiber Goldbilanzen vom 28. Dezember 1923 anzufertigen hatte, nachdem 
die Wiihrung stabil war und sich daher die Notwendigkeit ergeben hatte, die durch 
Vermengung von Goldmark der Vorkriegszeit und Papiermark verschiedenen Wertes 
(je nach der Zeit ilirer Einzahlung) vollig uniibersichtlich gewordenen Bilanzen wieder 
a.uf einheitliche Werte zu bringen. 

2) Deutsche Bank und Disconto-Gesellscha.ft. 
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in diesen Werten auf die Halite des Grundkapitals und der Reserven. Griin
dungsgeschafte sind den Notenbanken iiberhaupt verboten. Andererseits ist 
die Ausgabe von Noten ein Monopol der Notenbanken. Jedoch wird eine 
Reihe von Geschaften von beiden in gleicher oder ahnlicher Weise betrieben. 

Die von den Banken betriebenen Geschafte konnen in zwei Hauptgruppen 
eingeteilt werden: die Geld- und Effektengeschafte und die Kredit
geschafte. Zur ersten Gruppe gehOrt die Umwechslung fremder Miinzen in 
heimisches Geld, der An- und Verkauf von Goldmiillzen oder Barrengold, der 
An- und Verkauf von Wertpapieren und Devisen fiir eigene Rechnung oder 
im Auftrage der Kundschaft, die Aufbewahrung von Wertpapieren oder 
anderen Wertsachen, die Verwaltung von Wertpapieren, das Inkassowesen, die 
Ausstellung von Kreditbriefen und Akkreditiven und der Giroiiberweisungs
verkehr. Die Geld- und Effektengeschafte werden haufig in Verbindung 
mit Kreditgeschaften abgeschlossen, z. B. der Ankauf von Wertpapieren im 
Auftrage eines Kunden, wenn der Kunde den Gegenwert der fiir ihn gekauften 
Wertpapiere nicht vollstandig bar bezahlt, sondem Kredit in Anspruch nimmt 
und zu dessen Sicherheit die Wertpapiere verpfandet ("Kauf mit Einschu.fl") 1). 
Unter dem Inkassowesen versteht man die Obernahmevon falligenZins- und 
Dividendenscheinen, Wechseln, Schecks, Anweisungen usw. zur Einlosung in 
bares Geld. Wohl konnte jedermann die Inkassogeschafte ohne Hille der 
Banken ausfiihren. Da diese aber iiber einen weitverzweigten Apparat ver
fiigen, bedient sich das Publikum ihrer in den meistenFallen, namentlich dann, 
wenn das Geld an einem anderen Orte zur Auszahlung kommt. Die Giro
iiberweisungsgeschafte bestehen, wie schon aus den Ausfiihrungen iiber 
·die alten Girobanken hervorgeht, darin, da.fl die Bank es iibernimmt, fiir Rech
nung eines Kunden und in des sen Auftrage Zahlungen durch Umbuchung auf 
,das Konto des Glaubigers dieses Kunden zu leisten, oder wenn der Glaubiger bei 
ror kein Konto unterhalt, den Betrag auf das Konto des Glaubigers bei einer 
-anderen Bank zu iiberweisen. Auch die Oberweisungen von Bank zu Bank 
erfolgen in der Regel zuniichst durch Umbuchung, nicht Barzahlung; nur die 
.mch aus dem gegenseitigen Verrechnungsverkehr zweier Banken ergebenden 
Betrage werden schlie.fllich durch Barzahlung ausgeglichen. Man nennt 
diese Geschiifte zuweilen auch Dienstleistungsgeschafte, weil sie nur 
eine Dienstleistung des Bankbetriebes nach Ma.flgabe der ihm zur Verfiigung 
stehenden Mittel bedingen2). 

Die Kreditgeschafte nehmen im modernen Bankwesen den gro.flten 
Umfang ein. Man unterscheidet in der Regel zwischen Aktiv- und Passiv
kreditgeschaften. Aktivkreditgeschafte sind solche, bei denen die Bank 
Geld ausleiht, also Glau bigerin ist, wahrend sie bei den Passivkreditgeschaften 
Geld empfangt und daher Schuldnerin ist. Der Umfang der Aktivkredit
geschll.fte wird wesentlich von dem der Passivkreditgeschafte bestimmt. 
Je gro.fler die einer Bank zuflie.flenden fremden Gelder sind, desto umfang-

1) Siehe auch S. 46. 
2) Siehe Bernicken, Bankbetriebslehre. Stuttgart 1926. Seite 156. 

Buchwa.ld, Ba.Dkbetrieb. 9. Auf!. 3 
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reicher sind die Betrage, die sie ausleihen kann. Wiirden z. B. die in Form 
einer Aktiengesellschaft betriebenen Banken sich darauf beschranken mussen, 
die von ihnen gewahrten Kredite im Rahmen ihres Aktienkapitals und der 
a.us den Oberschiissen gebildeten Reserven zu halten, so miiBte die Kredit
gewahrung auBerordentlich unbedeutend sein. Sie wurden nicht in der Lage 
sein, neben der Bestreitung der Unkosten eine angemessene Verzinsung fiir 
ihre Aktionare zu erzielen. Nur dadurch, daB ihnen aus weiten Kreisen des 
Volkes erhebliche Barmittel zur Verfiigung gestellt werden, deren Hohe ein 
Vielfaches des Eigcnkapitals erreicht, sind sie imstande, die Gewahrung 
von Krediten in groBem U mfange zu betreiben. Da sie fur das ihnen zuflieBende 
Geld einen niedrigeren ZinsfuB verguten, als er ihnen, abgesehen von der 
sonstigen Vergiitung (Provision), fiir das Ausleihen von Geld gewahrt wird, 
erzielen sie einen Zwischengewinn. Privatbankiers, d. h. in Form einer 
Einzelfirma, einer offenen Handelsgesellschaft, stillen Gesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft betriebene Bankgeschafte, konnen in der Regel das 
Kreditgeschaft nur in einem sehr engen Rahmen betreiben, weil ihnen 
wenig fremde Mittel zur Verfiigung stehen. Das Publikum bevorzugt bei der 
Anlage seiner Spargelder und Betriebsmittel in erster Reihe die Aktien
banken, weil sie ihm durch ihre starkere Kapitalbasis eine groBere Sicherheit 
zu bieten scheinen. Dazu kommt, daB die Aktienbanken im Gegensatz zu 
den Privatbankiers Jahresbilanzen veroffentlichen miissen, so daB zwar kein 
weitgehender, aber doch immerhin ein gewisser Einblick in die finan
ziellen Verhaltnisse des Schuldners moglich ist. Die Genossenschaftsbanken 
und die in Form einer Gesellschaft m. b. H. betriebenen Bankfirmen, die 
gleichfalls Jahresbilanzen zu veroffentlichen gesetzlich verpflichtet sind, 
kommen im Vergleich zu den Aktienbanken als VerwaIter fremder Gelder 
nur in bescheidenem Umfange in Betracht. 

Der ZufluB an fremden Geldern wird bei den Aktienbanken durch ein 
gro/3es Netz von Zweigniederlassungen, Filialen und Depositen
kassan wesentlich gefordert. Je leichter fiir das Publikum die Stelle erreich
bar ist, wo es seine fliissigen Barmittel einzahlen kann, desto eher wird es 
von einer solchen Einrichtung Gebrauch machen. Der Unterschied zwischen 
einer Zweigniederlassung und einer Filiale besteht in der Regel darin, da/3 die 
Zweigniederlassung von Vorstandsmitgliedern geleitet wird, die iiber die 
Geschafte der Banken selbstandig bestimmen, wahrend die Filialen in ihrer 
Geschaftsfiihrung von der Zentrale der Bank abhangig sind, und zu ihrer 
Leitung gewohnlich Prokuristen bestellt werden, denen vom Aufsichtsrat 
der Titel "Direktor" verliehen wird. Bei der Zweigniederlassung, die haufig 
auch nur "Niederlassung" genannt wird, liegt zuweilen sogar das Schwer
gewicht der Geschaftstatigkeit, namentlich bei denjenigen Banken, die ur
spriinglich ihren Sitz nicht in Berlin, sondern in einem anderen Orte des 
Reiches hatten und die spater eine Niederlassung in Berlin errichteten, wo 
sich alsdann das Hauptgeschaft konzentrierte. Die Zweigniederlassungen 
oder Niederlassungen werden als solche neben der Zentrale in das Handels-
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register des betreffenden Ortes eingetragen. Auch die Filialen unterliegen 
einer selbstandigen handelsgerichtlichen Eintragung. Die Depositenka.ssen 
einer Bank sind dagegen nur Nebenstellen der an dem betreffenden Orte be
findlichen Zentrale, Zweigniederlassung (NiOOerlassung) oder Filiale; ihre 
Eintragung in das Handelsregister findet nicht statt. Zur Leitung der De
positenkassen werden in der Regel Handlungsbevollmachtigte (§ 54 HGR) 
ernannt, die wooer Prokuristen, noch VorstandsmitgliOOer sind, sondern 
denen nur HandlungsvoIlmacht fiir eine bestimmte Art von Geschaften er
teilt ist. 

Auch fiir die Geschaftstatigkeit einer ZweigniederJassung oder Nieder
lassung sind naturlich im inneren Verkehr der Bank fiir das gesamte Tatig
keitsgebiet geltende einheitliche Grundsatze maf3gebend, und es findet meist 
durch die Zentrale eine Kontrolle der Niederlassungen in bezug auf die von 
ihnen abgeschlossenen Geschafte statt. Fur einzelne grof3ere Platze werden 
von einigen Banken auch sogenannte Ortsausschusse besteIlt, die die 
Geschafte der NiOOerJassungen zu prufen haben. Die Filialen und Depositen
kassen werden von denNiederlassungen, von denen sie abhangig sind, oder, 
soweit sie sich an dem Orte befinden, wo die Zentrale ihren Sitz hat, von dieser 
kontrolliert. 

Die bei den Banken vom Publikum eingezahlten Betrage bezeichnet man 
ala Depositengelder, und das wichtigstePassivkreditgeschaft bildet das 
Depositengeschaft. J edoch wird in der Praxis der Begriff des Depositengeldes 
nicht einheitlich angewendet. In der Regel werden unter "Depositengeld" 
im engeren Sinne nur die Spargelder des nicht an der Produktion teilnehmen
den Pu hlikums verstanden. In der Praxis wird aber eine Trennung zwischen 
diesen Guthaben und den von der Landwirtschaft, der Industria oder dem 
Handel eingezahlten Betragen, die aus ihren voriibergehend fliissigen Betriebs
mitteln stammen, keineswegs vorgenommen (s. Kap. VIII, Abschn. 5). 

Die alten Geldbanken erhielten, wie wir gesehen haben, die Depositen 
zur Aufbewahrung. Gegenwartig werden sie den Banken in allen Fallen zur 
freien Verfiigung iibergeben. Die Bank kann also mit Hilfe dieser Gelder 
Geschafte beIiebiger Art ahschlief3en. Wer Geld bei einer Bank einzahlt, 
wird ihr Glaubiger; im Faile des Konkurses der Bank steht ihm als nicht 
bevorrechtigter Konkursglau biger nur die auf seine Forderung entfallende 
Konkursdividende zu. 1m Gegensatz zur Reichsbank, die auf die ihr zu
fliellenden Depositengelder (Giroguthaben) keine Zinsen gewahrt, pflegen 
die KrOOitbanken ihren Glaubigern eine geringe Verzinsung einzuraumen. 
Der Zinsfull ist niOOriger, als der Diskontsatz der Reichsbank und uberhaupt 
der niOOrigste der im Bankverkehr gebrauchlichen Zinssatze. Nicht uhlich 
ist dagegen die Gewahrung von Zinsen bei den englischen Depositenbanken; 
diese verlangen sogar teilweise, wie die Reichsbank, daB der Kunde bei ihnen 
ein der GroBe des Umsatzes entsprechendes Mindestguthaben unterhalt. 

Die Depositengelder konnen den Banken unter derBedingung gegeben 
werden, daB der Kunde sie taglich abheben darf. Es kann aber auch eine 

3* 
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Kiindigungsfrist vereinbart werden, die in der Regel einen Monat, ein Viertel
jahr oder ein Jahr betragt. Auf Depositengelder mit fester Kiindigungsfrist 
werden etwas hahere Zinsen gewahrt, als auf taglich fallige, weil die Bank 
in Riicksicht auf die Maglichkeit einer sofortigen Abhebung einen gralleren 
Teil dieser Gelder jederzeit zur Verfiigung halten mull, wahrend sie die auf 
langere Termine hingegebenen Betrage weit eher zur Kreditgewahrung ver
wenden und hieraus hahere Zinsen erzielen kann. 

Die Folgen des Krieges mit ihrer wachsenden Wahrungszerriittung 
haben auch die Gewerbefreiheit der Banken etwas beschrankt. Kapitalflucht 
und Steuerhinterziehung griffen um sich. Es kam daher, nachdem schon 
vorher im Verordnungswege Vorschriften erlassen worden waren, die die 
Kapitalflucht erschweren sollten, zum Erlall des Gesetzes gegen die 
Kapitalflucht vom 24. Dezember 1920, das in seiner Fassung vom 30. De
zember 1922 (RGBl. 1923, S.91) und spaterhin noch mehrfach abgeandert 
wurde. Durch dieses Gesetz sollte u. a. die Griindung neuer Banken durch 
unlautere Elemente verhindert werden, die zu dem Zwecke erfolgen kannte, 
wahrungsfeindliche Manipulationen zu begiinstigen. Das Gesetz bestimmte, 
dall Depot- und Depositengeschafte gewerbsmallig nur von solchen Banken 
und Bankfirmen betrieben werden durften, die bereits am 16. Januar 1920, 
dem Tage des Inkrafttretens der zweiten Verordnung fiber Mallnahmen gegen 
die Kapitalflucht vom 14. Januar 1920 im Inland einen auf die Anschaffung 
und Darleihung von Geld gerichteten Gewerbebetrieb unterhalten haben. 
Do. sich jedoch die Griindung neuer Banken nicht vollends unterbinden Hell, 
durften die Landeszentralbehorden fiir offentliche Sparkassen usw. Aus
nahmen zulassen. Auch erstreckte sich die Beschrankung nicht auf salcha 
Privatbankfirmen, deren Inhaber seit mindestens fiinf Jahren Inhaber oder 
Angestellte inlandischer Bankunternehmungen gewesen sind. Am 31. De
zember 1924 ist das Kapitalfluchtgesetz autler Kraft gesetzt worden, weil 
die Stabilisierung der Wahrung gelungen und damit auch die wesentlichste 
Ursache der Kapitalflucht, die standige Verschlechterung der deutschen 
Valuta, beseitigt war. Jedoch blieben die §§ 10 bis 13 des Kapitalflucht
gesetzes, die das Depositenannahmerecht beschrankten, bis zum 30. Juni 1925 
auf dem Verordnungswege bestehen. Mit Wirkung vom 1. Juli 1925 trat 
dann ein neues Gesetz, das Gesetz iiber Depot- und Depositenge
schUte in Kraft, das die bisherigen Bestimmungen, allerdings in gemilderter 
Form, aufrecht erhielt. Das Gesetz ist zwar am 31. Dezember 1929 abgelaufen 
und seine Verlangerung ist nicht beabsichtigt. Jedoch soll ein neues Gesetz 
dieser Art mit riickwirkender Kraft vom 1. Januar 1930 geschaffen werden l ). 

1) Nach den bisher (November 1930) bekanntgewordenen Mitteilungen ist be
absichtigt, den Erlaubniszwang zu brseitigen, dagrgen Anmeldepflicht bei Beginn des 
Geschii.ftsbetriebs einzufiihren. <kgeniiber der Anmeldung kann die Landesbehorde, 
wenn bestimmte Griinde vorhanden sind, Einspruch erhebrn. Als solche werden man
gelnde Zuverlissigkeit eines verantwortlichen Geschii.ftsfiihrers, keine Gewahrleistung 
eines ordnungsma.aigen Geschii.ftsbetriebs, insbesondere infolge Mangels an MitteIn und 
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Als Depotgeschafte gelten nach § 1 des Gesetzes von 1925 "die Verwah
rung und Verwaltung von Wertpapieren, die nach Auffassung des Verkehrs als 
Effekten angesehen werden, fUr andere, die Oberlassung von Schrankfachern 
a.n andere, und die Verwahrung von verschlossenen Depots fiir andere". 
Depositengeschafte sind nach § 2 "die Verwahrung und Verwaltung von 
Geldbetragen fUr andere, insbesondere die Annahme von Geldbetragen zur 
Verzinsung". Das Gesetz macht also keinen Unterschied zwischen Depositen
geldern und sonstigen Kreditoren. Solche Geschafte diirien auch nur von 
Depositenbanken betrieben werden. Als Depositenbanken irn Sinne des 
Gesetzes von 1925 gelten: 

1. Bankunternehmungen, soweit sie beirn Inkrafttreten des Gesetzes 
Depot- und Depositengeschafte zu betreiben berechtigt waren und betrie
ben haben, sowie deren Zweigniederlassungen, 

2. als Einzelfirma, o££ene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesell
schaft betriebene Bankunternehmungen, zu deren Inhabern oder person
lich haftenden Gesellschaftern ausschlieBlich Personen gehoren, von denen 
jeder insgesamt fiinf Jahre als Inhaber, Mitinhaber, Vorstandsmitglied 
oder kaufmannischer Angestellter in inlandischen Bankunternehmungen tatig 
war, und zwar, soweit sich die Tatigkeit auf die Zeit nach dem 15. Ja
nuar 1920 erstreckte, in solchen Banken, die auf Grund der jeweils geltenden 
gesetzlichen V orschriften Depot- und Depositengeschiifte betreiben durften 
und betrieben haben. Diesen Personen kann die oberste Landesbehorde im 
Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister unter gewissen Voraus
setzungen Personen gleichstellen, die durch langjahrige kaufmannische Tatig
keit die fiir die Leitung einer Depositenbank erforderlichen Kenntnisse 
und Fahigkeiten sich angeeignet haben und die eriorderliche Zuverlassigkeit 
besitzen. 

3. Aktiengesellschaften, Gesellschaften m. b. H. usw., die von der obersten 
Landesbehorde nach Benehmen mit der Reichsbank und im Einvernehmen 
mit dem Reichswirtschaftsminister zugelassen werden, 

4. eingetragene Genossenschaften, die einem Revisionsverbande gemaB 
§§ 54ff. des Gesetzes, betr. die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
angeschlossen sind, wenn der Geschaftsbetrieb iiber den Kreis ihrer Mit
glieder nicht hinausgeht. 

5. offentliche Sparkassen, Unternehmungen von Gemeinden und Ge
meindeverbanden, Unternehmungen offentlich-rechtlicher Verbande oder von 
Kreditanstalten solcher Verbande und offentlichen Kassen, welche die oberste 
LandesbehOrde zulaBt. 
Sohadigung wichtiger allgemeiner Interessen angesehen. Ober den Einspruch kann der 
Antragsteller verwaltungsgerichtliche Entscheidung herbeifiihren. Ferner Eoll auch der 
bestehende Betrieb von Depot- und Depositengeschiften aus den oben angefiihrten 
Griinden, die den Einspruch rechtfertigen wiirden, von einem Verwaltungsgericht auf 
Antrag der BehOrde untersagt werden konnen. Gegen die Entscheidung solI Reohts
beschwerde an das Reiohsverwaltungsgericht - bis zu dessen Erriohtung an das 
Reichswirtschaftsgericht - zulii.ssig sein. 
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Na.ch § 5 des Gesetzes ist bei den unter Nr. 2 und 3 aufgefiihrten Gruppen 
Voraussetzung der Zulassung sogar, daB dem Unternehmen "die zum ord
nungsmaBigen Betriebe erforderlichen Mittel im Inland zur Verfiigung stehen". 

Aus allen diesen Bestimmungen geht hervor, daB der Landesbehorde 
sehr weitgehende Befugnisse in bezug auf die Beschrankung der Errichtung 
neuer Bankunternehmungen eingeraumt waren. Besonders erschwert war durch 
das Gesetz die Griindung ausmndischer und von Auslii.ndern geleiteter Banken1). 

Bevor wir una den iibrigen Passivkreditgeschaften zuwenden, miissen. 
die wichtigsten Aktivkreditgeschafte ermutert werden. Zu ihnen ist zunachst 
das Diskontgeschaft zu rechnen. Es besteht darin, daB die Bank Wechsel 
vor ihrer Falligkeit kauft. Der Verkaufer verauBert sie, weil er das Geld 
braucht. Er gestattet daher der Bank einen· Abzug an Zinaen fiir die Zeit 
bis zur Falligkeit der Wechsel. Diesen Zinasatz nennt man Diskont. Seine 
Rohe richtet sich nach der Lage des Geldmarktes. 1st ein starkes Angebot 
von Geld zu Leihzwecken vorhanden, so wird der ZinfuB niedriger sein, ala 
zur Zeit eines Geldmangels. Die Verhaltnisse des Geldmarktes au Bern sich 
aber nicht allein in dem fiir das Diskontieren von Wechseln gebrauchlichen 
Zinssatz, sondern auch in den fiir die Hergabe anderer Leihkapitalien zu 
zahlenden Zinsen. Die Reichsbank gibt den Diskontsatz, zu dem sie Wechsel 
anzukaufen bereit ist, offentlich bekannt. Er wird von dem Reichsbank
direktorium festgesetzt, doch wird, wie erwii.hnt, der ZentralausschuB vor der 
Veroffentlichung der Diskontanderung gutachtlich gebOrt. Eine Verpflichtung 
hierzu besteht jedoch nicht. Je nachdem groBere oder geringere Anforderungen 
an den Geldmarkt gestellt werden, die sich in erster Reihe bei der Reichsbank 
ii.uBern, setzt sie den Diskontsatz herauf oder herab. Seine Hohe dient den 
iibrigen Banken als Grundlage fiir die Berechnung des Zinssatzes beim Ankauf 
der Wachsel ihrer Kunden. AuBer dem °Diskont haben die Kunden in der 
Regel auch noch eine Provision zu zahlen, wahrend die Reichsbank und 
die iibrigen dautschen Notenbanken, die neben ihr das Diskontgeschaft 
betreiben, keine Provision in Anrechnung bringen. Dafiir sind aber die An
forderungen der Notenbanken in bezug auf die Zahlungsfahigkeit der fiir die 
Wechselaumme haftenden Personen groBer als bei den iibrigen Banken. 
Nach dem Bankgesetz von 1924 (§ 21) dad die Reichsbank nur Wechsel 
kaufen, die eine Verfallzeit von bOchstens drei Monaten haben, und aus denen 
drei als zahlungsfahig bekannte Verpflichtete haften. Von dem Erfordernis 
der dritten Unterschrift kann abgesehen werden, wenn durch eine Neben
sicherheitoder in sonatiger Weise die Sicherheit des Wechsela gewahrleistet 
ist. Der Betrag der diskontierten Wechsel dieser Art darf 33% des jeweiligen 

1) Nach den bisherigen Mitteilungen solI nach dem neuenEntwurf eine Schiidi
gung wichtiger allgemeiner Interessen, die zum Einspruch berechtigen wiirde, u. a. 
vorliegen, wenn durch den ungehinderten Betrieb von Depot- und Depositengeschiften 
durch eine auslli.ndische Bank, in deren Heimat deutschen Banken die Errichtung 
von Niederlassungen nicht moglich ist, der Grundsatz der Gegenseitigkeit zu un
gunsten deutscher Staatsbiirger empfindlich verletzt werden wiirde. 
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Gesamtbestandes der diskontierten Wechsel nicht iibersteigen. Die Bemer
kung des Gesetzes, daB die .. Verfallzeit" der Wechsel hOchstens drei Monate 
betragen darf, laBt es zweifelhaft erscheinen, ob die Wechsel vom Tage der 
Ausstellung oder des Erwerbes durch die Reichsbank hOchstens drei Monate 
!aufen diirfen. Obgleich die herrschende Rechtsauffassung dahin geht, daB 
die Laufzeit vom Tage der Erwerhes zu rechnen ist, diskontiert die Reichs
bank nur Wechsel mit einer Gesamt!aufzeit von hOchstens drei Monaten. 
Ein Kredit wird beim DiskontgeschMt insofern in Anspruch genommen, 
als die Bank dem Kunden da.s Geld im Hinblick auf das Vertrauen auszahlt, 
da.s sie ihm und den aus der Urkunde sonst noch Verpflichteten entgegenbringt. 

Der Kundenkreis der Reichsbank ist gesetzlich nicht beschrankt. Sie 
nimmt Wechsel ebenso von den Banken, wie von sonstigen Zweigen des 
Handels, von der Industrie oder der Landwirtschaft zum Diskont. Die Banken 
konnen daher die von ihrer Kundschaft angekauften Wechsel bei der Reichs
bank weiterdiskontieren, wenn sie den Erfordernissen des Bankgesetzes 
entsprechen. Man nennt die Weiterbegebung diskontierter Wechsel Redis
kontgeschaft. Die Reichsbank pflegt samtliche bei ihr diskontierten Wechsel 
bis zur Falligkeit liegen zu lassen - nur zeitweise findet eine Rediskontierung 
bei offentlichen Kassen statt -, aber die kleineren Notenbanken und die 
Kreditbanken entledigen sich haufig eines Telles ihrer Wechselbestande, 
um Geld zu weiteren Geschaften bereitzuhalten. Da die Banken auf die ver
kauftenWechsel ihr Giro setzen, haften sie mit fiir deren Einlosung. Daher 
wird die Sicherheit der Wechsel£orderung erhOht, und der Diskontsatz der 
Reichsbank kann somit niedriger sein, als derjenige, den die Kreditbank dem 
Kunden in Abzug hringt. So entsteht fiir die Kreditbanken durch An- und 
Verkauf von Wechseln ein Zwischengewinn, wofiir sie allerdings das Risiko 
des Eingangs der Wechselsumme tragen. 

Infolge der Moglichkeit einer WeiterverauBerung der Wechsel an die 
Reichsbank kann ein groBer Teil der den Banken zuflieBenden fremden Gelder 
in Wechseln angelegt werden. Dagegen miissen die Banken beim AbschluB 
fast aller anderen Aktivkreditgeschafte darauf bedacht sein, sie in einem 
Rahmenzu halten, der sie nicht der Gefahr aussetzt, wenn groBere Abhebun
gen von fremden Guthaben erfolgen, ihren Verpflichtungen nicht sofort nach
kommen zu konnen. Die Kreditbanken miissen daher nach Moglichkeit von der 
Gewii.hrung solcher Kredite Abstand nehmen, bei denen nicht mit einer Riick
zahlung in verhii.ltnismii.Big kurzer Zeit zu rechnen ist. Es ist daher z. B. nicht 
die Aufgabe der Kreditbanken, hypothekarische Darlehen auf Grund
stiicke zu geben. Die Befriedigung des Hypothekenkredits erfolgt vielmehr 
durch die Landschaften und Hypothekenbanken; jene befassen sich mit der 
Beleihung landwirtschaftlicher, diese mit der Beleihung stlidtischer Grund
stiicke. Aus demselben Grunde halten sich die Kreditbanken gewohnlich von 
einer Kreditgewahrung fern, die dem Geldnehmer dazu dienen soll, dem 
Betrieb gewidmete Anlagen (z. B. Grundstiicke, Gebii.ude, Maschinen usw.) 
zu erwerben. Nur soweit damit zu rechnen ist, daB ein industrielles Unter. 
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nehmen solche Kredite in lrurzer Zeit ablOsen kann, werden Ausnahmen ge
macht. Das ist z. B. haufig bei Aktiengesellschaften der Fall, die mit Hilfe 
von Bankkrediten ihre Betriebsanlagen zu vergroBern pflegen, aber diese 
Kredite nach einiger Zeit durch Ausgabe neuer Aktien (Kapitalerhohung) oder 
von Schuldverschreibungen (Obligationen) ablOsen, sobald die neu errichteten 
Anlagen betriebsfertig sind und daher eine Ertragsvermehrung des Unter
nehmens zu erwarten ist. Zur Verstarlrung der laufenden Betriebsmittel der 
Industrie oder des HandeIs, z. B. zum Einkauf von Waren, die der Fabrikation 
oder dem Weiterverkauf dienen, sowie ferner zur Gewahrung von Krediten 
an die Kundschaft beim Absatz der Waren (zur Einraumung eines "Zahlungs
zieIes") werden Bankkredite in erster Reihe in Anspruch genommen. 1st die 
Notwendigkeit der Verstarkung der Betriebsmittel nicht voriibergehender 
Art, steht sie vieimehr in Zusammenhang mit einer Zunahme der Produktivi
tat des Unternehmens, so wird in diesem Falle der Bankkredit nicht am 
Platze sein; eben weil die vermehrte Erzeugung dauernd die lnanspruch
nahme entsprechend groBerer Betriebsmittel notwendig macht. Dasselbe 
gilt, wenn, wie es in den Inflationsjahren der Fall war, infolge einer fast standig 
zunehmenden, lange Zeit andauernden Geldentwertung die gestiegenen Waren
preise, selbst bei gleichbleibender oder Bogar geringerer Erzeugung eine Ver
starkung der Betriebsmittel notwendig machen. In der Praxis wird aber die 
Grenze zwischen den volkswirtschaftlich berechtigten oder unberechtigten 
Bankkrediten nicht immer gezogen; soweit die Kredite nicht gerade zu 
Zwecken dienen sollen, bei denen (wie beim Hypothekarkredit) sicher ist, 
daB das Geld auf eine langere Zeit festgelegt wird, lassen sich die Banken bei 
der Kreditgewahrung haufig nur von der Erwagung leiten, daB der Schuldner 
hinreichende Sicherheit fiir die Riickzahlung des Kredits biete. Freilich 
legen sie im allgemeinen Wert darauf, die Kredite in einer Form zu geben, die 
ihnen jederzeit eine Kiindigung mit einer lrurzen Frist ermoglicht. In der Regel 
erstreckt sich die Kreditgewahrung nur auf die Dauer eines Vierteljahres 
oder halben Jahres. Jedoch tritt nachAblauf dieserFrist haufig eine Verlange
rung des Kredits ein. 

Von wesentlicher Bedeutung ist beim AbschluB von Kreditgeschii.ften 
ferner, ob der Kreditnehmer, abgesehen von seiner personlichen Vertrauens
wiirdigkeit, die in mehr oder weniger starkem Ma.Be bei der Einraumung 
von Krediten eine Rolle spielen muB, eine Sicherheit stellt oder nicht. Man 
unterscheidet demnach zwischen gedeckten und u ngedeckten Krediten. 
Unter gedeckten Krediten versteht man solche, bei denen der Kreditnehmer 
(Schuldner) in irgendeiner Form Sicherheit gewahrt. Ungedeckte Kredite, 
auch Blanko-Kredite genannt, werden ohne Unterlagen allein im Hinblick 
auf die finanziellen VerhaItnisse des Schuldners und dessen Vertrauenswiirdig
keit gegeben. Haufig fordert die Bank vor der Einraumung eines Kredits, ins
besondere eines Blankokredits, die Einsichtnahme in die Bilanzen und Ge
winn- und Verlustrechnungen des Kreditnehmers. Jedoch werden an bedeu
tende Firmen selbst Blankokredite zuweilen ohne eine Bilanzpriifung gewahrt. 
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Oft stellen die Banken bei der Einraumung von ungedeckten Krediten die 
Bedingung, daB der Kunde bis zur Ruckzahlung des Kredits keine andere 
Bankverbindung unterhalten dar£. Diese MaBnahme solI verhindern, daB der 
Schuldner gleichzeitig bei mehreren Banken Kredite in Anspruch nimmt, 
ohne daB der einen Bank die Kreditgewahrung durch eine oder mehrere 
anderen Banken bekannt ist. Haufig wird aber eine Bank den Kredit ver
weigern, wenn sie weiB, daB der Schuldner gleichzeitig bei anderen Banken 
Kredite in Anspruch genommen hat, so daB seine gesamten Verpflichtungen 
vielleicht nicht mehr in einem angemessenen Verhaltnis zu seinem Vermogen 
stehen. Dies muB aber regelmaBig der Fall sein. Das Eigenkapital einer Firma 
ist im Falle der Zahlungsunfahigkeit als Sicherheit fur den Kredit zu be
trachten, so weit keine oder keine ausreichenden besonderen Sicherheiten 
(Pfander) gegeben sind. 

Die Prufung der Bilanz, aus der auch etwa bei anderen Banken in An
spruch genommene Kredite zu ersehen sind, setzt eingehende Kenntnis des 
Bilanzwesens voraus. So ist zu untersuchen, ob die in der Bilanz ausgewiesenen 
Anlagen (Grundstiicke, Gebaude, Maschinen, Werkzeuge usw.) nicht zu hoch 
bewertet sind, und ob der bilanzmaBige Wert (Buchwert) nicht einen zu groBen 
Teil des Eigenkapitals umfaBt, weil die Anlagen naturgemaB im Falle der 
Zahlungsunfahigkeit (Insolvenz) des Schuldners zu den schwer verkauflichen 
Werten gehOren. Bei der Priifung der Anlagekonten ist auch zu beachten, ob 
die notwendigen, mindestens der Abnutzung entsprechenden Abschreibun
gen vorgenommen worden sind. Willkurliche WerterhOhungen werden haufig 
bei der Aufnahme der Warenbestande vorgenommen. Die Prufung dieses 
Bilanzpostens ist daher fiir den Kreditgeber besonders wichtig, aber sie stoBt 
auch auf sehr groBe Schwierigkeiten. Dies gilt in bezug auf die in der Bilanz 
angegebene Menge der vorhandenen Waren, namentlich wenn die Priifung 
erst Iangere Zeit nach dem Tage erfolgt, auf den die Bilanz lautet (Bilanztag) ; 
es gilt jedoch auch von der Bewertung der Bestande, weil hierzu eine genaue 
Kenntnis der jeweiligen Warenpreise notwendig ist. Diese Feststellungen, so
wie die Bilanzpriifung uberhaupt, erfolgen meist nicht sehr eingehend und 
das personliche Vertrauen zum Kreditnehmer spielt daher, selbst wenn Bilanzen 
vorgelegt werden, bei der Kreditgewahrung die wesentlichste Rolle. Dasselbe 
gilt in bezug auf die A uB enstande. Es ist schwer festzustellen, ob der Kredit
nehmer auf diejenigen Forderungen, die am Bilanztage voraussichtlich un
einbringlich waren oder deren Eingang mindestens zweifelhaft war, Riick
stellungen vorgenommen hat. Zu geringe Abschreibungen oder Ruckstellungen 
auf Vermogenswerte oder eine zu hohe Bewertung der Warenbestande er
h6hen naturlich den ausgewiesenen Jahresgewinn, fiihren aber spater zu 
bilanzmaBigen VerIusten. Die Prufung der einzelnen Bilanzposten wird daher 
besonders eingehend sein mussen, wenn der Kreditnehmer im Vergleich zum 
Jahresumsatz (d. h. dem Fakturenwerte der im Bilanzjahre erfolgten Waren
verkaufe) einen sehr hohen Gewinn erzielt hat. Freilich laBt sich keine all
gemein giiltige Regel aufstellen, wie groB der sich nach Deckung der Unkosten 
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und normalen Abschreibungen ergebende Gewinn im Vergleich zum Umsatz 
des Unternehmens sein muB. GroBe Verschiedenheiten ergeben sich sogar 
zuweilen bei den Waren derselben Art vertreibenden Unternehmungen. Aber 
Vergleichsmoglichkeiten zwischen konkurrierenden Betrieben sind immerhin 
vorhanden, und wenn sich bei der Bilanzpriifung ergibt, daB ein Kredit
nehmer im Vergleich zum U msatz zu derselben Zeit - also unter gleichen 
Konjunkturverhaltnissen - viel mehr verdient hat, als seine Konkurrenten, 
wird eine Nachforschung anzustellen sein, ob der Gewinn jenes Unternehmens 
nicht durch irgendwelche Bilanzmanipulationen kiinstlich erhoht worden ist. 
J e groBer die Erfahrungen sind, die der Bilanzpriifer an Hand der Bilanzen 
derselben oder ahnlicher Industrie- oder Handelsbetriebe sammeln kann, desto 
leichter wird es ihm fallen, zu einem richtigen Werturteil iiber die Verhaltnisse 
des Unternehmens zu kommen. Auskiinfte, die er bei Konkurrenten einholt, 
werden fUr die Beurteilung ihm auffallend erscheinender Vorgange oft sehr 
wertvoll sein. Selbstverstandlich muB aber die Einholung solcher Auskiinfte 
mit der notwendigen V orsicht und Verschwiegenheit erfolgen. Die Bilanz
prUfung darf sich auch nicht auf den Ietzten JahresabschluB beschranken. 
Vielmehr miissen die Abschliisse mehrerer vorangegangener Jahre vergleichs
weise herangezogen werden. Erst hieraus ergibt sich, welche Entwicklung 
das Unternehmen genommen hat, und auffallende Veranderungen der ein
zelnen Posten der Bilanz oder Gewinn- oder Verlustrechnung werden auch 
hierbei AulaB zur Priifung der Ursachen geben. 

Sowohl gedeckte wie ungedeckte Kredite werden meist in der Form ge
geban, daB der Kunde je nach Bedarf iiber den Kredit ganz oder in Teil
betragen verfiigen darf, sei es durch Abhebung baren Geldes oder durch 
"Oberweisung an einen Dritten. Fiir die Betrage, iiber die der Kunde jeweilig 
verfiigt hat, wird er auf einem bei der Bank gefiihrten Konto belastet. Man 
neunt einen solchen Kredit Kontokorrent-Kredit oder Kredit in 
laufender Rechnung 1). Ein Bankkredit kaun aber auch in der Form 
gegeben werden, daB die Bank keine Barzahlung zu leisten hat. Der Kunde 
stellt vielmehr einen Wechsel aus, den die Bank mit ihrer Akzeptunterschrift 
versieht. Ein solcher Kredit heiBt Akz e pt kr e di t. In diesem Faile verschafft 
sich der Kunde das bare Geld dadurch, daB er den Wechsel einer anderen 
Bank zum Diskont gibt. Die Bank hat den Wechsel am Falligkeitstage, der ge
wohnlich auf drei Monate nach Ausstellung des Wechsels festgesetzt wird, 
einzu16sen. Der Kunde hat ihr die Wechselsumme kurze Zeit vor dem Fallig
keitstage zu zahlen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so muB die 
Bank ihre Anspriiche gegen den Kunden geltend machen, ohne daB dadurch 
ihre Pflicht zur Ein16sung des Wechsels beriihrt wird. Da die Akzepte der 
Banken, namentlich der groBen Aktienbanken, eine weitgehende Sicherheit 
gewahren, kann die Diskontierung in der Regel zu einem etwas niedrigeren 
Zinssatz als dem Diskontsatz der Reichsbank erfolgen. Man bezeichnet dies en 

1) "Ober die reohtliohe Bedeutung des Kontokorrents siehe Kapitel VIII, 
Abschnitt 3. 
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Zinseatz als Privatdiskontsatz. Privatdiskonten werden auch an der Borse 
gehandelt, wenn sie bestimmten Bedingungen entsprechen, z. B. (na.ch Ber
liner Gebrauchen) mindestens in Abschnitten von 5000 Reichsmark ausgestellt, 
sowie wenigstens 30 Tage, hochstens aber drei Monate zu laufen haben und an 
einem Orte, wo die Reichsbank eine Niederlassung hat (Bankpla.tz), zahlbar 
sind I). Der Schuldner hat also als Zinsen fiir den Kredit nur denjenigen Satz 
zu zahlen, der ihm bei der Diskontierung berechnet wird. Dieser Zinssatz 
ist geringer als der bei der Gewiihrung von Barkrediten in Ansatz gebra.chte, 
der gewohnlich den Reichsbankdiskontsatz um einige Prozent iibertriHt. 

Akzeptkredite konnen jedoch nur handelsgerichtlich eingetragenen 
Kaufieuten gewiihrt werden. Die AbstoBung von Wechseln, die von eineni 
Nichtbufmann ausgestellt sind, wiirde auf Schwierigkeiten stoBen. 

Fiir die Bank besteht der Vorteil des Akzeptkredits darin, daB sie ihre 
fiiissigen Mittel nicht festzulegen braucht, also Kredite gewiihren bnn, die 
iiber den Umfang der ihr zur Verfiigung stehenden Mittel hinausgehen. Daher 
nimmt meist der Umlauf an Banka.kzepten in den Zeiten einer starken An
spannung am Geldmarkte zu, denn in diesen Zeiten sind die fiiissigen Mittel 
der Banken bereits stark in Anspruch genommen, wahrend bei groBer Geld
fiiissigkeit die Anla.gemoglichkeiten fiir die Barmittel der Banken beschrii.nkt 
sind, so daB die Barkredite den Akzeptkrediten vorgezogen werden. Oft 
vereinbaren die Banken beim AbschluB von Barkrediten, daB ihnen jederzeit 
da.s Recht zustehe, den Kredit in einen Akzeptkredit umzu wandeln. Es ge
schieht dies, damit die Bank sich in Zeiten einer plotzlichen Geldanspannung 
fiiissige Mittel beschaffen bnn. 

Hii.ufig pfiegen die Banken einen Teil der yom Kreditnehmer auf sie 
gezogenen, von ihnen akzeptierten Wechsel selbst zu bufen, so daB der Kunde 
nicht notig hat, sie einer anderen Bank zum Diskont zu geben. Die Banken 
verdienen dabei die Diskontprovision, die der Kunde neben den Zinsen a.n 
die andere Bank zu zahlen hii.tte und verhindern gleichzeitig, daB der Kunde 
zum Zwecke der Diskontierung mit einem Konkurrenzunternehmen in Ver
bindung tritt. Verfiigt die Bank iiber geniigend fiiissige Mittel, so wird sie 
die eigenen Akzepte nicht mehr in den Verkehr bringen. Willsie sich jedoch Bar
mittel verschaffen, so wird haufig der Weg gewahlt, daB sie mit einer anderen 
Bank die Akzepte tauscht. Die X-Bank kauft z. B. die eigenen Akzepte der 
Y-Bank, und umgekehrt. Die Akzepte der Y-Bank ka.nn die X-Bank leicht, 
weiterverkaufen, wenn sie sich fiiissige Mittel verschaffen will. Sie vermeidet 
durch den Tausch den Weiterverkauf ihrer eigenen Akzepte, dar nur ungero 
vorgenommen wird, weil die Bank dadurch ihren Geldbeda.rf zu erkennen gibt. 

Neben den Zinsen hat der Kunde beim Barkredit wie beim Akzept
kredit eine Provision zu za.hlen. Die Bankvereinigungen pfiegen von 
Zeit zu Zeit Mindestsatze fiir die Provision festzusetzen. ~n unterscheidet 
bei Barkrediten zwischen der Kreditprovision, der Umsatzprovision 
und der Bereitstellungsprovision. Zuweilen wird nur eine dieser ver-

1) Siehe Kapitel IV, Abschnitt 6. 
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schiedenen Proviaionen, zuweiIen werden aie samtlich berechnet. lat ein 
Kredit in Anspruch genommen worden, ohne da6 er vorher von der Bank 
auadriicklich zugesagt worden iat, hat alao eine von der Bank atiIlschweigend 
bewiIligte "Uberziehung" dea Kontos atattgefunden, ao wird gewohnlich nur 
eine Kreditprovision von dem hOchsten Sollsaldo berechnet; man apricht 
dann auch von "Uberziehungsproviaion". 1m aJIgemeinen kommen derartige 
vorher nicht vereinbarte Konto-Uberziehungen aelten vor, jedenfalls aber 
nur im Verkehr mit unbedingt zuverlassigen Kunden. 

Die Bereitstellungsproviaion aoll verhindern, da6 der Kunde aich einen 
Kredit zusagen la6t, ohne ihn iiberhaupt oder bia zur ganzen vereinbarten 
Bohe in Anspruch zu nehmen. Sie wird ab und zu auch neben den anderen 
Provisionsarten erhoben und dann damit begriindet, da6 die Bank yom Augen
blick der Kreditzusage an den ganzen zugesagten Betrag zur Verfiigung 
halten mu6, oder da6 aie jedenfalls in ihren Gelddiapositionen immer darauf 
Bedacht nehmen mu6, daB der Kunde iiber den zugeaagten Kredit oder iiber 
den noch nicht in Anspruch genommenen TeiIbetrag verfiigen konnte. Sie 
kommt in der Regel nicht zur Anwendung, wenn auf Grund der Vereinbarungen 
mit dem Kunden von Anfang an feststeht, da6 der ganze Kreditbetrag aofort 
erhoben, und da6 der Kunde den ganzen Betrag fiir die vorgeaehene und 
zwischen ihm und der Bank auagemachte Kreditdauer achuldig bleiben wird. 

FUr Kredite von kiirzerer Zeit werden meist geringere Provisionen be
rechnet ala fiir Kredite, die erst nach langerer Zeit zuriickzuzahlen aind. 

Neben der Bereitstellunga- und der Kreditprovision wird zuweiIen eine 
Umaatzproviaion in Ansatz gebracht, d. h. es wird von der groBeren Seite 
des Kontoa nach Abzug der "Frankoposten" (a. Kap. VIII, Abschn.3) eine 
Provision berechnet. Um jedoch zu verhindern, daB der Kunde nur den 
Kredit in Anspruch nimmt, ohne aonat groBere Geschafte mit der Bank 
abzuachlie6en, wird gewohnlich vereinbart, daB die Proviaion auf einen 
Mindestumsatz, z. B. auf den zehnfachen Betrag dea Kredita, zu zahlen iat. 

Kredite, die gegen Hinterlegung von bOrsengangigen Wertpapieren mit an
gemesaenem Einschu6 gewahrt werden (a. S. 46), oder Kredite, fur die die Biirg
schaft einer inlandischen Bank oder Bankfirma. geatellt iat (a. S. 98), werden zu
meist mit einer geringeren Kreditprovision abgeachloasen. Dasselbe gilt in 
manchen Orten fiir Warenkredite oder fiir Kredite, die gegen Konnossemente 
oder il.hnIiche Dokumente gewiihrt worden sind (a. S. 58). 

Akzeptkredite aind ebenfalla provisionspflichtig. Die Bohe dea Provi
sionssatzes ist fiir Nichtbankiera hOher als fiir Banken oder Bankiers. Auch 
erfordern ungedeckte Akzeptkredite eine hOhere Provision als gedeckte. Wie 
bei Barkrediten wird auch bei Akzeptkrediten die Provision schon fiir die Zu
sage des Kredits berechnet, also fiir die Zeit von der Zusage bis zur Falligkeit 
dea Akzepts. Jedoch kann die Proviaion nur fiir die Dauer dea Akzeptumlaufa 
in Ansatz gebracht werden, wenn es sich um Akzepte zu Akkreditivstellungen 
(s. S. 68) handelt. 
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Zu den gedeckten Krediten gehoren in erster Reihe die Lom bard
geschafte. Man versteht darunter die Gewahrung von Darlehen gegen 
Sicherstellung realisierbarer Pfander. Die Beleihung von W ertpapieren oder 
Waren nimmt hierbei die wesentlichste Rolle ein, doch konnen auch andere 
Sicherheiten bestellt werden. Wahrend beim Diskontgeschaft der Kredit
geber den Wechsel kauft, ibn also jederzeit wieder verauBern und iiber den 
Erlos verfiigen kann, entzieht das Lombardgeschaft dem Geschaftsbetriebe 
des Kreditgebers bare Mittel, da die beliehenen Pfander nur als Sicherheit 
dienen und in der Regel nur verauBert werden diirfen, wenn der Darlehns
nehmer seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Darlehnsgeber nicht nach
kommt. Daher ist der Zinssatz, den der Verkaufer von Wechseln zu bezahlen 
hat (Diskontsatz), niedriger als der beim Lombardgeschaft iibliche Satz 
(Lombardsatz). Ala Grundlage dient auch hierfiir der von der Reichsbank 
festgesetzte ZinsfuB, der wie der Diskontsatz offentlich bekanntgemacht 
wird. Er ist in der Regel um 10f0, selten um 1/2% hOher als der Diskontsatz. 

Die Lombardierung erfolgt nicht bis zum vollen Wert der Unterlage. Die 
Rohe des Vorschusses hangt von der Sicherheit des Pfandes ab, wie denn 
iiberhaupt beim Lombardgeschaft die Kreditgewahrung vornehmlich im Hin
blick auf die Sicherheit der gewahrten Unterlagen erfolgt, wahrend das Ver
trauen zur Person des Kreditnehmers eine untergeordnete Rolle spielt. 

Je groBer die Moglichkeit ist, das Pfand verkaufen zu konnen, wenn der 
Kreditnehmer mit der Riickzahlung des Darlehns in Verzug gerat, desto 
hoher wird der VorschuB bemessen, den der Kreditgeber im Verhaltnis zum 
Wert des Pfandes gewahrt. Daher werden z. B. Wertpapiere, die zum offi
ziellen Handel an einer Borse zugelassen sind, hoher beliehen, als nicht borsen
gangige Werte, in denen die Banken iiberhaupt nur gelegentlich Lombard
geschafte abschlieBen. Abgesehen von der Realisierbarkeit des Pfandes, 
spielt auch bei der Bemessung der Beleihungsgrenze der vermutliche Umfang 
der Preisschwankungen des Pfandes eine wesentliche Rolle. So werden z. B. 
fest verzinsliche inlandische Anleihen, die nur geringen Kursschwankungen 
ausgesetzt sind, hoher beliehen, als Aktien, in denen die Kursveranderungen 
meist erhe blich sind. Die Rei c h s ban k beleibt nur Staa tspa piere, Pfand briefe, 
Stadtanleihen, Eisenbahnobligationen und deutsche Eisenbahnaktien, da
gegen schlieBt sie die Beleihung von Industriepapieren aus. Deutsche Staats
anleihen, landschaftliche Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe, Stadt
anleihen, Aktien und Obligationen deutscher in Betrieb befindlicher Eisen
bahngesellschaften werden von der Reichsbank bis zu drei Viertel des Kurs
wertes beliehen, auslandische Staatspapiere, sowie staatlich garantierte 
Eisenbahnprioritats-Obligationen bis zu 50 Ofo des Kurswertes. 

Um zu verhindern, daB die Reichsbank wieder zur Kreditquelle des 
Reiches, der Hinder oder Kommunen wird (s. S. 10), bestimmte das Bank
gesetz von 1924 unter Beriicksichtigung der Anderung vom 8. Juli 1926 (§ 21), 
daB langfristige Schuldverschreibungen des Reiches nur mit besonderer Er
ma.chtigung des Generalrats beliehen werden diirfen, und fiir diese Darlehen 
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muBten neben der Pfandsicherheit zwei Verpflichtete haften, von denen einer 
eine deutBche Bankfirma sein muBte. Die Darlehen gegen Reichsanleihen 
durften auch niemals den Betrag des eingezahlten Kapitals der Reichsbank 
und ihrer Reservefonds iibersteigen. Diese Bestimmung ist in der Bankgesetz
Novelle vom 13. Marz 1930 gestrichen worden. Demnach diirfen jetzt 
zinstragende Schuldverschreibungen des Reichs, ebenso wie diejenigen eines 
deutschen Landes oder einer inlandischen kommunalen Korperschaft ohne 
weiteres bis zu 75% des Kurswertes beliehen werden. Dasselbe gilt von ver
zinslichen Schuldverschreibungen, deren Zinsen vom Reiche oder einem 
deutschen Lande gewahrleistet sind. Spatestens nach einem Jahre fallige 
unverzinsliche Schuldverschreibungen (Schatzanweisungen) des Reiches, 
der Lander usw., die bisher nur als Pfand fiir Darlehen an zahlungsfahige 
Banken angenommen werden durften, konnen jetzt ebenfalls ohne Ein
schrankung bis zu 75% von der Reichsbank beliehen werden. Der Umfang 
der gegen Verpfandung solcher Schuldverschreibungen des Reiches oder der 
Lander gegebenen Darlehen ist jedoch dadurch begrenzt, daB diese - wie 
aHe iibrigen Lombarddarlehen - nicht als Golddeckung fiir den Notenumlauf 
verwendet werden diirfen. Die spatestens nach drei Monaten falligen Schatz
wechsel des Reiches diirfen mit 95% des Kurswertes beliehen werden, doch 
darf der Bestand der Reichsbank einschlieBlich der diskontierten Schatz
wechsel, wie auf Seite 16 erwahnt, hochstens 400 Mill. RM. betragen. 

Die Kreditbanken beleihen Wertpapiere in der Regel hOher als die Reichs
bank; auch pflegen sie Aktien von der Lombardierung nicht auszuschlieBen. 
Die Hohe des Vorschusses ist bei ihnen haufig von der Borsenkonjunktur 
abhangig. In Zeiten einer sehr starken Aufwartsbewegung der Borsenpapiere 
wird die Beleihungsgrenze im Hinblick auf die Gefahr eines erheblichen Riick
ganges meist herabgesetzt. Die Bank hat regelmaBig darauf zu achten, daB 
die ihr als Sicherheit fibergegebenen Papiere mindestens immer einen so groBen 
Wert darstellen, wie das Darlehen. Sinkt der Wert des Pfandes, so muB 
sie von dem Kunden weitere Sicherheiten beanspruchen. Die Reichsbank 
bringt beim AbschluB von Lombardgeschaften in Wertpapieren nur den von 
ihr festgesetzten LombardzinsfuB in Ansatz, wahrend die Kreditbanken ge
wohnlich noch eine besondere Provision in Rechnung stell en. 

Die Beleihung von Wertpapieren spielt im Bankverkehr, namentlich in 
Verbindung mit den Effektenspekulationsgeschiiften eine groBe Rolle. Die 
Kundscha.ft kauft Wertpapiere, insbesondere Aktien industrieller Gesell
schaften in der Erwartung einer Kurssteigerung und entrichtet haufig den 
Gegenwert nicht vollstandig in bar, sondem nimmt dabei den Kredit der Bank 
in Anspruch, indem sie nur einen Teil des Kaufbetrages zahlt. Man spricht 
in diesem Falle voneinem "Kauf mit EinschuB". Bei dieser Geschll.ftsform 
liegt ein Kauf mit gleichzeitiger Lombardierung von Wertpapieren vor, 
denn die gekauften Wertpapiere dienen der Bank als Sicherheit ffir einen 
Verlust, der ihr im Falle eines Kursrfickganges fiber den zur Einzahlung ge
brachten Betrag hinaus erwachsen wfirde. Auch entspricht die Rohe des 
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Einschusses im Vergleich zum Gesamtwert der angekauften Papiere der bei 
der reinen Lombardierung von Wertpapieren iiblichen Beleihungsgrenze. 

Die Formen, in denen sich die Lombardierung von Wertpapieren vollzieht, 
sind recht einfach. Es geniigt die Vbergabe der Papiere an die Bank, soweit 
sie nicht bereits bei der Bank verwahrt, also in deren Besitz sind. Der Ab
schluB eines schriftlichen Vertrages iiber die Verpfandung ist gesetzlich nicht 
erforderlich. Die Einigung zwischen der Bank und dem Verpfander dariiber, 
daB der Bank das Pfandrecht zustehen soIl, ist ohne wei teres daraus herzu
leiten, daB die Bank das Darlehen gegen Quittung auszahlt oder dem Konto 
des Kunden gutschreibt. Zweifel iiber die Entstehung des Pfandrechts konnten 
nur entstehen, wenn der Kunde bereits beliehene Wertpapiere nachtriiglich 
zur Grundlage einer weiteren Inanspruchnahme von Kredit benutzt; ein Fall, 
der haufig eintritt, wenn die Grenze fiir die Beleihung bei der Gewahrung des 
ersten Darlehns noch nicht erreicht war. Auch hierbei wiirde es aber geniigen, 
daB die Bank den Kunden veranlal3t, auf der Quittung iiber den Empfang 
des zweiten Geldbetrages zu vermerken, dal3 die von ihm hinterlegten Wert
papiere auch als Sicherheit fUr das zweite Darlehn zu haften hallen. 

Gewohnlich hat der Kunde bei Beginn der Geschaftsverbindung mit 
der Bank die sogenannten Geschaftsbedingungen zu unterzeichnen, und 
die darin enthaltenen Bestimmungen iiber die Verpfandung sind so weit
gehend, daB sich schon aus diesem Grunde ein hesonderer Pfandvertrag selbst 
bei nachtraglicher Erhohung des urspriinglichen Darlehns eriibrigt. Die Ge
schaftsbedingungen bezwecken hauptsachIich, den Banken rechtliche Grund
lagen im FaIle von Meinungsverschiedenheiten iiber die Auslegung eines Ge
schaftsabschlusses zu gewahren. Die dem Knnden ohne besondere Abmachun
gen gesetzlich zustehenden Rechte werden durch die Geschaftsbedingungen 
teilweise erhebIich beschrankt. In bezug auf die Verpfandung wird in den 
Geschaftsbedingungen, die uns im ubrigen noch haufig beschaftigen werden, 
meist vereinbart, daB aIle Wertpapiere einschlieBlich laufender und falliger 
Zins- und Gewinnanteilscheine, insbesondere auch Wechsel und Schecks, 
sowie alle sonstigen Werte, die im Laufe des Geschaftsverkehrs oder aus an
derem AnlaB fUr Rechnung des Kunden in den unmittelbaren oder mittel
baren Besitz oder sonst in die Verfugungsmacht der Bank gelangen, ohne als 
fremdes Eigentum bezeichnet zu sein, sowie samtliche Guthaben des Kunden 
auf irgendeinem Konto der Bank als Pfand zur Sicherheit fiir aIle bestehenden 
und kunftigen Forderungen gegen den Kunden und seine Firma dienen, aus 
welch em Rechtsgrund sie auch entstanden sein mogen. 

Die Einbeziehung der laufenden und falligen Kupons und Dividenden
scheine ist notwendig, weil nach § 1296 BGB. sich das Pfandrecht an einem 
Wertpapier auf die zu dem Papier gehorenden Zins- und Gewinnanteilscheine 
nur dann erstreckt, wenn sie dem Pfandglau biger iibergeben sind; aber auch 
in diesem FaIle kann der Verpfiinder, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, 
die Herausgabe der Scheine verlangen, wenn sie fallig werden. Kiinftige 
Forderungen miissen ebenfalls ausdriicklich verpfandet werden, weil das 
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Pfand sonst nur als Sicherheit ffir die bereits bestehenden Forderungen in Be
tracht kommt. 

Will die Bank berechtigt sein, die von ihr beIiehenen Papiere weiter zu 
verpfanden, so muB sie hierzu vom Kunden (Verpfander) ermachtigt werden. 
Sofern der Verpfander nicht gewerbsmaBig Bankiergeschafte betreibt, muB 
auf Grund des § 2 des "Gesetzes, betreffend die PfIichten der Kaufleute bei 
Aufbewahrung von Wertpapieren vom 5. JuIi 1896" (Depotgesetz) von 
ihm ffir j edes einzelne Geschaft ausdriickIich und schriftIich eine Erklarung 
abgegeben werden, durch die der Pfandglaubiger ermli.chtigt wird, an Stelle 
der verpfandeten Wertpapiere gleichartige Wertpapiere zuriickzugewahren1). 

Einige besondere gesetzIiche Vorschriften sind noch bei der Beleihung 
von sogenannten Namensaktien zu beachten. Man unterscheidet zunli.chst 
zwischen Inha berpapieren und Orderpapieren. Inhaberpapiere sind 
Bolche Urkunden, bei denen aIle Rechte gegen den Aussteller (Schuldner) 
jedem Inhaber zustehen, unter der Voraussetzung, daB dieser das Papier 
rechtmaBig erworben hat. Inha.berpapiere sind die meisten Aktien; jeder 
Besitzer der Inhaberaktie (Aktionar) wird durch Vorzeigung der Urkunde 
ala Inhaber legitimiert. Der Eigentiimer eines Inhaberpapiers kann daher 
ohne weiteres seine Rechte auf einen anderen iibertragen, und dies erleichtert 
naturgemaB den Handel in dies en Papieren au BerordentIich. Orderpapiere 
sind dagegen Wertpapiere, aus denen nicht ohne weiteres der Inhaber, sondern 
eine bestimmte Person berechtigt ist. Sie werden durch Indossament 
(Giro) auf den Indossatar iibertragen, d. h. durch einen Vermerk auf der 
Urkunde ("ffir mich an die Order von ... ") , aus dem der a.uf die Obertragung 
der Rechte gerichtete Wille des Besitzers erkennbar ist. Jedoch braucht der 
Indossata.r nicht genannt zu werden. Die Besitziibertragung kann d.a.her in 
der Form erfolgen, daB der Indossant nur seineD Namen oder seine Firma 
auf die Urkunde setzt. Orderpapiere sind u. 8.. auch die Wechsel, und die 
Vorschriften der Wechselordnung iiber die Form des Indossaments, die 
Legitimation des Besitzers, die Priifung der Legitimation usw. finden auf 
andere Orderpapiere entsprechende Anwendung (§ 365 HGB.) I). 

Die auf den Namen lautenden Aktien (N amensaktien), von denen es 
nur eine geringe Anzahl gibt, sind Orderpapiere und daher nur durch Indossa
ment iibertragbar. Dasselbe gilt von den auf den Namen ausgestellten Schuld
verschrei bungen. Hierbei kommen in erster Reihe die ObIigationen in
dustrieller Gesellschaften ("IndustrieobIigationen") in Betracht. Sie werden 
fast immer auf den Na,men ausgestellt, weil die Ausgabe solcher Schuld
verschreibungen, wenn sie auf den Inhaber lauten sollen, der staatIichen Ge
nehmigung bedarf (§ 795 BGB.). 

Zur Verpfandung eines Orderpapiers geniigt ebenfalls die Einigung 
zwischen dem Kunden und der Bank Bowie die Obergabe des indossierten 

1) Ober die naheren Bestimmungen des Gesetzes sowie liber den Begriff Wert
papiere im Sinne des Depotgesetzes s. KapiteJ V, Abschnitt 3. 

2) Niiheres hieriiber siehe KapiteJ II, Abschnitt 2 und Kapitel IV, Abschnitt 1. 
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Papiers (§ 1292 BGB.). Ein scbriftlicher Vertra.g ist auch hierbei nicht vor~ 
geschrieben. Die Bank muB jedoch dara.uf a.chten, daB das Indossament 
den gesetzlichen Vorscbriften entspricht. Es ist notwendig, daB es auf der 
Urkunde oder einem mit der Urkunde verbundenen Bla.tt (Allonge) geschrie
ben ist. Wie oben erwahnt, geniigt es, daB das Indossament durch die Zeich
nung des Namens oder der Firma, also durch Blankoindossament voll
zogen wird. Es ist aber nicht einmal notwendig, daB jeder Indossant (Girant) 
ein neues Indossament auf die Urkunde setzt; vielmehr kann die Urkunde 
durch bloBe Obergabe iibertragen werden, und man nennt eine solche 'Ober
gabe Blankotradition. Die Blankotradition ist auch bei den meisten 
Orderpapieren iiblich. Nur beim Wechsel wird die Ausstellung eines Indossa
ments von jedem Eigentiimer verla.ngt, weil nur derjenige, der den Wechsel 
giriert hat, die wechselmaBige Haftung iibernimmtl}. Bei den auf Namen 
lautenden Aktien oder Schuldverscbreibungen tritt jedoch eine wechsel
maBige Haftung fiir die Indossanten nicht ein; daher enthalten diese gewohn
lich nur ein Blankogiro, und zwar das des Ausstellers oder (bei Obligationen 
von industriellen Gesellschaften, die zur Sicherheit fiir die Glau biger eine 
Hypothek bestellt haben) das Giro einer Bank oder Treuhandgesellscha.ft, 
die die Rechte der Obligationare wa.hrnehmen soli. Die Namensaktien ent
halten in der Regel nur das Bla.nkogiro derjenigen Person oder Firma, die in 
dem bei der Gesellschaft gefiibrten Aktienbuch als Eigentiimer eingetragen ist,' 
also des ersten Zeic~ners der Aktie. 

Bei der Beleihung von Namensaktien ist noch zu beriicksichtigen, daB 
die Obertragung zuweilen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats und der 
Generalversammlung der Gesellschaft gestattet ist. Sie kann in diesen Fallen 
nur durch eine gerichtlich oder notariell beglaubigte Erklarung erfolgen 
{§ 222, Abs. 4 HGB.}. Man nennt solche Aktien gebundene N amensaktien. 
Nach § 180, Aba. 4 HGB. sollen die Beschrankungen, denen die Aktionare 
bei der 'Obertragung ihrer Rechte unterliegen, in den Aktien ersichtlich ge
ma.cht werden. Es ist also notwendig, vor der Beleihung von Namensaktien 
die Aktienurkunde zu priifen. Auch ist eine Priifung des Gesellschaftsver
trages (Statuts) wiinschenswert, da Aktien, auf denen jene Beschrankung 
nicht angegeben sind, keinesfalls nichtig sind. Allerdings ware der Schuldige 
na.ch herrschender Rechtsauffassung schadenersatzpflichtig (s. Staubs Kom
mentar zum HGB., 12/13. Auflage, Anm. 13 zu § 180). Gebundene Namens. 
aktien sind in der Regel solche Aktien, deren Aktionaren im Gesellschafts
vertrage die Verpflichtung zu wiederkehrenden, nicht in Geld bestehenden 
Leistungen auferlegt wird. Diese Vorschrift ist zuweilen in den Statuten von 
Zuckerfabriken vorgesehen, indem die den Riibenbau betreibenden La.nd
wirte unter der Verpflichtung, alljahrlich eine bestimmte Menge von Riiben 
an die Zuckerfabriken zu liefern, Aktien der Zuckerfabriken iibernehmen. 
Ferner ist diese Beschrankung haufig bei den Aktien von Versicherungs" 
gesellschaften iiblich; namentlich dann, wenn die Aktien nicht voll-

1) NA.heres hieriiber Kapitel IV, Absohnitt 1. 
Buchwald, Bankbetrieb. II. Auf!. 4 
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standig eingezahlt sind und die Gesellschaft daher verhindern will, daB eine 
Ubertragung der Aktien ihr einen Schaden bringt, wenn der spatere Erwerber 
nicht in der Lage ist, die vollstandige Einzahlung zu leisten. 

Orderpapiere sind auch Kuxe, d. h. Anteile an einer (Bergbau treiben
den) Gewerkschaft. Sie unterscheiden sich dadurch von den Aktien, daB sie 
nicht auf einen bestimmten Betrag (Nominalbetrag, Nennwert) lauten, 
sondern, je nach der Anzahl der ausgegebenen Kuxe, einen entsprechenden 
Anteil am Vermogen der Gewerkschaft darstellen. Dieser Unterschied auBert 
sich darin, daB der Aktionar nur mit seiner Einlage fiii' die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft haftet, wahrend der Eigentiimer des Kuxes verpflichtet ist, 
auf BeschluB der Gewerkenversammlung weitere Kapitaleinzahlungen (Zu
buBen) zur Deckung von Verbindlichkeiten der Gewerkschaft und zum Be
triebe zu leisten. Er kann sich dieser Verpflichtung nur dadurch entziehen, 
daB er den Kux der Gewerkschaft zur Verfiigung stellt. Der Eigentiimer des 
Kuxes muB im Gewerkenbuche, das von der Gewerkschaft gefiihrt wird, als 
solcher eingetragen sein. Nur der im Gewerkenbuche als Eigentiimer des Kuxes 
Eingetragene darf Rechte gegeniiber der Gewerkschaft ausiiben, also z. B. 
Ausbeuten einziehen. Unter der Ausbeute versteht man den von der Ge
werkenversammlung zur Verteilung an die Gewerken beschlossenen Gewinn
anteil; die Ausbeuto entspricht also der Dividende der Aktiengesellschaft, 
die auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung aus dem Jahres
gewinn zur Ausschiittung gelangt. 

'Ober die Eintragung im Gewerkenbuch erhli.lt der Eigentiimer des Kuxes 
einen sogenannten Kuxschein, in dem ihm von der Gewerkschaft bestatigt 
wird, daB er im Gewer kenbuche als Eigentiimer eingetragen ist. Uber die 
Kuxe selbst werden Urkunden nicht ausgegeben; sie stellen den im Gewerken
buche eingetragenen Antell am Eigentum der Gewerkschaft dar, wahrend der 
Kuxschein der Legi timation iiber das Eigentum dient. Beim Verkauf von 
Kuxen muB der Kuxschein vom Verkaufer an den Kaufer geliefert werden, 
und es ware an sich notwendig, daB der Verkaufer gleichzeitig die Gewerk
schaft beauftragt, den verkauften Kux auf den Namen des Kaufers im Ge
werkenbuch umzuschreiben. Jedoch wird im Kuxenhandel von der sofortigen 
Umschreibung meist Abstand genommen, solange der Kaufer nicht die Aus
beuten in Empfang nehmen will. Da die Ausbeuten, wie erwihnt, nur an 
denjenigen gezahlt werden, der im Gewerkenbuche als Eigentiimer des Kuxes 
bezeichnet ist, so muB der Kaufer die 'Obertragung spitestens bei FaIligkeit 
der Ausbeute veranlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch moglich, 
die VerauBerung des Kuxes vorzunehmen, ohne daB die Umschreibung im Ge
werkenbuche erfolgt. Um die Umschreibung jedoch durchfiihren zu konnen, 
sobald sie sich als notwendig erweist, muB der jeweils im Gewerkenbuch als 
Eigentiimer eingetragene Eigentiimer den von ihm unterzeichneten, an die 
Gewerkschaft gestellten Antrag auf Umschreibung beim Verkauf dem 
Kaufer iibergeben. Es geschieht dies in der Form, daB neben dem Kuxschein 
ein Formular geliefert wird, in dem der im Gewerkenbuch eingetragene Eigen-
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tiimer an die Gewerkschaft den Antrag auf Umschreibung stellt. Jedoch 
wird hierbei der Name des neuen Eigentiimers nicht ausgefiillt, so daB der 
neue Kaufer, wenn er den Kux vor der Verteilung der Ausbeute oder vor 
der Notwendigkeit, sonstige Gesellschaftsrechte wahrzunehmen, weiter
verkauft, diese Blankozession ohne Ausfiillung seines Namens an den neuen 
Erwerber weiterliefern kann. Es steht ibm aber auch frei, wenn er in den 
Besitz der Ausbeute gelangen will, oder aus anderen Griinden, seinen Namen 
auszufiillen und den Kuxschein nebst dem Antrag des im Gewerkenbuch 
eingetragenen Eigentiimers an die Gewerkschaft zum Zwecke der Umschrei
bung zu senden. Es ist iiblich, daB der neue Erwerber, der die Umschreibung 
im Gewerkenbuch wiinscht, unter die Blankozession auch eine Erklarung 
eetzt, in der er sein Einverstandnis mit der Umschreibung ausdriickt. Auch 
zur Zahlung etwaiger ZubuBen ist nur der im Gewerkenbuch eingetragene 
Eigentiimer verpflichtet, so daB bei der VerauBerung eines Kuxes mit Blanko
zession der Verkaufer von der Gewerkschaft so lange in Anspruch genommen 
werden kann, bis die Umschreibung erfolgt iet. Der Verkauf mit Blanko
zeseion ist also ffir ibn mit einem Risiko verkniipft; auf Grund des Verkaufe 
kann er allerdings vom Kaufer die Erstattung der gezahlten ZubuBe bean
spruchen, und dieser kann, wenn er den Kux inzwischen weiterverkauft hat, 
seinerseits denselben Anspruch gegen den neuen Kaufer erheben. 

Die Verpfandung von Kuxen muB durch "Obergabe des Kuxscheines 
auf Grund eines schriftlichen Vertrages erfolgen. Es ist iiblich, daB auch die 
Bank auf dem vom Kunden unterzeichneten Verpfandungsvertrag die Er
klarung abgibt, daB sie die Verpfandung annimmt, da es zweifelhaft ist, 
ob die schriftliche Erklarung des Kunden allein geniigtl). 

Die vor dem EriaB des "Allgemeinen Berggesetzes ffir die preuBischen 
Staaten" vom 24. Juni 1865 ausgegebenen Kuxe ("Kuxe alten Rechts" im 
Gegensatz zu den "Neukuxen") konnen nur in der Form verauBert werden, 
in der der Verkauf eines Grundstiickes erfolgt, also durch Eintragung im 
Grundbuch und Auflassung. Die Verpfandung solcher Kuxe erfolgt nach den 
ffir die Verpfandung einer Hypothek maBgebenden Vorschriften (s. S. 88). 
Ffir den Handel sind die Kuxe alten Rechts wenig geeignet. Zur "Obertragung 
iet die schriftliche Form erforderlich. Der "Obertragende ist zur Aushandigung 
des Kuxscheins verpflichtet. Die Umschreibung im Gewerkenbuche hat nur 
auf Grund der "Obertragungsurkunde und gegen Vorlegung des Kuxscheinee 
zu erfolgen. 

Die Moglichkeit der Einziehung von ZubuBen veranlaBt die Banken 
naturgemaB zu besonderer Vorsicht bei der Beleibung von Kuxen. Nament
lich die Kuxe solcher Gewerkschaften, die noch keine Ausbeuten zahlen, 
weil sie sich noch im Ausbau befinden, sind in der Regel von der Beleibung 
ausgeschlossen; dasselbe gilt von denjenigen Kuxen, die nur selten im Ver
kehr sind. Ferner vereinbaren die Banken mit ihren Kunden, daB etwaige 

1) Siehe hiember Rozumek: DaB KreditgeBchaft im Bankbetriebe. 7. Auflage. 
Hamburg 1928, Seite 250. 

4* 
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auf die Kuxe zu leistende ZubuBen oder sonstige Zahlungen a.n die Gewerk
schaft vor der Falligkeit der Bank ohne Aufforderung rechtzeitig zur Ver
fiigung gestellt werden miissen und die Bank nicht verpflichtet ist, diese 
Betrage fiir Rechnung des Kunden zu beza.hlen. 

Die Lombardierung von Warenspielt im Bankgewerbe, insbesondere 
bei den GroBbanken, ebenfalls eine bedeutende Rolle. Sie ist jedoch weit 
vielgestaltiger und in ihrer technischen Ausfiihrung weit schwieriger ala die. 
Lombardierung von Wertpapieren. 

Die Schwierigkeiten ergeben sich hauptsii.cblich aus den Bestimmungen 
des biirgerlichen Rechts iiber das Pfandrecht an beweglichen Sachen. § 1205 
Abs. 1 BGB. lautet: 

"Zur. Bestellung des Pfandrechtes ist erforderlich, daB der Eigentiimer 
die Sacha dem Glaubiger iibergibt und beide dariiber einig sind, daB dem 
Glaubiger das Pfandrecht zustehen soIl. 1st der Glaubiger im Besitze der 
Sache, so geniigt die Einigung iiber die Entstehung des Pfandrechtes." 

Die in dieser Bestimmung geforderte Besitziibergabe des Pfandes 
laBt sich bei Wertpapieren naturgemaB ohne weiteres durchfiihren. Die Bank 
verfiigt iiber die zur Aufbewahrung der Wertpapiere notwendigen Raume 
(Tresors). Schwieriger gestaltet sich dagegen die Besitziibergabe beim Ab-· 
schluB von Lombardgeschaften in Waren. Die Errichtung eigener Lager
hauser ist bei ,den deutschen Kreditbanken nicht iiblich; sie kommt nur ver
einzelt vor. Die Besitziibertragung eines Warenlagers erfolgt daher haufig 
~der Form, daB die Ware in einem besonderen Raum des Verpfanders 
(Kreditnehmers) verbleibt, die Bank aber den einzigen Schliissel zu diesem 
Lagerraum an sich nimmt und den Raum verschlossen halt. Dabei ist darauf 
zu achten, daB die Bank auch liber den Raum selbst verfiigungsberechtigt 
wird, sei es durch Vereinbarung mit dem Eigentiimer des Grundstiickes, 
wenn dieser nicht mit dem Kreditnehmer identisch ist, sei es, wenn dieser 
selbst derGrundstiickseigentiimer ist, durch eine das Benutzungs- und Zu
trittsrecht zu dem Raum· besonders regelnde Abmachung. Der Bank mull 
unter allen U mstanden, um·der gesetzlichen Form zu geniigen, die Verfiigungs
moglichkeit iiber die Waren gegeben sein, wahrend sie dem Schuldner nicht 
zustehen darf. Sofem es sich um Waren handelt, die auf offenen Plii.tzen 
untergebracht zu werden pflegen (z. B. Kohlen- und Holzvorrate), ist eine 
besondere Trennung des verpfandeten Lagers zweckmallig und der Teil des 
Lagerplatzes, auf dem sich dieverpfandeten Waren befinden, wird durch 
einen hohen Zaun abgesondert und dieser durch einen Vertreter der Bank ver
schlossen. Die Bea.chtung der Form der Verpfandung ist aullerordentlich wich
tig, weildie Rechtsprechung schon haufig die Besitziibertragung fiir ungiiltig 
erklart hat, wenn sie der strengen Form des Gesetzes nicht vollstandig geniigt. 
Es ist aber begreiflich, dall die Verpfandung eines WarenIagers in dieser Form 
in der Praxis auf grolle Schwierigkeiten stollt. Der Verpfander ist nur selten 
in der Lage,· die Waren bis zur Riickzahlung des Kredites in seinem Geschafts-
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betrieb zu entbehren. Dies wird in der Regel nur der Fall sein, wenn er die 
Waren in Erwartung einer spateren Preissteigerung gekauft hat, sie aber 
zunll.chst nicht verauBern oder verarbeiten will. Die Riickzahlung wird als
dann aus den Einnahmen erfolgen, die er in seinem laufenden GeschaftB
betrieb aus dem Verkauf der iibrigen nicht verpfandeten Waren, sei es im 
urspriinglichen oder in einem verarbeiteten Zustande erzielt. Hat aber ein 
Kaufmann Waren verpfandet, die er schon nach kurzer Zeit ganz oder zum 
Teil weiterverkaufen oder verarbeiten will, so muB er, wenn ihm der Zutritt 
zum Lagerraum nicht mehr ohne weiteres gestattet ist, in jedem Falle, in dem 
er Waren ihrem Verwendungszweck zufiihren will, die Bank veranlassen, einen 
Beamten mit der Herausgabeder Waren zu beauftragen. Selbstverstandlichkann 
die Bank diesem Verlangen nur nachkommen, soweit der der herauszugeben
den Warenmenge entsprechende Teil des Kredites zuriickgezahlt ist oder andere 
Waren von demselben Werte in den Lagerraum gebracht worden sind. Der 
Verpfandungsvertrag, der in der Regel schriftlich geschlossen wird und der 
die verpfandeten Waren unter Benennung der Gattungen und sonstigen Einzel
bezeichnungen auffiibrt, muB in diesem Falle durch einen Zusatzvertrag ga
andert werden. Auch miissen die neuen Waren jedesmal von der Bank formell 
in Besitz genommen werden j es muB immer wieder eine korperliche 'Obergabe 
erfolgen. Die Bank muB ferner die Pfandraume von Zeit zu Zeit daraufhin 
priifen lassen, ob nicht widerrechtlich eine Besitzveranderung stattgefunden 
hat. Zwar wird die Verpfandung dadurch nicht unwirksam, daB der 'Verpfan~ 
der etwa ohne Wissen der Bank einen Schliissel zum Lagerraum zuriick
beblUt und sich dadurch Zutritt verschafft. Aber naturgemaB kann auf diese 
Weise die Sicherheit des Kredites erhebIich gefahrdet werden. 

Leichter gestaltet sich der Verkehr mit dem Kunden fiir die Bank, wenn 
sie einen besonderen Vertreter einsetzt, der von Zeit zu Zeit in ihrem Auftrage 
die Priifung der Lagerraume und den Umtauscb verpfandeter Waren gegen 
andere vorzunehmen hat. Dies wird sich namentlich als notwendig erweisen, 
wenn die Bank am Orte des Pfandlagers keine Niederlassung besitzt. Der 
Vertreter (Treuhander) hat in der Regel der Bank eine schriftliche Erklii.rung 
abzugeben, in der er bestatigt, den Schliissel zum Lagerraum von der Bank 
oder in deren Auftrage vom Verpfander erhalten zu haben und ibn der Bank 
jederzeit auf Wunsch zur Verfiigung zu stellen. Gleichzeitig verpflichtet er sich, 
den Zutritt zu den Lagerraumen nur nach den Weisungen der Bank zu ge
matten, verpfandete Waren nur mit Genehmigung der Bank herauszugeben 
oder gegen andere Waren von demselben Wert umzutauschen. Nur bei Feuers
gefahr und in ahnlichen Fallen solI der Treuhander beroohtigt sein, dritten 
Personen den Zutritt zum Lager und die Entfernung von Waren, sofern 
dies notwendig ist, zu gestatten, jedoch mit derVerpflichtung, dies derBank 
sofort mitzuteilen. In ahnlicher Weise kann die Bank einen Spediteur oder 
ein Lagerhaus mit der Verwertung und Kontrolle der Pfandgiiter beauf
tragen, indem sie den Kreditnehmer veranlaBt, in ihrem Auf trag die ver
pfandeten Guter dem Spediteur oder Lagerhalter zu iibergeben. Neben 
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der ausdriicklichen Erkllirung des Verwalters, daB eine Freigabe oder ein 
Umtausch von Waren nur mit Zustimmung der Bank erfolgen darf, wird 
es in diesem FaIle auch notwendig sein, daB der Verwalter die Versicherung 
der Waren gegen Feuerschaden bewirkt und der Bank den Ansprnch aus dem 
Versicherungsvertrage abtritt oder sich ihr gegeniiber verpflichtet, im FaIle 
eines Brandes ihr die von der Versicherungsgesellschaft gezahlte Entschadi
gung zur Verfiigung zu stellen. Ein solches Abkommen wird die Bank natiir
lich nur mit Spediteuren oder Lagerhausern trefien, denen sie geniigend Ver
trauen entgegenbringt. Aber ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, die 
fiir die Bank entstehen, wenn sie die standige Kontrolle des Lagers durch 
einen Spediteur oder Lagerhalter ausiiben laBt, ist es doch auch fiir den 
Kunden haufig recht umstandlich, die Waren erst dem Spediteur oder 
Lagerhalter der Bank zu iibergeben. 

Befinden sich, wie es haufig der Fall ist, die zu verpfandenden Waren 
bereits in einem Lagerhause, wo sie im Auftrage des Kreditnehmers unter
gebracht sind, so brauchen die Waren nicht immer in ein anderes, von der 
Bank beauftragtes Lagerhaus gebracht zu werden; die korperliche 'Obergabe 
der Waren kann vielmehr, ohne die Rechtsgiiltigkeit der Verpfandung zu 
beeintrachtigen, ersetzt werden. Befindet sich namlich eine Sache in fremdem 
Besitz, so gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Das BGB. spricht 
dann von einem mittelbaren Besitz und bestimmt iiber die Verpfandung in 
§ 1205 Abs. 2 : 

"Die 'Obergabe einer im mittelbaren Besitz des Eigentiimers befindlichen 
Sache kann dadurch ersetzt werden, daB der Eigentiimer den mittelbaren 
Besitz auf den Pfandglaubiger iibertragt und die Verpfandung dem Besitzer 
anzeigt." 

'Ober die Form der 'Obertragung des mittelbaren Besitzes bestimmt 
§ 870 BGB.: 

"Der mittelbare Besitz kann dadurch auf einen anderen iibertragen wer
den, daB diesem der Anspruch auf Herausgabe der Sache abgetreten wird." 

Das Pfandgut kann also in diesem FaIle im Besitze des Dritten (des 
Lagerhauses, Spediteurs usw.) verbleiben, und es braucht nur eine Abtretung 
des Herausgabeanspruchs an die Bank vorgenommen zu werden. Gleich
zeitig muB dem Besitzer, also dem Lagerhaus usw., die Verpfandung yom 
Eigentiimer angezeigt werden. Um die Gewahr dafiir zu haben, daB die An
zeige ordnungsgemaB erfolgt, laBt sich die Bank in der Regel das an den 
Lagerhalter gerichtete Schreiben yom Kunden iibergeben und sendet es an 
das Lagerhaus abo Ferner pflegen sich die Banken, der groBeren Sicherheit 
wegen, yom Lagerhalter eine schriftliche Bestatigung iiber die Abtretung des 
Herausgabeanspruchs geben zu lassen. 

Haufig pflegen die Lagerhauser iiber die von ihnen eingelagerten Waren 
sogenannte Lagerscheine auszustellen, in denen der Empfang der ein
gelagerten Waren nach Art, Gattung usw. im einzelnen bescheinigt wird. 
Zuweilen werden nun solche Lageracheine einer Bank zum Zwecke der Be-
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leihung angeboten, indem die irrtiimliche AuHassung besteht, daB sic ohne 
weiteres verpfandet werden konnen, also durch einfache 'Obergabe des Lager
scheins (ahnlich wie es z. B. bei Wertpapieren der Fall ist) eine 'Ober
tragung von Rechtsanspriichen, d. h. des Anspruchs auf Herausgabe der 
Ware, stattfiudet. Tatsachlich ist dies jedoch nur bei den Lagerscheinen 
der vom Staate oder den Kommunen errichteten und vom Staate zur 
Ausstellung von Lagerscheineu ermachtigten Lagerhausern der Fall. Diese 
Lagerscheine konnen durch Indossament (Giro) iibertragen werden, 
wenn sie an Order lauten, und gewahren ohne weiteres Anspruch auf 
Herausgabe der Ware. Ihre Verpfandung geschieht durch Einigung der Par
teien und einfache V"bergabe der Urkunde; sic braucht also nicht schriftlich 
zu erfolgen. J edoch ist die Ausstellung einer schriftlichen Verpfandungs
erklarung bei den Banken ublich. Die 'Obergabe der mit Girovermerk ver
sehenen Urkunde hat ffir den Erwerb von Rechten an der Ware dieselben 
Wirkungen, wie die V"bergabe der Ware. In England spielt die 'Obertragung 
des Eigentums oder Pfandrechts aus solchen Lagerscheinen (Warrants) eine 
bedeutende Rolle. Sie werden dort haufig an Stelle der Waren, die sie ver
korpern, borsenmaBig gehandelt. In Deutschland hat sich das Warrantsystem 
j edoch bisher nicht entwickeln konnen. Die von staatlich ermachtigten Lager
hausern (z. B. Stadtische Lagerhalle am Humboldthafen, Berlin; Stadtischer 
Osthafen, Berlin; Hamburder Freihafen-Lagerhausgesellschaft; Bremer Lager
hausgesellschaft) ausgestellten Lagerscheine spielen im Bankverkehr eine 
verhaltnismaBig geringe Rolle. Die von privaten Lagerhausern ausgestellten 
Lagerscheine sind jedoch keine Orderpapiere und der Anspruch auf Heraus
gabe der Ware kann daher nicht durch einfache 'Obergabe des Lagerscheines 
abgetreten werden. 

Die gesetzlichen Vorschriften uber den mittelbaren Besitz finden hiiufig 
auchAnwendung bei derVerpfandungvon auslandischen Wertpapieren, 
die der Verpfander einer auslandischen Bank in Verwahrung gegeben hat. Sollen 
solche Papiere bei einer inlandischen Bank beliehen werden, so verursacht 
deren 'Oberbringung nach Deutschland Kosten, weil schon bei der Verpfandung 
im Inlande cine Stempelabgabe (Wertpapiersteuer) zu entrichten isV-). Es 
wird daher haufig von der "Obersendung der Wertpapiere nach Deutschland, 
also von der V"bertragung des unmittelbaren Besitzes, Abstand genommen. 
Der Kreditnehmer beauftragt vielmehr die auslandische Bank, die Wert
papiere ffir die deutsche, kreditgebende Bank zu verwahren. Diese wird 
darauf zu achten haben, daB ihr vor der Gutschrift oder Auszahlung des 
Kredites von der auslandischen Bank Mitteilung von der "Oberfiihrung der 
Wertpapiere in ihr Depot gemacht worden ist. Will der Kunde diesen Weg 
nicht beschreiten, so muB er der kreditgebenden Bank cine Erklarung abgeben, 
aus der hervorgeht, daB er die bei der auslandischen Bank hinterlegten Wert
papiere verpfandet und den ihm an diese Bank zustehenden Anspruch auf 
Herausgabe an sie abtritt. Gieichzeitig ist es notwendig, daB der Kunde 

1) Kapitalverkehrssteuergesetz § 19. 
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(Verpfander) iiber die Abtretung des Ansprnchs auf Herausgabe dem aus
landis chen Bankier Mitteilung macht. Damit dies bestimmt geschieht, HlBt 
sich der Kreditgeber in der Regel den Brief an die auslandische Firma, der 
diese Mitteilung enthaIt, iibergeben, um ihn selbst abzusenden. 

Neben der Obergabe einer im mittelbaren Besitz des Eigentiimers be
findlichen Sache kommt zuweilen auch die Einraumung des Mitbesitzes 
in Betracht; sie wird in § 1206 BGB. geregelt. Es heiBt darin: 

"An Stelle der Obergabe der Sache geniigt die Einraumung des Mit
besitzes, wenn sich die Sache unter dem Mitverschlusse des Glaubigers be
findet oder, falls sie im Besitz eines Dritten ist, die Herausgabe nur an den 
Eigentiimer und den Glau biger gemeinschaftlich erfolgen kann." 

Der Kunde kann daher in dem Pfandvertrag der Bank ausdriicklich 
den Mitbesitz einraumen und erklaren, daB die Herausgabe der Ware nur an 
die Bank und ihn gemeinschaftlich erfolgen darf. Eine entsprechende Mit
teilung ist auch dem Lagerverwalter zu machen, und es ist notwendig, daB 
diaser der Bank ausdriicklich bestatigt, die Ware nur an sie und den Eigen
tiimer gemeinschaftlich herauszugeben. 

Besonders haufig erfolgt die Einraumung des Mitbesitzes, wenn ein 
Lombarddarlehen gegen Sicherstellung von Waren genommen werden solI, 
die bereits von einer Steuer- oder Zollbehorde zur Sicherung von An
spriichen aus Steuern oder Zollen verwaltet werden. Waren, auf denen indirekte 
Steuern lasten, wie Zucker, Branntwein, Tabak usw., werden bei den Fabri
kanten, zuweilen auch bei den GroBhandlern von der Steuerbehorde so lange 
unter VerschluB genommen, bis die Steuerbetrage bezahlt sind. Eine Be
zahlung der Steuern vor dem Verkauf der Ware wiirde aber die Betriebsmittel 
des Eigentiimers auBerordentlich stark in Ansprnch nehmen. Die Steuer
behorde verlangt die Bezahlung erst, wenn die Oberfiihrnng in den Verkehr 
erfoIgt; gleichzeitig fordert sie aber in dies em FaIle, daB die unversteuerte 
Ware von dem Eigentiimer in besonderen Raumen aufbewahrt und durch die 
BehOrde unter VerschluB gehalten wird. Die Freigabe erfolgt alsdann jeweils 
gegen Entrichtung des Steuerbetrages. Da jedoch die auf den Waren lasten
den Steuern nicht so hoch sind, daB eine weitere Beleihung bei einer Bank 
unmoglich ware, kommt es haufig vor, daB die Bank bereit ist, einen Pfand
vertrag abzuschlieBen, wenn die Steuerbehorde den Mitbesitz ausiibt und so
mit die Ware dem Eigentiimer nach Bezahlung des Steuerbetrages nur mit 
Zustimmung der Bank zuriickgibt. Die SteuerbehOrde oder das Zollamt ist 
in der Regel damit einverstanden, eine solche Erklarnng abzugeben, und die 
Behorden machen auf Antrag des Verpfanders der Bank hiervon Mitteilung. 

Die im ersten Teil des § 1206 BGB. erwahnte Einraumung des Mitbesitzes, 
wenn sich die Sache unter dem Mitverschlusse des Glaubigers befindet, wird 
zuweilen ebenfalls vorgenommen. Gewohnlich wird dann der Lagerraum mit 
zwei Schlossem versehen; die Bank erhalt die zur Offnung beider SchlOsser 
notwendigen Schliissel, der Verpfander aber nur einen Schliissel, so daB er 
ohne Mitwirknng der Bank zu dem Lagerraum keinen Zutritt hat. Unter 
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MitverschluB der Bank werden zuweilen auch Wertpapiere verpfandet, die 
sich in einem vom Kunden bei der Bank gemieteten Schrankfache (Safe -
siehe Kapitel VI, Abschn. 1) befinden. Ein wirtschaftlicher Grund zum Ab
schluB eines solchen Pfandvertrages liegt aber selten vor, da der Kunde die 
Wertpapiere aus dem Schrankfach herausnehmen und sie bei der Bank im 
offenen Depot hinterlegen kann. 

Weit haufiger als die direkte Verpfandung von Waren mit gleichzeitiger 
Besitziibergabe ist im Bankverkehr die Verpfandung bestimmter Papiere, 
die den Besitz der auf dem Transport befindlichen Waren verkorpern. 
Diese Geschafte rechnet man haufig nicht zu den eigentlichen Lombard
geschaften; es werden fiir sie vielmehr je nach der Eigenart des Geschafts 
verschiedene Bezeichnungen angewandt. Gewohnlich nennt man die Be
vorschussung der rollenden, d. h. der mit der Eisenbahn zu befordemden 
oder bereits der Eisenbahn zum Transport iibergebenen Waren Vinkula
tionsgeschUte. Die Bevorschussung der im Seeverkehr umlaufenden Giiter, 
"der schwimmenden Waren", wird hiiufig Remboursgeschiift genannt, 
gleichgiltig, ob es sich urn die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren handelt. 
Jedoch trifft diese Bezeichnung nur fiir einen Teil dieser VorschuBgeschiifte 
zu. Nimmt z. B. der Verkiiufer (Exporteur) einen Bankkredit in Anspruch 
auf Grund der von ihm der Bank zum Inkasso iibergebenen Wechsel auf seine 
iiberseeischen Abnehmer, so handelt es sich lediglich um eine "Bevorschussung 
schwimmender Ware" ; im VerhiUtnis zwischen dem kreditnehmenden Exporteur 
und der kreditgebenden Bank kann nicht die Rede von einem Renibours sain; 
Da aber aus ZweckmiiBigkeitsgriinden auch derartige VorschuBgeschiifte 
oft durch die sogenannte Rembours-Abteilung der Bank erledigt werden, 
pflegen auch solche reinen Bevorschussungen oft unter den Begriff der Rem
boursgeschii.fte eingereiht zu werden. Ein Remboursgeschaft im eigentlichen 
Sinne liegt immer dann vor, wenn der Kiiufer (im 'Oberseeverkehr der Im
porteur) eine Bank anweist, an seiner Stelle an den Verkiiufer zu zahlen -
sei es in bar, sei es durch Hingabe ihres Akzeptes --,- und dagegen von dem 
Verkiiufer die Verladepapiere in Empfang zu nehmen. Mit der Entwicklung 
des AuBenhandela hat die Finanzierung der Ein- und Ausfuhr von Giitem 
eine recht groBe Bedeutung gewonnen. Die Finanzierung der iiberseeischen 
Handelageschiifte nahm vor dem Kriege die erste Stelle ein, weil naturgemiiB 
fiir die lange Transportdauer der Waren bis zu ihrer Ankunft am Bestimmungs
ort die Inanspruchnahme von Bankkrediten fiir den Kaufer oder Verkiiufer 
der Waren notwendiger ist, ala fiir die meist kurze Versendungsdauer beim 
Landtransport. In den Inflationsjahren hatte in Deutschland das Vinku
lationsgeschiift an Bedeutung gewonnen; einerseits weil infolge der hohen 
Warenpreise das Kreditbediirfnis weiter Zweige der Industrie und des Handela 
zugenommen hatte und daraus die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme 
von Krediten fiir kurze Zeit gewachsen war, andererseits weil der Verkehr 
mit den iiberseeischen Liindem durch den Riickgang der deutschen Valum 
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beeintrii.chtigt wurde. Nach dem Ende der Inflation hat es jedoch wieder an 
Bedeutung eingebiiBt. 

Um die mannigfaltigen und teilweise schwierigen Arten der Geschaftsab
wicklung bei diesen Kreditgeschaften zu verstehen, ist es notwendig, zunachst 
sich iiber das Wesen derjenigen Dokumente Klarheit zu verschaffen, die den 
Banken vollstandig oder nur teilweise als Sicherheit fUr den Kredit dienen. Da
bei ist grundsatzlich zwischen solchen Dokumenten zu unterscheiden, die 
ohne weiteres Anspruch auf die Auslieferung der Ware gewiihren, deren Besitz 
also dem Besitze der Ware gleichsteht, und denjenigen, durch die der Trans
portfiihrer nur den Empfang der Ware zum Zwecke der Versendung an den 
Bestimmungsort bescheinigt. Die erste Gattung von Dokumenten bezeichnet 
man als Dispositionspapiere, oderzuweilen auchals Tradi tionspapiere, 
wenn sie Orderpapiere sind und daher, wie auf Seite 48 erwiihnt, durch 
Indossament (auch Blanko-Indossament und Blanko-Tradition) iibertragen 
werden konnen. § 363 Abs. 2 HGB. bezeichnet ausdriicklich, welche Doku
mente dieser Art als Orderpapiere gelten. Es sind dies Konnossemente, Lade
scheine, Lagerscheine der staatlich zur Ausstellung solcher Urkunden er
mii.chtigtenAnstalten sowie Bodmereibriefeund Transportversicherungspolicen. 

Ein Konnossement (Schiffsfrachturkunde) ist die Bescheinigung des 
Reeders oder Schiffers (Schiffsfiihrers, Kapitans usw.) iiber den Empfang von 
Waren zur Beforderung. Der Schiffer ist verpflichtet, im Loschungshafen 
dem legitimierten Inhaber des Konnossements die Giiter auszuliefern (§ 645 
HGB.). Ohne Riickgabe des Konnossements kann also niemand, nicht einmal 
der Verlader oder der Empfanger, in den Besitz der Ware gelangen. Das 
Konnossement muB nach § 643 HGB. folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen des Schiffers, 
2. den Namen und die Nationalitat des Schiffes, 
3. den Namen des Abladers (Verladers), 
4. den Namen des Empfii.ngers, 
5. den Abladungshafen (Verschiffungshafen), 
6. den LOschungshafen, oder den Ort, an welchem Order iiber ihn einzuholen ist, 
7. die Bezeichnug der abgeladenen oder zur Beforderung iibemommenen Giiter, 

deren Menge und Merkzeichen. 
8. die Bestimmung in Ansehung der Fracht, 
9. den Ort und den Tag der Ausstellung, 

10. die Zahl der ausgestellten Exemplare. 

Wie aus Punkt 10 hervorgeht, konnen die Konnossemente in mehreren 
Exemplaren ausgestellt werden. Die Anzahl der Exemplare, die der Schiffer 
auszustellen hat, bestimmt der Verlader. Gewohnlich werden mehrere Exem
plare ausgestellt und mit verschiedenen Schiffen befOrdert. damit der Emp
fanger auch dann ein Exemplar erhalt, wenn eine Post verloren geht. Ferner 
behalt der Schiffsfiihrer einige Kopien fiir seinen eigenen Gebrauch zuriick; 
diese werden als solche gekennzeichnet. Die Anzahl der fiir den Verlader 
auszustellenden Exemplare hangt jedoch auch von den Zollvorschriften 
desjenigen Landes ab, in das die Ware versandt wird. So miissen z. B. in 
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Chile bei del' Verzollung zwei Exemplare des Konnossements vorgezeigt wer
den, so daB del' deutsche Exporteur die Ausstellung von vier Exemplaren ver
anlassen muB, von denen er je zwei durch verschiedene Schiffe befordert. Nach 
deutschem Handelsrecht ist eine bestimmte Anzahl von Exemplaren nicht 
vorgeschrieben. Die Gesetze anderer Lander enthalten zuweilen derartige 
Bestirnmungen, z. B. del' franzosische Code de Commerce, in dem die Aus
stellung von mindestens vier Exemplaren verlangt wird. Da del' Schiffs
fiihrer die Ware bereits ausliefern darf, wenn ihm nur ein Exemplar des 
Konnossements iibergeben wird, so kann die Bank eine volle Sicherheit durch 
den Besitz del' Konnossemente nur erhalten, wenn ihr samtliche fiir den Ver
lader ausgestellten Exemplare (del' volle Satz; full set) ausgehandigt werden. 
Sonst kann del' Fall eintreten, daB del' Verkaufer del' Ware auf Grund del' 
Konnossemente bei zwei verschiedenen Banken Kredit nimmt, abel' nur einer 
Bank die Ware ausgeliefert wird, so daB die andere geschadigt wird. Aller
dings ist nach deutschem Recht (§ 646 HGB.) del' Schiffsfiihrer verpflichtet, 
falls sich mehrere legitimierte Konnossementsinhaber melden, sie samt
lich zuriickzuweisen und die Giiter in einem offentlichen Lagerhause oder sonst 
in sicherer Weise zu hinterlegen. Diese Bestimmung bedeutet jedoch fiir die 
Bank keinen wirksamen Schutz, weil es moglich ist, daB del' unrechtmaBige 
Besitzer des Konnossements die Ware bereits in Empfang genommen hat, 
bevor del' berechtigte Empfanger das Verlangen nach Auslieferung del' Ware 
stellt. In einigen Landern erfolgt die Auslieferung del' Ware, wenn sie von 
mehreren Konnossementsinhabern verlangt wird, an denjenigen, an den der 
Anspruch auf Grund des Konnossements zuel'st iibertragen worden ist. Die 
Anzahl del' ausgestellten Exemplare festzustellen ist fUr die Bank nicht 
schwierig, da sie auf jedem Konnossement vermerkt sein muB. Die Aus
stellung des Konnossements erfolgt haufig in del' Art, daB statt des 
Namens des Empfangers die Bemerkung "an Order" gesetzt wird. Damit ist 
gemeint, daB die Auslieferung an die Order des Verladers erfolgen soIl. Del' 
Verlader muB alsdann das Konnossement wie del' Remittent eines Wechsels 
an erster Stelle girieren1). 1st dieses Giro ein Blankoindossament, also nicht 
erwahnt, an wen giriert ist, so bedarf es keiner weiteren Indossamente; im 
.anderen FaIle muB del' Indossatar weiter girieren, da del' Empfanger del' 
Ware, wie beim Wechsel durch eine zusammenhangende, bis auf ihn hinunter
gehende Reihe von Indossamenten legitimiert wird. (Art. 36 del' Wechsel
ordnung). Beirn Blankoindossament gilt abel' del' Inhaber del' Urkunde als 
deren Eigentiimer, an den giriert wurde. Fehlt del' Zusatz "an Order", ist 
vielmehr statt dessen del' Name des Empfangers angegeben, so ist del' Schiffs
fUhrer nach deutschem Recht (§ 659 HGB.) zur Riickgabe odeI' Auslieferung 
del' Giiter auch ohne Beibringung eines Exemplars des Konnossements 
verpflichtet, sofern del' Verlader und del' im Konnossement bezeichnete 
Empfanger in die Riickgabe odeI' Auslieferung del' Giiter willigen. Auch 
in verschiedenen anderen Staaten bestehen ahnliche Bestimmungen. 

1) Siehe Kapitel IV, Abschnitt 1. 



60 Das Konnossement. 

Daher sind die nicht an Order gestellten Konnossemente fiir die bank
miiBige Beleihung ungeeignet; es sei denn, daB als Empfiinger der Name 
des Kreditgebers, dessen Korrespondent oder Spediteur angegeben ist. 
RegelmiWig sind in dem Konnossement auch die Bedingungen verzeichnet, 
unter denen der Reeder die Verschiffung der Ware iibernommen hat. Gewohn
lich enthalt das Konnossement den Vermerk: "Unverantwortlich fiir Inhalt, 
MaB, Gewicht, Bruch, Leckage". Der Reeder iibernimmt demnach keine 
Gewahr dafiir, daB der Inhalt der verladenen Kisten, Behalter usw. den An
gaben des Versenders entspricht. Daher ist die Beleihung von Konnosse
menten iiber Waren, die nicht, wie z. B. Getreide, Rolz, Baumwolle, Erze, Tabak 
usw., offen oder in Ballen versandt werden, besonders riskant und wird aus 
diesem Grunde meist nur bei Firmen ausgeiibt, deren Kreditwiirdigkeit 
auBer Frage steh t 1). Gegen die Gefahr des Unterganges eines Schiffes oder einer 
Feuersbrunst auf dem Schiffe schlieBt der Verlader eine Versicherung ab; die 
Police der Versicherungsgesellschaft wird bei der Beleihung der Konnosse
mente der Bank iibergeben und der Anspruch aus dem Versicherungs
vertrag ihr ebenfalls verpfandet. Die Transportversicherungspolice lautet 
auf den Inhaber oder sie ist, wie das Konnossement, "an Order" gestellt 
und kann daher, wie wir gesehen haben, durch Indossament iibertragen 
werden. Zuweilen hat der Versicherungsnehmer eine laufende Police fiir seine 
samtlichen Versendungen abgeschlossen; die Versicherungsgesellschaft gibt 
dann Versicherungszertifikate oder sogenannte Avenants aus, mit denen in 
derselben Weise wie aus der Versicherungspolice bei Eintritt des Schadens 
Anspriiche gegen die Gesellschaft erhoben werden konnen. Die Versicherung 
muB neben dem iiblichen Transportrisiko noch die in der Police angegebenen 
besonderen Gefahren umfassen. FUr die Beschaffenheit der Waren iibernimmt 
der Reeder ebenfalls keine Verantwortung, jedoch veranlaBt der Exporteur 
zuweilen auf Verlangen des Kaufers die Ausstellung eines Inspektions
zertifikates, d. h. einer Urkunde, in der ein vereideter Sachverstandiger die 
Beschaffenheit der verladenen Waren bescheinigt. 

Den Konnossementen iiber die zur Ausfuhr gelangenden Waren wird 
haufig eine yom Exportenr ausgestellte Rechnung (Faktura) iiber die 
versandten Waren beigefiigt; sie hat keine rechtliche Bedeutung, sondern 
dient der Bank nur dazu, sich iiber den Verkaufspreis und die Verkaufs
bedingungen zu unterrich ten, um diese Angaben mit als Grundlage fiir die 
Rohe der Beleihung verwenden zu konnen. Auch muB die Bank, wenn sie 
Konnossemente fiir Rechnung eines Kunden einzulosen hat, die Rechnung 
daraufhin priifen, ob die Angaben iiber die Waren usw. mit den Dokumenten 
iibereinstimmen. 1st dies nicht der Fall, so muB sie sich mit ihrem Kunden 
in Verbindung setzen. 

Ferner ist beim Export hau£ig die Ausstellung einer sogenannten Kon
sulatsfaktura notwendig, d. h. einer Rechnung, deren Richtigkeit von 
dem Konsul des Bestimmungslandes beglaubigt werden muB. Konsulats-

1) Beispiel eines Konnossements siehe Kapitel VII, Abschnitt 4. 
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fakturen werden z. B. von den Vereinigten Staaten von Amerika. und von 
Kanada gefordert; sie dienen als Unterlagen fur die Verzollung. FUr die 
Banken ist es sehr wich tig, im Falle der Kreditgewiihmng an den Exporteur 
auf die Beifugung der Konsulatsfaktura zu ach ten, weil ohne eine solchedie Ware 
am Bestimmungsorte dem Empfanger nicht ausgeliefert, sondem unter Zoll
verschluB genommen wird. Einen iihnlichen Zweck verfolgen die Ursprungs
zeugnisse, die in manchen IAndem (z. B. in Spanien und Argentinien) bei 
der Einfuhr bestimmter Waren vorgeschrieben sind, weil die Hohe des Zolles 
je nach dem Herkunftslande verschieden ist. Diese Urkunden werden von 
den Handelskammern ausgestellt. 

In der Rechnung ist regelmaflig auch angegeben, ob die Ware mit der 
sogenannten cif-Klausel oder fob-Klausel gekauft ist. Die fob-K1ausel 
(free on bord) bedeutet, daB der Absender die Transportkosten nur bis zur 
Versendung an Bord des Schiffes zu tragen hat, der Empfanger jedoch die 
ubrigen Transportkosten und die Versicherungsspesen. Die cif-Klausel 
(cost, insurance, freight) stellt dagegen eine Vereinbamng dar, nach der die 
Transportkosten und Versichemngsspesen bis zum Hafen des Bestimmungs
ortes vom Absender gezahlt werden. Die Beachtung dieser Klauseln ist fiir 
die Bank deshalb von Bedeutung, weil sie bei EinlOsung der Konnossemente 
fur Rechnung des Importeurs wissen muB, ob sie neben dem Rechnungs
betrag noch etwaige Spesen bezahlen darf. Sie wird sich dabei such nicht 
ausschlieBlich auf die Rechnung verlassen diirfen, sondern den Kunden an
fragen, wenn das Konnossement mit Spesen belastet ist und der Kunde ihr 
bei Erteilung des Auftrages keine Mitteilung gemacht hat, ob die Ware mit 
der fob- oder cif-Klausel gekauft ist. Gewahrt die Bank dem Importeur gleich
zeitig Kredit, so muB sie, um beurteilen zu konnen, ob der Kredit durch die 
Ware hinreichend gedeckt ist, ebenfalls feststellen, ob der AbschluB mit der 
cu- oder fob-Klausel zustande gekommen ist; sie muB berucksichtigen, daB 
die Kaufsumme sich um die Transport- und Versicherungsspesen erhoht, 
wenn die fob-Klausel vereinbart wurde. 

Nach § 658 HGB. hat der Schiffer, wenn ihm Guter ubergeben werden. 
deren Beschadigung. schlechte Beschaffenheit oder schlechte Verpackung 
sichtbar ist, diese Mangel im Konnossement zu bemerken, widrigenfalls er 
dem Empfanger trotz der oben erwahnten Bemerkung ("unverantwortlich 
fiir Inhalt. MaB, Gewicht, Bruch, Leckage") haft bar ist. Fiir den Absender 
der Ware ist die Aufnahme einer solchen Angabe haufig von Nachteil, weil der 
Empfanger sie leicht zum AnlaB' von Reklamationen benutzen kann, ohne 
daB in Wirklichkeit die Ware selbst unbrauchbar geworden ist. Auch werden 
Konnossemente, die einen solchen Zusatz enthalten, bei der Beleihung zu'" 
weilen beanstandet. Um daher jedenfalls die Aufnahme des Vermerks zu 
vermeiden, gibt der Verlader dem Reeder haufig eine Erklamng ab, worin 
er die Haftung fiir etwaige RegreBanspruche des Empfangers wegen sicht-' 
barer Beschadigung, schlechter Beschaffenheit oder schlechter Verpackung 
ubernimmt. Wird eine salcha Erklarung dem Schiffer ubergeben. so nimmt 
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er von dem Beschadigungsvermerk im Konnossement Abstand. Diese Er
klarungen werden "letters of indemnity" genannt; sie werden den Konnosse
menten bei der Beleihung meist beigefiigt. 

Zuweilen spielen bei den Warenkreditgeschaften auch die Delivery
Orders eine Rolle. Man nennt diese Urkunden in Deutschland Konnosse
ment-Teilscheine und versteht darunter Anweisungen des Konnossement
inhabers an die Reederei des Schiffes oder die Kaiverwaltung, eine bestimmte 
Menge der Waren an eine andere, in der Urkunde genannte Person oder 
Firma auszuliefern. Diese Anweisung gibt erst dann Anspruch auf Auslieferung 
der Ware, wenn die Reederei oder Kaiverwaltung durch Abstempelung den 
an sie gerichteten Antrag genehmigt hat. Dies geschieht aber in der Regel 
erst nach Riickgabe des Konnossements. Die Ausstellung von Teilscheinen 
erfolgt gewohnlich, wenn der Importeur einen Teil der Ware oder die gesamte 
Menge in verschiedenen Partien bereits vor Eintre££en des Schiffes oder der 
LOschung der Giiter durch die Kaiverwaltung weiterverkauft hat. Der Im
porteur kann die Ausstellung nur vornehmen, wenn er im Besitze des Kon
nossements ist oder sich diese Urkunde im Besitze der Bank be£indet, bei 
der er sie zur Sicherheit fUr einen Kredit hinterlegt hat. In diesem Falle 
iibergibt er die von ihm ausgestellten Teilscheine der Bank, die sie an den 
Abnehmer der Ware, d. h an den neuen Kaufer, gegen Bezahlung der Ware 
weitergibt. Der von dem Abnehmer gezahlte Betrag wird alsdann von der 
Bank zur Ablosung des von dem Importeur auf Grund der Konnossemente 
in Anspruch genommenen Kredits verwendet. Zuweilen erfolgt die Aus
stellung des Konnossement-Teilscheins nicht von dem Importeur selbst, 
Bondern von der Bank auf Veranlassung des Importeurs_ 1st der neue 
KAufer der Ware jedoch nicht in der Lage, die Ware sofort bar zu bezahlen, 
so laBt er den von der Bank des Importeurs ausgestellten Teilschein von 
einer Bank einlosen, die mit ihm in Geschaftsverbindung steht und bereit ist, 
ihm auf Grund dieser Urkunde Kredit zu geben. Sofern der Konnossement
teilschein von der Reederei oder Kaiverwaltung nicht genehmigt ist, also 
keinen Anspruch auf Auslieferung der Ware gewAhrt, setzt die Beleihung vor
aus, daB del' Kreditgeber gegeniiber dem Inhaber des Konnossements das Ver
trauen entgegenbringt, er werde sich die Ware, soweit er darauf Teilscheine 
ausgestellt hat, nicht ausliefern lassen. Daher pflegen die Banken solche Teil
scheine nur zu beleihen, wenn sie von einer anderen, zuverlassigen Bank oder 
anderen bedeutenden Firma ausgestellt sind. Hat der Importeur die gesamte, 
im Konnossement verzeichnete Warenmenge gegen mehrere Teilscheine ver
buft, so wird die Bank, die die Urkunden auf dessen Veranlassung aus
gestellt hat, die Konnossemente nicht dem Importeur aushandigen, obgleich 
dessen Kredit nunmehr zuriickbezahlt ist, sondern sie an den Schiffsfiihrer 
oder die Kaiverwaltung senden, die nun die Ware in den vorgeschriebenen 
Teilmengen an die Besitzer der Teilscheine ausliefert. Der Importeur 
ware sonst, wenn er die Konnossemente erhielte, in der Lage, die Ware wider
rechtlich in Empfang zu nehmen, obgleich er sie weiterverkauft hat. Hat die 
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Bank des Importeurs jedoch nur fiir einen Teil der angekommenen Ware 
Teilscheine ausgestellt und ist der dem Importeur gewiihrte Kredit fiir 
den Rest der Warenmenge nicht vollstandig abgedeckt, so wird sie einen 
Spediteur gegen Aushandigung der Konnossemente beauftragen, die Ausliefe
rung der durch Delivery-Orders verfiigten Teilmengen an die Empfanger 
dieser Urkunden zu bewirken, dagegen die Restmenge zu ihrer Verfiigung 
zu halten. 

Ladescheine werden in der Bankpraxis haufig "FluB-Konnossemente" 
genannt, weil sie in Deutschland nur im Binnenschiffahrtsverkehr vorkom. 
men. Sie sind auf Grund des Binnenschiffahrtsgesetzes (§ 72) bei Versendung 
von Giitem durch FluBscbiffe auf Wunsch des Verladers vom Frachtfiihrer 
auszustellen. Im wesentlichen hat der Ladeschein dieselben Angaben zu 
enthalten wie das Konnossement (§ 445 HGB.), und zum Empfange des Gutes 
ist derjenige legitimiert, an den das Gut nach dem Ladeschein abgeliefert 
werden soIl oder auf den der Ladeschein, wenn er "an Order" lautet, durch 
Indossament iibertragen ist (§ 447 Abs. 1 HGB.). Der Ladeschein muB vom 
Frachtfiihrer unterzeichnet sein. Ebenfalls wie beim Konnossement werden 
Ladescheine haufig in mehreren (gewohnlich zwei,) Exemplaren ausgestellt, 
und auch bier muB die Anzahl der Exemplare in dem Dokument ver· 
zeichnet sein. Der Absender der Ware hat dem Frachtfiihrer auf Verlangen 
eine von ihm unterzeichnete Abschrift des Ladescheines auszuhandigen 
(§ 445 Abs. 3 HGB.). Die Beleihunp; von Ladescheinen spielt im Bankgewerbe 
keine groBe Rolle; sie erfolgt gewohnlich nach denselben Grundsii.tzen wie 
die der Konnossemente. Jedoch bilden Ladescheine nicht immer eine so 
sichere Unterlage fiir einen Kredit wie die Konnossemente. Wahrend diese 
in der Regel von groBen Schi£fahrtsgesellschaften ausgestellt werden, wird 
der Transport auf Binnengewassern zuweilen von Schi£fem vorgenommen, deren 
Vermogenslage keine Gewahr fiir durch Verschulden des Schiffers etwa ein. 
tretende Wertverminderung oder Verlust der Ware bietet 

Dem Ladeschein iihnliche Urkunden sind die "Through Bills of La· 
ding". Es sind dies Ladescheine, die von den amerikanischen Eisenbahn~ 
gesellschaften ausgestellt werden und gleichzeitig als Konnossemente fiir den 
Weitertransport per Schiff dienen. Sie werden ebenfalls an Order gestellt Dnd 
haben auch sonst dieselben Rechte wie das Konnossement, jedoch werden sie 
von den Agenten der amerikanischen Eisenbahngesellschaften ausgestellt, 
ohne daB diese selbst die Verantwortung iibernehmen. Unredliche Agenten 
haben vor mehreren Jabren g~fii.lschte Dokumente ausgestellt, so daB dadurch 
der deutsche Handel bedeutende Verluste erlitten hatte. Um betriigerische 
Manipulationen zu vermeiden, sind im Jahre 1907 Abmachungen getroffen 
worden, nach denen u. a. jedem Originalkonnossement ein von der Eisenbahn· 
gesellschaft ausgestelltes Bill of Lading Signature Certificate angeheftet wird, in 
dem bescheinigt ist, daB der Unterzeichner des Konnossements ein autorisierter 
Agent oder Vertreter der Eisenbahngesellschaft ist. Die Nummer dieses Zer
tifikates muB im Originalkonnossement eingetragen sein. Es wird nur ein Ori-



64 Bodmereibriefe. Inkasso von KonnoBBementen. 

ginalkonnossement ausgestellt; die Kopien werden mit der Bezeichnung "Copy 
not negotiable" versehen. Die Dokumente tragen die "Oberschrift: "Through 
Bill of Lading issued under agreement with the Liverpool Cotton Bills of 
Lading Conference (1907) Committee and the American Bankers Association". 

Die in § 363 BGB. ebenfalls erwl!.hnten Bodmereibriefe bilden nur 
selten den Gegenstand der Beleihung. Bodmerei ist die Aufnahme eines Dar
lehns durch den FUhrer des Seeschiffes im Falle unvorhergesehener Ereignisse, 
die auf der Reise eintreten; sie besteht in der Verpfi!.ndung von Schiff, Fracht 
und Ladung oder von einem oder mehreren dieser Gegensti!.nde. und sie er
folgt meisteus nur. wenn und soweit sie zur Erhaltung des Schiffes oder zur 
Ausfillirung oder Fortsetzung der Reise notwendig ist. Do. der Zweck der Bod
merei darin besteht. dem Schiffsfiihrer die Mittel zur Fortsetzung der Reise 
zu sichem. so darf die Bodmerei nur eingegangen werden. wi!.hrend sich das. 
Schiff auBerhalb des Heimathafens befindet. Die Beleihung der Bodmerei
briefe fi!.llt demnach nur dann unter den Begriff des Warenkreditgeschi!.ftes. 
wenn nicht das Schiff. sondem nur die Ladung verpfl!.ndet ist. Die Ladung 
allein darf aber nur dann verpfl!.ndet werden. wenn dies wi!.hrend der Reise 
im alleinigen Interesse der Ladungsbeteiligten zum Zwecke der Erhaltung 
und Weiterbeforderung der Ladung geschehen muB (§§ 679 und 680 HGB.). 
In England werden die Bodmereibriefe, soweit sie auf die Ladung allein aus
gestellt sind. "Respondentia Bonds" genannt. 

1st auch das Konnossement, wie wir gesehen baben. als Orderpapier sehr 
gut geeignet. die Grundlage fiir Kreditgeschi!.fte zu schaffen, die einer Be
leihung der Waren gleichkommen. so braucht doch mit der Einlosung von 
Konnossementen keineswegs immer ein Kreditgeschl!.ft verbunden zu sein. 
Der Importeur, der eine Ware aus dem Auslande auf dem Seeschiffahrtswege 
einfiihrt. bnn geniigend fliissige Mittel besitzen. um das Konnossement ein
zuWsen, so daB er einen Bankkredit nicht in Anspruch zu nehmen braucht, 
obgleich das Konnossement gewohnlich frillier eintrifft als die Ware. Ebenso 
bnn der Exporteur sich darauf beschrl!.nken. die Konnossemente einlosen 
zu lassen. ohne mit Hilfe eines Bankkredits durch Beleihung der Konnosse
mente sich schon vor deren Eintreffen am Bestimmungsort und vor der "Ober
weisung des Betrages Barmittel zu beschaffen. Auch in diesen Fallen ist es 
aber iiblich, sich zur Einlosung der Vermittlung einer Bank zu bedienen. Der 
direkte Verkehr zwischen Warenkl!.ufer und -verki!.ufer wiirde ein sehr weit. 
gehendes Vertrauensverhl!.ltnis voraussetzen; der Verkl!.ufer hl!.tte die Konnos~ 
semente an den Kl!.ufer zu senden, der dadurch in den Besitz der Ware gelan
gen kann. ohne den Gegenwert bezahlt zu haben. Die Bank handigt jedoch 
nur die Konnossemente aus. wenn sie gleichzeitig den Gegenwert erhalt. EI;I 
liegt also in diesem Falle nur ein Inkassogeschi!.ft der Bank vor; sie iiber
nimmt die Rolle eines Treuhanders. Dabei hat sie freilich darauf zu achten; 
daB die Konnossemente den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, wenn 
sie einen Auf trag des Kunden zur Einlosung ausfiihren soIl. 
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In dieser einfachen Form wickelt sich aber das Gesch1i1t nur selten abo 
Meist verlangt der Verkaufer, daB die Ware nicht erst bei Eintref£en der 
Konnossemente am Bestimmungsort bezahlt wird, sondern bereits bei deren 
Verladung, also sofort nach Ausstellung der Konnossemente. In diesem Falle 
ist die Vermittlung der Banken iiberhaupt nicht zu vermeiden. Der Kaufer 
muB eine auslandische Bank am Orte des Verkaufers anweisen oder durch 
seine Bankverbindung anweisen lassen, die Dokumente gegen Bezahlung des 
Rechnungsbetrages und etwaiger Spesen entgegenzunehmen ("aufzunehmen") 
und sie ihm oder der mit ihm in Geschaftsverbindung stehenden Bank ein
zusenden. Der Kaufer muB also vorschuBweise zahlen. Schon bei dieser Art 
der Geschaftsabwieklung wird fiir den Kaufer die Notwendigkeit, Kredit in 
Ansprueh zu nehmen, haufig eintreten, weil das Geld fiir die Zeit von der 
Verladung der Ware bis zu deren Ankunft am Bestimmungsorte "festliegt", 
also nieht nur, wie im ersten FaIle, in der Zeit zwischen dem Eintreffen der 
Konnossemente und der Ware am Bestimmungsorte. Aber unbedingt not
wendig ist der AbschluB eines Kreditgesch1i1ts auch hierbei keineswegs. Der 
Kaufer kann vielmehr den Betrag, den seine Bank der auslandischen Bank 
zur Verfiiguug stellen soll, einzahlen oder von seinem Guthaben entnehmen 
lassen. Umgekehrt wird der Verkaufer, wenn er den baren Rechnungsbetrag 
£iir die Ware bereits bei deren Verladung erhalt, es nicht immer notig haben, 
ein Kreditgeschaft mit seiner Bank abzuschlieBen. Eine Kreditgewahrung an 
den Kaufer findet jedocb regelmaBig statt, wenn die Bezahlung der Ware 
nicht in bar, sondern gegen einen Weehsel erfolgt. 1m iiberseeisehen 
Geschaft ist diese Art der Bezahlung allgemein iiblich, und zwar haupt
sachlich nicht gegen einen yom Verkaufer auf den Kaufer gezogenen 
Weehsel, sondern gegen ein Bankak zeptl). Die Bank hat also das Geld 
bei Aushandigung der Konnossemente nicht in bar zu zahlen, sondern 
sie gibt ihr Akzept, das erst nach einigen (gewohnlich drei) Monaten 
eingelOst wird. FUr den Verkaufer oder dessen Bank wird die Diskontierung 
natiirlieh leichter moglich sein, wenn der Wechsel von einer in seinem Heimat
lande bekannten Bank akzeptiert ist, als wenn der Kaufer, dessen Firma nur 
in seltenen Fallen allgemein bekannt ist, die Akzeptunterschrift gegeben 
hat. Hieraus erklart sieh die Gepflogenheit, die Bezahlung in Bankakzepten 
zu fordern. Technisch wird das Geschaft gewohnlich so abgewickelt, daB der 
auslandische Exporteur eine Tratte, d. h. einen nicht akzeptierten Wechsel, 
auf die Bank des Importeurs zieht und sie durch seine Bank mit den Doku
menten (Konnossementen usw.) an die Bank des Importeurs einsenden laBt. 
Diese Bank kann sowohl eine Bank im Lande des Importeurs als auch im 
Lande des Exporteurs sein, je naehdem die Bezahlung der Ware dureh Her
gabe des Akzepts erst bei Eintreffen der Dokumente im Bestimmungslande 
oder schon sofort nach der Verladung erfolgen soll. Die Falligkeit des Weeh
sels wird auf eine bestimmte Zeit (z. B. drei Monate) naeh Sieht fest
gesetzt, d. h. naeh dem Tage, an dem er zur Akzeptierung vorgelegt wird, 

1) Naheres fiber das Akzept siehe Kap. IV, Abschn.l. 
Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 5 
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also bei der Bank des Importeurs eingetroffen ist. Gleichzeitig mit der Ak
zeptunterschrift wird auf den Wachsel das Datum der Akzeptierung oder 
der Falligkeit des Wechsels gesetzt. Der akzeptierte Wechsel wird ent
weder an die Bank des Exporteurs zuriickgesandt, oder, um ein Bin- und 
Hersenden des Wechsels zu vermeiden, deren Korrespondentin am Wohn
ort oder einem anderen Orte im Lande des K.ii.ufers iibergeben. Dem Kunden 
(Importeur) hat die das Akzept leistende Bank somit einen Akzeptkredi t 
eingera.umt. Der Kunde zahlt bei Fa.lligkeit des Wechsels den Betrag, also 
den Kaufpreis der Ware, an die Bank zuriick. Die Bank ist bis zur Ankunft 
der Ware durch die Konnossemente gesichert ("gedeckt"). Liefert sie alsdann 
die Dokumente dem Kunden, weil er in den Besitz der Ware gelangen 
will, so wird der bisherige Kredit entweder zu einem ungedeckten Kredit 
(Blankokredit), oder der Kunde hat der Bank Sicherheiten fUr den Akzept
kredit (z. B. durch Verpfa.ndung von Wertpapieren) zu stellen, oder die Bank 
schlieBt mit ihm ein Warenbeleihungsgescha.ft in der oben erorterten Form 
(S. 54) ab, indem die Ware in einem Lagerhaus eingelagert wird. Zuweilen 
schlieBt sich an das Remboursgeschaft ein Diskontkredit an. Das ist z. B. 
der Fall, wenn der Kaufer die Ware, wa.hrend sie im Hafen liegt, in Teil
sendungen an verschiedene Abnehmer gegen Wecheel derart weiterverkauft, 
daB die Kunden fUr den Gegenwert der Teilsendungen Wachsel zu geben 
haben. Der dem Importeur von der Bank urspriinglich gewahrte Barkredit 
oder Akzeptkredit wird dann durch den Gegenwert der von der Bank diskon
tierten Kundenwechsel abgedeckt. 

Erfolgt die EinlOsung der Konnossemente durch die Bank des Kaufers 
nicht durch ein Akzept, sondem in bar, so geschieht dies haufig in der Form, 
daB der Verkaufer oder dessen Bank einen nicht akzeptierten Sich twechsel 
(Sichttratte) auf den Kaufer oder dessen Bank zieht, d. h. einen Wechsel, 
der sofort bei Ankunft eingelOst wird. 

Ebenso wie der Kaufer Kredit in Anspruch nimmt, wenn die EinlOsung 
der Konnossemente nicht in bar (oder gegen Sichttratte), sondern gegen ein 
Akzept erfolgt, tritt in diesem FaIle haufig auch eine Kreditgewahrung an 
den Verkaufer ein. 1st dem Verkaufer schon bei der Verladung der Ware bei 
einer Bank seines Landes Rembours durch Akzept gestellt worden, so 
kann er Kredit in Anspruch nehmen, indem er dieses Akzept seiner oder einer 
anderen Bank zum Diskont gibt. 1st beim AbschluB des Kaufvertrages je
doch vereinbart worden, daB der Kaufer oder dessen Bank erst bei Eintrefien 
der Konnossemente am Bestimmungsorte gegen eigenes Akzept oder gegen 
Bankakzept zu zahlen hat, so ist der Verka.ufer ebenfalls in der Lage, schon 
bei Absendung der Ware bei seiner Bank Kredit in Anspruch zu nehmen. 
Es geschieht dies auf ,zweierlei Art; entweder indem er einen VorschuB auf die 
sogenannte Dokumentartratte nimmt oder indem er sie diskontieren laBt. 
Vnter Dokumentartratte versteht man den Wechsel, den der Verkaufer auf 
den Kaufer oder dessen Bankverbindung zieht und den er gleichzeitig mit den 
Dokumenten seiner Bank iibergibt. Ein solches Kreditgeschaft kann natiir-
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lich auch in Frage kommen, wenn der Verkaufer oder dessen Bank nicht einen 
langfristigen Wachsel (einen Wachsel auf 60 oder 90 Tage nach Sicht) auf den 
Kaufer oder dessen Bank zieht, sondem den Dokumenten eine Sichttratte 
beilegt. In beiden Fallen hat die Bank, die den Vorschu.B gewahrt oder den 
Wechsel diskontiert, als Sicherheit die Konnossemente in Handen, die ja das 
Eigentum an der Ware verkorpern. Jedoch haftet ihr beirn langfristigen 
Wechsel zunachst nicht der Kaufer oder seine Bank, sondern nur der Verkau
fer, weil die Haftung dtl8 Bezogenen erst nach Leistung der Akzeptunter
schrift eintritt. Bei der Sichttratte kommt eine Haftung des Kaufers oder 
seiner Bank iiberhaupt nicht in Frage, weil diese Urkunde sofort nach der 
Ankunft am Bestirnmungsorte bar eingelOst wird. 

Die Gewahrung eines Vorschusses auf Dokumentartratten erfolgt in der 
Regel ebenfalls nicht zum vollen Werte der Ware. Bei der Diskontierung wird 
der ganze Betrag nach Abzug der Zinsen ausgezahlt; diese kommt daher nur 
bei durchaus kreditwiirdigen Exportfirmen oder gegen gleichzeitige Sicher
stellung anderer Werte (z. B. von Wertpapieren) in Frage. Natiirlich kann 
der VorschuB gegen Dokumentartratten auch in Form eines Bankakzepts 
gewii.hrt werden, indem die Bank den Vorschu.B nicht bar au szah It, son
dem ihr Akzept gibt, das der Kunde bei einer anderen Bank zum Dis
kont gibt. 

Das deutsche Bankakzept hatte vor dem Kriege im iiberseeischen Ver
kehr eine gro.Be Bedeutung erlangt, indem die Akzepte der Gro.Bbanken im 
Auslande beim Abschlu.B von Remboursgeschaften gem genommen wurden. 
Durch den Niedergang der deutschen Wirtschaft hat auch das Akzept der 
deutschen Banken im Auslande an Ansehen eingebii.Bt. Allmahlich scheint 
es jedoch wieder zu groBerer Bedeutung zu kommen. Jedoch werden seit 
einigen Jahren die Remboursgeschafte von deutschen Importeuren vielfach 
in der Weise abgeschlossen, daB in ihrem Auftrage eine deutsche Bank sich 
das Akzept einer auslandischen Bank verschafft, das dem Exporteur nach 
Verladung der Ware zur Verfiigung gestellt wird. Die auslandische Bank 
gewahrt somit der deutschen Bank einen Akzeptkredit. Namentlich ameri
kanische Banken pflegen diese Geschafte jetzt in groBerem Umfange zu 
machen. Sie wickeln sich in folgender Form abo Der amerikanische Exporteur 
zieht die Tratte (z. B. per 90 Tage Sicht) nach Verladung der Ware auf die 
mit der deutschen Bank in Geschaftsverbindung stehende amerikanische 
Bank. Diese akzeptiert die Tratte nach Empfang und Priifung der Dokumente 
und iibersendet sie dem Exporteur (bzw. dessen Bank), wahrend sie die 
Dokumente der deutschen Bank iibermittelt. Diese raumt nun dem Kunden 
einen Kredit in Dollarwahrung ein, wofiir er gewohnlich neben den Zinsen 
und der der deutschen Bank von der amerikanischen Bank berechneten 
Akzeptprovision noch eine Provision (fiir die Vermittlung und Vbernahme 
des Risikos) zu zahlen hat. Die Dokumente liefert die deutsche Bank dem 
Kunden aus; ebenso, ala wenn sie dem Exporteur ihr eigenes Akzept zur Ver
fiigung gestellt batte. Bei Falligkeit des Akzepts hat die deutsche Bank 

5* 
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den Gegenwert an die amerikanische Bank zu zahlen. Gleichzeitig hat der 
deutsche Importeur den Dolla.rkredit an die deutsche Bank zuriickzuzahlen. 

Geschafte dieser Art sind schon vor dem Kriege hauiig abgeschlossen 
worden. Eine hervorragende Rolle spielten im iiberseeischen Geschaft nament
lich die Akzepte einiger englischen Bankfirmen (Merchant Bankers, z. B. der 
Firmen Baring Brothers, Fredk. Huth & Co., Kleinwort Sons & Co., J. Henry 
Schroder & Co.), die die Gewahrung von Akzeptkrediten an europaische und 
iiberseeische Importeure oder deren Banken als besonderen Geschaftszweig 
betrieben und daraus erhebliche Provisionseinnahmen erzielten. Die iiber
seeischen Rohstoffverkauier machten die Akzeptierung einer angesehenen 
englischen Bank hauiig zur Bedingung. In dem MaBe, in dem das deutsche 
GroBbank-Akzept sich im Auslande Geltung verschaffte, trat jedoch fiir 
die deutsche Einfuhr das englische Akzept mehr in den Hintergrund. Na.ch 
dem Kriege haben die Vereinigten Staaten von Amerika sich dem Rembours
Kreditgeschaft in starkerem Umfange gewidmet, wie iiberhaupt ihre Stellung 
am internationalen Geldmarkte erheblich gewachsen ist. 

Wenn der Importeur, wie oben dargelegt wurde, den Rechnungsbetrag 
der einge£iihrten Waren nebst etwaigen Versendungskosten gegen Aus
handigung der Verladedokumente durch eine Bank in bar oder durch Her
gabe eines akzeptierten Wechsels bezahlen lii.Bt, muB er der Bank den Auftrag 
geben, einer dritten Person oder Firma einen bestimmten Betrag gegen 
Lieferung der Dokumente zu zahlen oder den ihr vorgelegten Wechsel zu 
akzeptieren. Einen solchen Zahlungsauitrag nennt man Akkreditiv und 
spricht demgemaB von einem Akkreditivgeschaft. Ob die Bank dabei 
gleichzeitig mit dem Auitraggeber ein Kreditgeschaft abschlieBt, ist fiir den 
Begriff des Akkreditivs gleichgiiltig. Auch liegt schon ein Akkreditivgescha£t 
vor, wenn eine Bank die Anweisung gibt, einen bestimmten oder bestimm
baren Betrag zur Verfiigung eines Dritten (des Begiinstigten) zu halten und 
dieser berechtigt ist, iiber die Summe, fUr die er akkreditiert ist, auch in Teil
betragen zu verfiigen. Durch die Moglichkeit der Teilabhebungen unter
scheidet sich das Akkreditiv yom einfachen Zahlungsauitrag1). Ein Ak
kreditivgeschaft liegt jedoch nicht vor, wenn die Bank, ohne yom Kunden 
zur Stellung eines Akkreditivs bea.uitragt zu sein, Dokumente, die ihr von 
ciner auswartigen Bank zugehen, zum Inkasso erhii.lt. Hat der aus
landische Exporteur z. B. seine Bank mit der Einziehung des Gegenwerts 
der Dokumente von einem Berliner Importeur beauftragt, so Baudot die aus
landische Bank die Dokumente an eine mit ihr in Geschaftsverbindung stehende 
Berliner Bank, die den Gegenwert yom Importeur oder einer anderen mit ihm 
in Verbindung stehenden Bank einzieht. Die Berliner Bank (Korrespondentin 
der auslandischen Bank) braucht also mit dem Importeur in keinerlei 
Geschaftsbeziehungen zu stehen; sie hat auch von ihm keinen Auf trag zur 
Stellung eines Akkreditivs erhalten. Eine solche findet nur statt, wenn der 
Importeur bei AbschluB des Geschafts eine dahingehende Vereinbarung mit 

1) Niilieres hieriiber siehe Kapitel VII, Absohnitt 3. 
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dem Exporteur getroffen hat; dies ist regelmaBig der Fall, wenn der Impor
teur sich zu verpflichten hat, an seinem Wohnort oder am Wohnort des 
Exporteurs vorschuBweise gegen Aushandigung der Dokumente den Rech
nungsbetrag zu zahlen oder die Dokumente durch Bankakzept einzulosen. 
Der Unterschied tritt auch bei del" Berechnung der Bankprovision hervor. 
Eine Bank, die ohne Auf trag des Kunden das Inkasso der Dokumente fiir 
Rechnung einer auswartigen Bank iibemimmt, hat vom Zahlungspflichtigen 
(Kaufer) eine Provision nicht zu beanspruchen 1). Sie ist in diesem FaIle auch 
nicht zu der Feststellung verpflichtet, ob die Dokumente ordnungsmaBig 
ausgestellt sind. Hat die Bank dagegen vom Kunden einen Auf trag zur Stel
lung eines Akkreditivs erhalten, so hat sie fiir die Auszahlung des Betrages vom 
Kunden eine Provision (Akkreditivprovision, Dokumentenaufnahmeprovi
sion) zu beanspruchen, auch wenn sie ihm gleichzeitig keinen Kredit gewahrt. 
Andererseits muB die Bank, wenn sie im Auftrage des Kunden handelt, dar
auf achten, daB die Dokumente den Angaben im Akkreditivauftrag genau 
entsprechen. Sofem nicht andere Anweisungen erteilt werden, wird die 
Bank z. B. feststellen miissen, ob ihr die. Konnossemente vollstandig (in 
"vollem Satz") zugehen und die darin enthaltenen Angaben iiber Empfanger, 
Warenbezeichnung und Warenmenge, Gewicht usw. sowie die Indossamente 
zutreffend sind. Ebenso ist die Versicherungspolice zu priifen. Ergeben sich 
Unstimmigkeiten, so wird die Bank sich mit ihrem Kunden in Verbindung 
setzen und ihn fragen, ob sie die Dokumente einlosen solI. 1st dies nicht mog
lich und sind die Abweichungen unbedeutend, so kann die Bank Zahlung unter 
Vorbehalt ihres Kunden leisten. Zuweilen kommt es vor, daB eine Bank 
(X-Bank), die von dem Verkaufer oder dessen Bank den Auf trag zur Einziehung 
der Konnossemente bei der vom Empfanger beauftragten Bank (Y-Bank) 
erhalten hat, die Dokumente bereits zur Zahlung vorlegt, bevor sie im 
Besitze samtlicher Exemplare der Konnossemente ist. Da, wie erwahnt, jedes 
Exemplar mit einem anderen Schiff versandt wird, ist bei der X-Bank vielleich t 
erst ein Exemplar eingegangen, wahrend das zweite mit dem nachsten Schiff 
erwartet wird. Dennoch will aber die X-Bank die Dokumente bereits ZUI" 

Einziehung bringen. Die Y -Bank kann die Zahlung auf Grund des einen Exem
plars nicht ohne weiteres vorneh men , weil sie nicht wissen kann, ob das 
Duplikat nicht bereits eingetroffen ist und der Besitzer gegen dessen Vor
zeigung die Ware nicht schon erhalten hat (siehe S. 58). Dennoch wird in 
einem solchen Falle die Einlosung der Dokumente vorgenommen, wenn die 
erste Bank (X-Bank) vertrauenswiirdig ist und der zweiten Bank (Y-Bank) 
gegeniiber die Garantie iibernimmt, daB das fehlende Duplikat nachgeliefert 
wird. Durch eine Garantie-Erklarung bringt die X-Bank zum Ausdruck, daB 
das Duplikat noch nicht in ihren Besitz gekommen ist und daher die Ware 
noch nicht ausgeliefert sein kann. Die Y-Bank oder deren Kunde (der Empfan
ger) kann nun auf Grund des einen Exemplars die Ware in Empfang nehmen. 
In den Geschaftsbedingungen der Banken befindet sich gewohnlich die Klausel, 

1) Siehe Jakoby: "Das Akkreditiv"; Bank-Archiv XX, Nr. 17. 
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daB die Bank keine Verantwortung fiir die Echtheit und Giiltigkeit der Doku
mente Bowie dafiir iibernimmt, daB diese den gesetzlichen Anforderungen 
geniigen. Inwieweit diese Bestimmung die Bank von der Pflicht zu sorgfaItiger 
Priifung befreit, wenn sie vom Kunden einen Auf trag zur Aufnahme von 
Dokumenten erhalten hat, ist jedoch zweifeIhaft. 

Bei der Obemahme des Inkassos von Dokumenten fUr einen Kunden 
(Verkll.ufer) pflegt die Bank ebenfalls die OrdnungsmaBigkeit der Doku
mente vor deren Absendung zu priifen. Dabei wird sie auch darauf zu achten 
haben, daB den Dokumenten die fiir die Verzollung notwendigen Urkunden 
(siehe S. 61) in ordnungsmaBiger Ausfertigung beigefiigt werden. Hat die 
Bank ihrem Kunden durch Bevorschussung oder Diskontierung der Doku
mentartratten einen Kredit gewahrt oder glaubt sie, daB der Kunde nachtrag
lich einen solchen Kredit in Anspruch nehmen werde, so muB die Priifung 
schon in ihrem eigenen Interesse erfolgen, weil ihr die Dokumente als Sicher
heit fiir den Kredit haften sollen. Kommt nur das Inkasso des Gegenwertes 
in Frage, so wird die Priifung nur im Interesse des Kunden vorgenommen. 
Ferner Ill.Bt sich die Bank vom Kunden Anweisungen fUr den Fall geben, 
daB die Dokumente nicht zur EinlOsung gelangen. In dem Schreiben, das die 
Bank bei der Versendung der Dokumente an die mit der Einziehung oder der 
Akzeptierung einer Tratw beauftragte Bank richtet, ersucht sie gewohnlich 
um telegraphischen Bescheid, sofem die Einziebung oder Akzeptlei::;tung ver
weigert werden sollte. FUr das Inkasso von Dokumenten berechnet die Bank 
ebenfalls eine Provision. 

Streng zu unterscheiden ist bei der Stellung von Akkreditiven zwischen 
widerruflichen und unwiderruflichen, sowie zwischen bestll.tigten 
und un bestll.tigten Akkreditiven. Von einem widerruflichen oder unwider
ruflichen Akkreditiv spricht man, je nachdem der Auftraggeber sich vorbe
halten hat, den an die Bank gerich teten Auf trag zur Zahlung oder Akzeptleistung 
gegen Vorzeigung der Dokumente jederzeit zu widerrufen oder den Widerruf 
ausgeschlossen hat. Ein bestatigtes Akkreditiv ist ein solches, bei dem die 
Bank des KlI.ufers dem Akkreditierten (Begiinstigten) oder der von ibm be
auftragten Bank ausdriicklich bestll.tigt, daB sie die Dokumente gemaB dem 
AuftJ"age des Kunden einiosen wird; hierdurch iibernimmt sie eine Zahlungs
verpflichtung gegeniiber dem Akkreditierten. Eine Unterscheidung zwi
schen diesen vier Arten von Akkreditiven wird jedoch in der Praxis nicht 
immer getroffen. Vielmehr werden widerrufliche und unbestatigte Akkreditive 
einerseits sowie unwiderrufliche und bestatigte andrerseits haufig gleich
gestellt, d. h. es werden aIle unwiderruflichen Akkreditive dem Akkreditierten 
bestatigt und aIle zu bestatigenden als unwiderruflich betrachtet, wahrend 
die Bank, wenn ihr Kunde den Auf trag erteilt, ein widerrufliches Akkreditiv 
zu stellen, an den Begiinstigten kein Bestatigungsschreiben richtet, sondern nur 
Mitteilung von der Akkreditierung macht. Die Verpflicbtung zu einer Bolchen 
Mitteilung pflegen aber die Banken nicht zu iibemehmen. Auch in einem 
Regulativ des Akkreditivgeschaftes, das die· in der sogenannten "Stempel-
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vereinigung" zusammengeschlossenen Berliner GroBbanken aufgestellt haben, 
werden ausdriicklich nur die beiden Gruppen unwiderrufliche (bestatigte) einer
seits und widerrufliche (unbestatigte) Akkreditive andrerseits unterschieden1). 

Haufig wftnscht der Auftraggeber, daB das Akkreditiv fiir eine bestimmte Zeit 
(z. B. bis zum 31. Dezember 1920) gestellt werden solI, aber selbst wenn dar 
Auftraggeber dies nicht ausdriicklich vorschreibt, werden haufig Endtermine 
festgesetzt, da viele Banken unbefristete Akkreditive grundsatzlich nicht an
nehmen. Auch im FaIle der Befristung kann das Akkreditiv "widerruflich" 
oder "unwiderruflich" sein. Nach den eben erwahnten Grundsatzen der 
"Stempelvereinigung" miissen jedoch bestii.tigte (unwiderrufliche) Akkreditive 
befristet sein; jedoch kennzeichnet die einfache Befristung ein Akkreditiv 
noch nicht ala unwiderruflich. Die Frist kann, wie es im Regulativ der "Stem
pelvereinigung" heiBt, eine Zahlungs- oder Abladefrist sein. 1m ersten FaIle 
wird die Zahlung zugesichert, wenn die Dokumente bis zum Ablauf der Zah
lungsfrist vorgelegt werden. 1m zweiten FaIle miissen die Dokumente ge
wohnlich innerhalb einer bestimmten Frist - bei europaischen Hafen einer 
Frist von 14 Tagen - nach Abladung vorgelegt werden. Enthalt der Auf trag 
keine Angabe, ob Zahlungs- oder Abladefrist gemeint ist, so betrachten die 
Banken die Frist ala Zahlungsfrist. Nach Ablauf der Frist ist das befristete 
Akkreditiv erloschen. FUr den Verkaufer einer Ware, der sich yom Kaufer 
durch eine Bank ein Akkreditiv stellen laBt, ist es naturgemaB von Wichtig
keit, daB die Bank zur Zahlung des Betrages (oder zur Akzeptierung der 
Tratte) verpflichtet ist. Vereinbart der Verkaufer mit dem Kaufer beim 
AbschluB des Geschafts die Stellung eines "unwiderruflichen" Akkreditives, 
so bestatigt die Bank des Kaufers dem Akkreditierten direkt oder durch 
die von ihr weiter beauftragte Bank ausdriicklich, daB sie die Dokumente 
gemaB dem Auftrage ihres Kunden einlosen wird. Die Unwiderruflichkeit 
muB mit dem Kunden ausdriicklich vereinbart sein, und in dem Bestatigungs
briefe der Bank klar zum Ausdruck kommen. Beauftragt der Kunde die Bank 
mit der Stellung eines widerruflichen Akkreditivs, so pflegen die Banken 
in dem Schreiben an den Akkreditierten oder dessen Bank anzugeben, daB 
das Akkreditiv widerruflich gestellt wird. Widerruft der Kunde das Ak
kreditiv, so muB die Bank den Akkreditierten sofort (moglichst telegra
phisch) von dem erfolgten Widerruf in Kenntnis setzen. Fiir die Bank haben 
widerrufliche Akkreditive den Vorteil, daB sie auch von ihr, also nicht nur 
yom Kunden, zuriickgezogen werden konnen. Von diesem Recht wird 
die Bank Gebrauch machen, wenn der Kunde keine geniigenden Sicherheiten 

1) Siehe Bankarohiv vom 15. Januar 1923, XXII, Nr.8. - FUr die Gleichstellung 
traten schon friiher ein: W. Boes: Zeitschrift fiir Handelswissenschaft und Handels
praxis, 14. Jahrgang, Heft 3, Juni 1921 (die Waren- oder Dokumentarakkreditive), und 
Industrie- und Handelszeitung 1922, Nr. 201 (Das Wesen des Warenakkreditivs), ferner 
W. Boes und Dr. E. Hartenfels: .. Die Bank" 1922, Heft 9/10, Sept./Okt. (Das Waren
oder Dokumentenakkreditiv). - Anderer Ansicht: Dr. Arwed Koch: Der Waren
kredit der Banken und seine Sioherstellung, Jens. 1922, und im Bank-Archiv vom 
15. April 1923, XXII, Nr. 14. 



72 Dokumentar-Kreditbriefe. 

fUr die Stellung des Akkreditivs gegeben hat oder ihr seit Erteilung 
des Auftrages iiber die Zahlungsfahigkeit des Kunden Nachrichten zugegan
gen sind, die es ihr ratsam erscheinen lassen, dem Kunden keinen Kredit zu 
gewii.hren. Natiirlich muB auch in diesem Falle die Bank den Akkreditierten 
von dem Widerruf benachrichtigen. Ein widerrufliches Akkreditiv darf aber, 
BOwohl vom Kunden wie von der Bank, so lange zuriickgezogen werden, bis 
die Dokumente vorgelegt sind, der Akkreditierte also iiber den Gegenwert 
verfiigt hat. 

Es ist begreiflich, daB eine Bank die Diskontierung von Dokumentar
tratten besonders leicht vomimmt, wenn der Kaufer zugunsten des Ver
kaufers ein bestatigtes und unwiderrufliches Akkreditiv gestellt hat. Sie 
kann dann, wenn die Dokumente in Ordnung sind, fast ohne Gefahr mit 
dem Eingang des Geldes rechnen und ist bis zur EinlOsung der Doku
mente (in bar oder durch Bankakzept) durch den Anspruch auf die Ware 
gesichert. 

Eine besondere Art der Akkreditive sind die im tlberseeverkehr zuweilen 
gebrauchlichen Dokumentar-Kreditbriefe (commercial letter of credit). 
Sie werden jetzt vielfach von amerikanischen Banken ausgestellt. Sie sind in 
ihrer auBeren Form den gewohnlichen Kreditbriefen1) ahnlich und unterschei
den sich von den Akkreditiven der bisher erorterten Form darin, daB die Bank 
des Kaufers sich nicht gegeniiber einer bestimmten Bank am Wohnorte des 
Verkaufers zur Akzeptierung der Tratte verpflichtet, sondern daB es dem 
Verkaufer iiberlassen bleibt, den Wechsel an irgendeine andere Bank zu be
geben (negoziieren). Angenommen, die Firma Lacosta & Cie. in Le Havre 
beauftrage ihre Bank, den Credit Havrais, der Firma AlIanca & Filho in Santos 
einen Dokumentar-Kreditbrief zu iibermitteln, durch den der Credit Havrais 
sich verpflichten soIl, innerhalb einer bestimmten Zeit - der Geltungsdauer 
des Akkreditivs - aIle auf ihn gezogenen Tratten mit 90 Tage Sicht zu akzep
tieren. Der Credit Havrais sendet dann ein solches Verpflichtungsschreiben 
'Un die Firma AlIanca & Filho in Santos, die nun bei irgendeiner Bank ihres 
Platzes unter Vorzeigung des Schreibens und Einreichung der Dokumente 
die Tratten zum Diskont geben kann. Natiirlich kann der Credit Havrais, 
wenn Verkaufer und Kaufer die Remboursstellung bei einer Londoner Bank 
vereinbart haben, sich auch verpflichten, fiir ordnungsmaBige Akzeptleistung 
der auf Grund des Dokumentar-Kreditbriefes auf seine Londoner Bankver
bindung bis zu einer oostimmten Hohe gezogenen 90 Tage-Sicht-Tratte Sorge 
zu tragen. In diesem FaIle muB er, wie es auch sonst bei der Remboursstellung 
aneinem drittenPlatze geschieht, entsprechende Vereinbarungen mit seinemLon
doner Korrespondenten treffen. Fiir den Verkaufer besteht der Vorteil dieser 
Methode darin, daB er bei der Diskontierung der auf den Credit Ha vrais oder 
dessen Londoner Korrespondenten gezogenen Tratte sich diejenige Bank 
seines Wohnortes aussuchen kann, die ihm die giinstigsten Bedingungen 
stellt. In vielen iiberseeischen Landern, namentlich in Siidamerika und China, 

1) tJber die Kreditbriefe siehe Kapitel VII, Abschnitt 3. 
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werden namlich die Kurse fiir Wechsel in einer europaischen Wahrung nicht 
amtlich festgesetzt; die europaischen Banken, die in dem betreffenden Lande 
Niederlassungen besitzen, bestimmen vielmehr die Kurse, zu denen sie Wechsel 
auf Europa (England, Frankreich, Deutschland usw.) zu kaufen odeI' zu 
begeben bereit sind, selbstandig, so daB kleine Abweichungen zwischen den 
von den verschiedenen Banken gezahlten Preisen iiblich Bind. Es kann 
daher fiir den Verkaufer vorteilhaft sein, sich diejenige Bank auszusuchen, 
die ihm die giinstigsten Bedingungen zusichert. 

Andererseits kann die Ausstellung solcher Dokumentar-Kreditbriefe nul' 
von Banken erfolgen, die mit den maBgebenden Banken des iiberseeischen 
Platzes standig in Geschaftsverbindung stehen. Dies sind in del' Regel nul' 
die fiihrenden europaischen Banken und Bankfirmen. Denn die iiberseeische 
Bank kann die Tratte auf die europaische Bank nurdiBkontieren, wenn ihr die 
Unterschrift del' europaischen Bank bekannt iBt und sie daher priifen kann, 
ob del' Dokumentar-Kreditbrief von del' europaischen Bank rechtsgiiltig unter
zeichnet ist. Wie schon erwahnt, wird die iiberseeiBche Bank auch nul' Wechsel 
diskontieren, die auf eine Bank ausgestellt sind, an deren Zahlungsfahig
keit kein Zweifel besteht. 

1m Gegensatz zu den genannten Orderpapieren ist del' Frachtbrief 
del' Eisenbahn nichts anderes, als ein Beweismittel iiber den AbBchluB des 
Frachtvertrages. Er verschafft also nicht, wie z. B. das Konnossement oder 
del' Ladeschein, das Eigentum an der Ware und kann auch nicht dUl'ch In
dossament iibertragen werden. Daher kann auch im Bankverkehr der Fracht
brief nicht als Sicherungsmittel bei der Verpfandung von Waren angenommen 
werden. Das ist schon deshalb nicht moglich, weil der Frachtbrief nicht im 
Besitze des Absenders verbleibt, der ihn ausstellt, sondern von diesem mit 
del' Ware del' Eisenbahn iibergeben wird. Bei Auslieferung der Ware am 
Bestimmungsort wird el' dem darauf bezeichneten Empfangel' mit der Ware 
ausgehandigt. Allerdings kann vom Absender die Ausstellung eines Fracht
briefdup likats verlangt werden. Del' Absender hat das Duplikat, dessen 
Inhalt von dem des Frachtbriefs nicht abweichen darf, del' Eisenbahn mit 
dem Frachtbrief vorzulegen, die durch Unterstempelung den Empfang des 
Gutes bescheinigt. Das Duplikat gewinnt dadurch eine gewisse Bedeutung, 
daB der Absender sich iiber die Versendung del' Ware ausweisen kann. Seine 
Bedeutung wird noch wesentlich erhOht, weil nach § 455 Abs. 2 HGB. dem 
Absender das Verfiigungsrecht iiber die Ware nul' zusteht, wenn er das Dupli
kat vorlegt. Im internationalen Eisenbahnverkehr muB sogar die Ausstellung 
eines Duplikats erfolgen. 1st kein Duplikat ausgeBtellt worden, so kann del' 
Absender ohne weiteres die Eisenbahn anweisen, das Gut auf del' Reise an
zuhalten, zuriickzugeben odeI' an einen anderen als den im Frachtbrief 
bezeichneten Empfanger auszuliefern. WeI' also das Frachtbriefduplikat 
weitergegeben hat, begibt sich des Rechts, iiber die Ware wahrend des Trans
portes zu verfiigen. Die Eisenbahn iBt sogar gegeniiber dem Empfanger 
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schadenersatzpflichtig, wenn der Absender ohne Vorzeigung des Duplikats 
iiber die Ware vediigt und dem Empfl1nger dadurch eiu Nachteil entsteht. 
Jedoch geht auch durch Weitergabe eines Duplikatfrachtbriefes das Eigentum 
an der Ware nicht an den neuen Besitzer des Duplikats iibel'. 

1st die Ware am Bestimmungsorte eingetroffen, so ist die Bahn aber 
nicht mehr verpflichtet, sie nur dem Besitzer des Duplikats gegen dessen 
Vorzeigung auszuliefem. Die Auslieferung muB vielmehr an den auf dem 
Frachtbrief bezeichneten Empfanger edolgen. Will also z. B. ein Waren
kaufer bei einer Bank einen Kredit zur Bezahlung von Waren, die durch die 
Eisenbahn befordert werden, in Anspruch nehmen, flO geniigt es nicht, daB 
die Bank in den Besitz des Frachtbriefduplikats gelangt. Sie kann sich den 
Anspruch auf Herausgabe der Ware von der Eisenbahn vielmehr nur sichern, 
wenn sie oder ein von ihr beauftragter Treuhl1nder, zu dem gewohnlich ein 
Spediteur bestellt wird, auf dem Frachtbrief als Empfanger der Ware bezeich
net ist. Die Obersendung des Frachtbriefduplikats an die Bank hat jedoch 
in diesem FaIle den Vorteil, daB sie nicht zu befiirchten braucht, der Absender 
werde w1l.hrend des Transports iiber die Ware verfiigen, also z. B. die 
Eisenbahn veranlassen, sie an ibn zuriickzusenden oder einem anderen 
Empfanger zuzustellen. Eine solche VorsichtsmaBnahme ist freilich nur 
notwendig, wenn der Rechnungsbetrag der Ware von der Bank, bei der der 
Kaufer Kredit in Anspruch nimmt, nicht erst bei Eintreffen der Ware bezahlt 
wird, sondem bereits bei ihrer Absendung. Geschafte dieser Art werden 
jedoch h1l.ufig abgeschlossen; der Kauf edolgt mit der Klausel "Zahlung gegen 
Frachtbriefduplikat". Die Auszahlung des Gegenwerts geschieht hierbei ge
wohnlich in der Form, daB die den KJredit gew1l.hrende Bank eine Bank am 
W ohnort des Absenders beauftragt, den Betrag gegen Aushandigung des 
Frachtbriefduplikats zu zahlen. Sie stallt ein Akkreditiv, genau so wie wir 
dies beim Konnossement kennengelernt haben. 

Einen sicheren Schutz gewahrt auch die Einsendung des Frachtbrief
duplikats nicht immer, weil es schon hl1ufig vorgekommen ist, daB solche 
Duplikate von unredlichen Kreditnehmern gef1l.lscht wurden. Auch schiitzt 
das Duplikat nicht vor der Versendung minderwertiger Ware. Ferner erschwert 
die Ausstellung der Duplikate zuweilen die Abfertigung der Sendungen, wenn 
diese zur Verbilligung der Frachtkosten im Sammelverkehr der Spediteure 
edolgen solI 1) . Die Kreditgewl1hrung an Warenkl1ufer zum Zwecke der Voraus
zahlung der Ware ist daher fiir die Bank mit Risiko verkniipft, und sie edolgt 
daher nur dann, wenn dem Kreditnehmer personlich Vertrauen entgegen
gebracht wird oder die Sicherheit des Kredits noch durch andere Unterlagen 
als das Frachtbriefduplikat und die Versendung der Ware an die Bank oder 
den von ihr beauftragten Spediteur gewahrleistet ist. 

Wird beim Verkauf der Ware nicht vereinbart, daB die Bezahlung schon 
bei oder kurz nach der Absendung zu edolgen hat, sondern erst nach Eintreffen 
der Ware am Bestimmungsort, vielleicht erst nach Priifung der Sendung 

1) Siehe Mitteilungen der Handelskammer zu Berlin, August 1921. 
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durch den Kaufer, so ist die Ausstellung des Frachtbriefduplikats von keinem 
praktischen Wert. Die Mitwirkung einer Bank im Auftrage des Verkaufers 
kann in diesem Fall aus zwei Griinden in Anspruch genommen werden. SolI 
der Kaufer nicht in den Besitz der Ware gelangen, bevor er den Rechnungs
betrag bezahlt hat, so wird der Verkaufer die Ware selbst oder durch Vermitt
lung einer Bank seines W ohnortes nicht an den Kaufer, sondem an eine Bank 
oder einen Spediteur des Bestimmungsortes senden; mit der Weisung, die 
Ware dem Kaufer gegen Bezahlung der beigefiigten Rechnung sowie der 
Spesen auszuhandigen. Auf dem Frachtbrief wird also die Bank oder der 
Spediteur des Bestimmungsortes als Empfanger bezeichnet. Die Einsendung 
eines Frachtbriefduplikats an die Bank oder den Spediteur des Bestimmungs
ortes ist fiir den Verkaufer iiberfliissig; sie hat allenfalls fiir den Kaufer den 
Vorteil, daB er mit Sicherheit das Eintre£fen der Ware erwarten kann. 

Die Tatigkeit der Bank des Bestimmungsortes und der Bank des Wohn. 
ortes des Absenders, falls dieser sich einer Bank bedient, erstreckt sich also 
in diesem FaIle ausschlieBlich auf das Inkasso der Rechnung. Freilich wird 
mit dies em Geschaft haufig ein Kreditgeschaft verbunden sein, indem der 
Kaufer bei der Bank seines Wohnortes gegen Verpfandung der Ware einen 
Kredit in Anspruch nimmt. Dieses Kreditgeschaft wird dann nach denjenigen 
Grundsatzen abgeschlossen, die oben bei der Darstellung der gewohnlichen 
Warenbeleihungsgeschafte erortert worden sind. 

Haufig kommt es jedoch auch vor, daB der Verkaufer einen Bank· 
kredit in Anspruch nimmt, weil seine £liissigen Mittel fiir die Zeit des Trans
portes der Ware festgelegt werden, wenn sein Kunde den Kaufpreis erst 
nach Eintreffen der Ware bezahlt. Diesem Bediirfnis verdankt das Vinku· 
lationsgeschaft seine Entstehung. Es ist zuerst in den ostlichen Landern 
Europas, namentlich in Galizien, Ru61and und Rumanien, in den 70erJahren 
des vorigen Jahrhunderts zur Anwendung gekommen. Die dort ansassigen 
Handler von Erzeugnissen der Landwirtschaft und der Viehwirtschaft (Ge. 
treide, Butter, Eier usw.) waren nicht in der Lage, die zurn Einkauf not
wendigen Mittel aufzubringen, zumal ihre Lieferanten, die Landwirte, nur 
gegen Barzahlung verkauften. Es entstand daher fUr die Handler die Not
wendigkeit, Bankkredit in Anspruch zu nehmen, sowohl fiir den inlandischen 
Verkehr als auch spater fiir die Ausfuhr nach Deutschland, die einen groBen 
Umfang annahm1 ). 

Gegenwartig werden Vinkulationsgescha£te in Deutschland vielfach auch 
von Erzeugem oder Handlem industrieller Waren abgeschlossen, in der Haupt
sache freHich bei Transporten ins Ausland, die llingereZeit in Anspruch nehmen. 
Da, wie wir gesehen haben, durch die Obergabe des Frachtbriefduplikats 
vom Absender an den Kreditgeber das Eigentum an der Ware nicht iiber
tragen wird, so muB der Verkaufer zur Sicherung des Kreditgebers vor der 
Absendung eine Verpfandung oder Obertragung des Eigentums an der Ware 

1) Siehe Breit: Das Vinkulationsgeschaft (Die Lombardierung rollender Guter) , 
S. 10, Tubingen 1908. 
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vornehmen. Dabei sind die auf Seite 54 erwahnten rechtlichen Gesichts· 
punkte zu beachten, nach denen die Bank die tatsachliche Gewalt tiber die 
Ware erlangen muB. Nattirlich kann auch die Versendung bereits verpfan. 
deter Waren, die der Kunde verkauft hat, in dieser Form vorgenommen wer· 
den. In allen Fallen, gleichgtiltig, ob es sich um verpfandete oder der Bank 
zu Eigentum ubertragene Guter handelt, pflegt die Bank sich im Fracht· 
brie.f selbst als Absender der Ware zu bezeichnen. Ferner wird zuweilen auf 
den Frachtbrief der Vermerk gesetzt: "Eigentum der X.Bank", oder "zur 
Verfugung der X.Bank", der vom Absender (Kreditnehmer) unterzeichnet 
wird. Als Empfanger der Ware wird auch in diesem FaIle regelmaBig nicht 
der Kaufer, sondern eine von dem Kreditgeber beauftragte Bank oder ein 
beauftragter Spediteur am W ohnort des Kaufers bezeichnet. Hierdurch wird 
verhindert, daB die Ware an den Empfanger ausgeliefert wird, bevor er sie 
bezahlt hat. Die Rechnung stellt der Verkaufer der Ware (also der Kunde 
der kreditgebenden Bank) aus und ubergibt sie dieser oder sendet sie an den 
Kaufer. Das Frachtbriefduplikat, das der Bank des Verkaufers als Absen. 
derin der Ware ausgehandigt wird, sendet sie nach Priifung des Inhalts und 
der Rechnung, falls sie ihr ubergeben ist, an ihren Vertrauensmann am Be· 
stimmungsorte, der das Inkasso des Rechnungsbetrages ubernimmt. In dem 
Schreiben ist mitzuteilen, daB die Ware Eigentum der Bank oder von ihr 
beliehen ist. Meist verlangen die Banken auch den AbschluB einer Transport. 
versicherung und die Abtretung der Anspriiche aus dem Versicherungs. 
vertrage, oder dessen Indossierung und 'Obergabe, da die Eisenbahnverwal· 
tung nicht in allen Fallen fUr Transportschaden haftbaT iet. Das Frachtbrief· 
dupIikat hat auch hierbei keine wesentliche Bedeutung, da die Bank auf dem 
Frachtbrief selbst als Absender des Gutes bezeichnet ist und daher der Ver· 
kaufer schon aus diesem Grunde kein Verfiigungsrecht wahrend des Trans· 
portes besitzt. Immerhin ist es fur die Bank von Vorteil, das DupIikat von 
dem Verkaufer in Empfang zu nehmen, da die 'Obergabe der Ware an die Bahn 
aus technischen Grunden nicht von der Bank, sondern vom Verkaufer als 
Beauftragter der Bank erfolgt und daher das Duplikat der Bank die Sicher· 
heit verschafft, daB die Ware auf ihren Namen verladen worden ist. 

Bei der Gewahrung von Vinkulationskrediten spielt nicht nur die Zu· 
verlassigkeit und finanzielle Sicherheit des Verkaufers, sondern auch die des 
Kaufers eine Rolle. 1m FaIle der Verweigerung der Annahme konnen fUr den 
Kreditgeber besonders dann Verluste entstehen, wenn die Ware auf der Reise 
oder am Bestimmungsorte fUr Rechnung der Bank verkauft werden muB. 
Sie werden namentlich bei leicht verderblichen Waren, die schnell verkauft 
werden mussen, eintreten. 

Die Bank am Wohnorte des Kaufers, die von der Bank des Verkaufers 
als deren Vertrauensmann die Anweisung zur Auslieferung der Ware gegen 
Zahlung des Kaufpreises erha!t, sendet dem Kaufer ein Schreiben, den so· 
genannten Vinkulationsbrief, zu, worin sie ihm die Lieferung der Ware 
gegen Zahlung des Kaufpl'eises anbietet, gleichzeitig aber ausdrUcklich er· 
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klart, daB die Ware Eigentum der Bank oder ihr verpfandet ist. Die Aus
lieferung der Ware an den Kaufer erfolgt in der Weise, daB die als Vertrauens
mann fungierende Bank, die, wie erwiihnt, auf dem Frachtbrief als Empfanger 
vermerkt ist, dem Kaufer eine Vollmacht erteilt, das Gut von der Eisenbahn 
in Empfang zu nehmen. 

Ahnlich wie beim Konnossement mit der Einlosung ein Kreditgeschaft 
nicht immer verbunden zu sein braucht (s. S. 64), kann die Bank von ihrem 
Kunden auch mit der Auszahlung des Rechnungsbetrages gegen Aushandigung 
des Frachtbriefduplikats beauftragt werden, ohne daB dieser gleichzeitig Kredit 
in Anspruch nimmt. Der Warenkaufer veranlaBt seine Bank zur Stellung 
eines Akkreditivs zum Zwecke der Vorausbezahlung der Ware am Verladungs
orte oder zur Bezahlung am Bestimmungsorte. Dabei wird ein Kredit nich t 
in Anspruch genommen, wenn die Bezahlung aus einem Guthaben des Kunden 
erfolgt oder der Kunde den Betrag der Bank zur Verfiigung stellt. 

Unabhangig davon, ob ein Bankkredit in Anspruch genommen wird, 
oder die Stellung des Akkreditivs auf Grund eines Guthabens erfolgt, hat 
die Bank das Frachtbriefduplikat, soweit es moglich ist, auf seine ordnungs
maBige Ausstellung zu priifen. Sie hat darauf zu achten, daB der Akkreditierte 
auf dem Duplikat nicht als Empfanger der Ware bezeichnet ist, weil, wie wir 
gesehen haben, sonst die Moglichkeit besteht, daB ihm ohne weiteres die 
Ware von der Bahn ausgeliefert wird. Ebensowenig darf als Empfanger ein 
vom Akkreditierten beauftragter Spediteur bezeichnet sein; es sei denn, daB 
dieser der Bank ausdriicklich bestatigt, die Ware dem Kunden der Bank, also 
dem das Akkreditiv stellenden Kaufer, oder, im FaIle der Kreditgewahrung, der 
Bank selbst zur Verfiigung zu stellen. Das Duplikat muB, wie der Original
frachtbrief, bahnamtlich gestempelt sein. Inlandische Frachtbriefe miissen den 
sogenannten Priifungsstempel aufweisen, durch den die deutschen Bahnver
waltungen die ordnungsmaBige Ausstellung bescheinigen. Ferner enthalten die 
Frachtbriefe auch den fiir den internationalen Verkehr ausgestellten sogenann
ten Tagesstempel der Abfertigungsstelle, mit dem die Annahme des Gutes 
zur Beforderung bescheinigt wird. Stiickzahl und Gewicht der Giiter werden 
von der Bahn nur bei Auflieferung von Stiickgiitern festgestellt und im 
Frachtbrief durch den Wiegestempel vermerkt. Bei Waggonladungen stellt 
die Bahn das Gewicht nur fest, wenn es im Frachtbrief vom Absender nicht 
angegeben wurde oder wenn der Absender die Feststellung beantragt. Hat 
die Bahn das Gewicht nicht bescheinigt, so haftet der Absender dem Empfan
ger fUr die von ihm im Frachtbrief gemachten Angaben. Bei Selbstverladun
gen dient jedoch der Frachtbrief als Beweismittel fUr Gewicht und Stiickzahl 
nur dann, wenn die Bahn die Feststellung getroffen hat. Die niiheren Bestim
mungen hieriiber enthii.lt die Eisenbahnverkehrsordnung. Ob die im Fracht
brief angegebenen Waren in den verladenen Behiiltern (Kisten usw.) enthalten 
sind, wird von der Bahn nicht gepriift. 

Ebenso wie bei der Einlosung von Konnossementen auf Grund eines vom 
Kaufer ausgehenden Akkreditivauftrages und der Gewahrung eines Vor-
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schusses auf Konnossemente an den Verkaufer unter gleichzeitiger Entgegen
nahme des entsprechenden Inkassoauftrages die Bank feststellen muB, ob der 
Kauf mit der cif- oder fob·Klausel zustande gekommen iet (s. S. 61), ist bei 
der Bezahlung des Rechnungsbetrages rollender Giiter von der Bank darauf 
zu achten, ob die Lieferung frei Waggon bzw. frei Station erfolgen soll, dem
nach also der Kaufer die Transportkosten zu zahlen hat, oder ob sie der Ver
kaufer bezahlt hat. 

Neben der Verpfandung von Wertpapieren, Warenvorraten oder auf 
Transport befindlichen Waren kann die Sicherstellung fiir einen Bankkredit 
auch in anderer Weise erfolgen. Zuweilen wird die Bank z. B. von einem 
Fabrikunternehmen ersucht, ihm einen Kredit einzuraumen, der durch die 
Verpfandung der zum Betriebe der Fabrik notwendigen Maschinen sicher
gestellt werden solI. Ein solcher Kreditvertrag kann aber nicht in der Rechts
form abgeschlossen werden, die fiir die Beleihung von Waren anzuwenden 
ist. Wie oben dargestellt wurde, ist eine Verpfandung beweglicher 
Sachen nur moglich, wenn der Eigentiimer die Sachen dem Glaubiger fiber
gibt oder wenn sie in den Besitz eines Lagerverwalters (Lagerhaus) fiber
gehen und der Anspruch auf Herausgabe der Waren an den Glaubiger abgetre
ten wird, so daB der Schuldner ohne Genehmigung des Glau bigers fiir jeden 
einzelnen Fall nicht ilber die Waren verfiigen kann. Maschinen, die der 
Schuldner dauernd zur Fabrikation gebraucht, konnen aber nicht aus dem 
Fabrikraum herausgenommen werden und daher nicht in den Besitz des 
Glau bigers iibergehen. Sie konnen aus demselben Grunde auch nicht einem 
Lagerverwalter iibergeben werden. Ebenso unmoglich ware es, sie von den 
sonstigen Vermogensbestanden des Schuldners abzusondern und unter Mit
verschluB der Bank zu halten. Man hat daher nach anderen Rechtsformen 
gesucht, um in einem solchen FaIle die Maschinen als Sicherstellung fiir einen 
Kredit benutzen zu konnen. 

Die meist zur Anwendung kommende Rechtsform ist die sogenannte 
"Sicherungsii bereignung". Sie bestehtrechtlich darin, daBz. B. dasEigen
tum an den Maschinen an den Glaubiger, also an die Bank, iibertragen wird, 
wahrend die Bank die Maschinen dem Schuldner unentgeltlich zum Gebrauch 
iiberlaBt, so daB der Schuldner die Maschinen in seinen Raumen behalten kann, 
also ihr Besitzer bleibt. In dem Sicherungsiibereignungsvertrage, der schrift
lich zu schlieBen ist, wird zum Ausdruck gebracht, daB die "Obereignung zur 
Sicherstellung des Kredits und der daraus entstehenden Zinsen und Kosten 
erfolgt, und es miissen darin die Maschinen nach Art, Fabriknummer usw. 
genau bezeichnet werden. Friiher wurde in den Vertragen meist vereinbart, 
daB die "Oberlassung der Maschinen leihweise erfolgt; zuweilen wurde auch 
ein Mietvertrag abgeschlossen, bei dem der Mieter, also der Kunde (Schuldner) 
der Bank, verpflichtet war, dem Vermieter (der Bank) einen bestimmten 
Mietzins zu entrichten. Gegen eine solche Vertragsbestimmung sind jedoch 
neuerdings rechtliche Bedenken entstanden, namentlich wenn der Kunde 
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berechtigt sein sollte, die zur Sicherung iibereigneten Werte zu verkaufen 
oder zu verarbeiten; ein Fall, der zwar nicht bei der trbereignung der zur 
Fabrikation verwendeten Maschinen, jedoch bei der V'bereignung eines 
Warenlagers in Betracht kommt. Daher pflegen die Banken jetzt in dem Ver
trage zu bestimmen, daB ein Verwahrungsverhaltnis vorliegt, der Kunde 
also die Gegenstande als Verwahrer besitzt und die Bank sie ihm zum un
entgeltlichen Gebrauch zur Fortfiihrung des Betriebes iiberlaBt. Gewohnlich 
wird der Bank in dem Vertrage auch das Recht eingeraumt, die Maschinen 
zu einem angemessenen Preise zu ii bernehmen oder nach eigenem Ermessen 
zu verkaufen (wobei ein sich hierbei ergebender V'berschuB an den Schuldner 
zu zahlen ist), wenn der Schuldner seinen Verpflichtungen gegeniiber der Bank 
nicht nachkommt. Haufig wird weiterhin die Vereinbarung getroffen, daBder 
Schuldner aIle Gefahren aus einer Verschlechterung oder Vernichtung der 
Maschinen tragt und die Feuerversicherungspramie von ihm bezahlt wird. 
Die Feuerversicherungspolice wird der Bank iibergeben, und die daraus her
riihrenden Anspriiche an die Versicherungsgesellschaft werden an die Bank 
iibertragen. Hierbei ist eine Anzeige an die Versicherungsgesellschaft not
wendig. Auch verpflichtet sich der Schuldner, die Versicherungsgesellschaft 
zu veranlassen, der Bank einen Sicherungsschein zu iibersenden. Sobald der 
Kredit vollstandig - aber nicht teilweise - zuriickgezahlt ist, geht das un
beschrankte Eigentum wieder an den Darlehnsnehmer iiber. Eine Verein
barung hieriiber wird in den Vertrag ausdriicklich aufgenommen. 

Die Aufstellung des Dbereignungsvertrags bedarf besonderer Sorgfalt, 
weil die Gerichte zuweilen die Eigentumsiibertragung als verschleierte Ver
pfandung angesehen haben. Ferner hat die Rechtsprechung in manchen 
Fallen Sicherungsiibereignungsvertrage fiir nichtig erklart, weil sie gegen die 
"guten Sitten" verstoBen. Diese Auffassung wird namentlich dann vertreten, 
wenn sich der Schuldner seines gesamten oder doch des wesentlichen Teiles 
seines Vermogens einschlieBlich des kiinftigen Erwerbes zugunsten eines 
Glaubigers entauBert hat, so daB er nur noch zum Schein ein selbstandiger 
Geschaftsmann ist, und der Glaubiger diese Abhangigkeit kennt oder sich 
bewuBt ist, daB durch den AbschluB des Vertrages eine Schadigung der 
iibrigen Glaubiger des Schuldners moglich ist. Auch die Geheimhaltung von 
Sicherungsiibereignungsvertragen wurde als sittenwidrig angesehen1). In den 
meisten Fallen wird daher die Zuziehung eines Juristen ratsam sein. 

Gegeniiber der Verpfandung hat die Sicherungsiibereignung fiir die Bank 
den V orteil, daB sie als Eigentiimerin die iibereigneten Sachen ohne weiteres 
verkaufen kann, wenn der Schuldner seinen Verpflichtungen auf Riickzahlung 
des Kredits, Zinszahlung usw. nicht nachkommt. Sie hat daher nicht notig, 
wie bei der Verpfandung, die Sachen versteigern zu lassen. Andererseits aber 
birgt die Sicherungsiibereignung erhebliche Gefahren fiir die Bank. Der 

1) S. Reichsgerichtsentscheidung VOID 17. Februar 1927, abgedruckt im Bank
archiv XXVI S. 464, ferner Juristische Wochenschrift 1928, S.52 und Reichsgerichts
entscheidung in Band 118, S.361. 
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Schuldner ist zwar wegen Unterschlagung strafbar, wenn er die Maschinen, 
die nicht mehr sein Eigentum sind, an einen Dritten verkauft. Aber die Bank 
wird in einem solchen FaIle dennoch meist einen Verlust erleiden, weil sie die 
Herausgabe der Maschinen von dem Dritten, der sie vom Schuldner erworben 
hat, nur verlangen kann, wenn er von der Sicherungsiibereignung Kenntnis 
hatte. Verkauft dagegen der Schuldner die einer Bank verpfandeten Gegen
stande, so bleibt die Sicherung der Bank an diesen bestehen, weil der Kaufer 
nur das mit dem Pfandrecht belastete Eigentum erwirbt (§ 936, Abs. 3, BGB.). 
Um sich nach Moglichkeit dagegen zu schiitzen, daB der Schuldner Vermogens
gegenstande zur Sicherung iibereignet, die ihm nicht gehoren (z. B. Maschinen, 
die vom Lieferanten mit Eigentumsvorbehalt gekauft wurden, weil sie nicht 
vollstandig bezahlt werden), oder die einem Dritten verpfandet sind, laBt 
sich die Bank im Ubereignungsvertrage ausdriicklich die Erklarung abgeben, 
daB die iibereigneten Gegenstande Eigentum des Schuldners und von ihm 
voll bezahlt sind, sowie daB kein Pfandrecht an diesen Gegenstanden besteht. 

Von Bedeutung ist bei der Sicherungsiibereignung von Maschinen fiir 
die Bank auch die Feststellung, ob das Grundstiick, in dem sich die Maschinen 
befinden, Eigentum des Kunden (Kreditnehmers) ist und, wenn dies der Fall 
ist, ob das Grundstiick hypothekarisch belastet ist. Nach § ll20 BGB. erstreckt 
sich namlich die Hypothek auf alle wesentlichen Bestandteile und auf 
Zubehor des Grundstiicks. Als wesentliche Bestandteile des Grund· 
stiicks gelten nach § 93 BGB. Bestandteile einer Sache, die von einander nicht 
getrennt werden konnen, ohne daB der eine oder der andere zerstort oder in 
seinem Wesen verandert wird. Zubehor sind nach § 95 BGB. bewegliche 
Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen 
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser 
Bestimmung entsprechenden raumlichen Verhaltnisse stehen. Eine Sache ist 
nicht Zubehor, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehor angesehen wird. Die 
voriibergehende Benutzung einer Sache fiir den wirtschaftlichen Zweck 
einer anderen begriindet nicht die Zubehoreigenschaft. Nach § 98 BGB. sind 
u. a. dem wirtschaftlichen Zwecke in der Hauptsache zu dienen bestimmt: 
"bei einem Gebaude, das fiir einen gewerblichen Betrieb dauernd eingerichtet 
ist, insbesondere bei einer Miihle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer Fa
brik, die zu dem Betriebe bestimmten Maschinen und sonstigen Geratschaften". 
Die in § 98 angefiihrten Falle sind, wie aus dem Worte "insbesondere" her
vorgeht, nur Beispiele; es konnen daneben also andere Einrichtungsgegen
stande oder Maschinen, wenn die iibrigen V oraussetzungen des § 95 zutreffen, 
(nicht bloB voriibergehende Benutzung und entsprechendes raumliches Ver
haltnis) als ZubehOr gelten und demnach fiir die auf dem Grundstiick ein
getragenen Hypotheken haften, sofern sie dem Grundstiickseigentiimer ge
horen. rst dies der Fall, so kann die Bank einen Sicherheitsiibereignungsver
trag iiber die Maschinen nur dann abschlieBen, wenn sie festgestellt hat, daB 
die Maschinen nicht als wesentlicher Bestandteil oder als Zubehor des Grund
stiicks zu betrachten sind. 
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Auch die Sicherungsiibereignung eines Warenlagers ist moglich. 
Die Banken geben jedoch der Verpfandung von Waren den Vorzug, eben weil 
hierbei die Ware in den Besitz der Bank iibergeht oder unter deren MitverschluB 
gehalten wird, so daB der Schuldner nicht wie bei der Sicherungsiibereignung 
iiber sie rechtswidrig verfiigen kann. Infolge des in den letzten Jahren all
gemein stark vermehrten Kreditbediirfnisses ist jedoch - mehr als friiher
auch die Notwendigkeit der Einraumung von Krediten entstanden, wenn 
das Warenlager durch Verkauf und Zukauf haufigen Veranderungen unter
liegt, so daB der Geschaftsbetrieb des Schuldners eine empfindliche Storung 
erleiden wiirde, wenn er beim AbschluB eines jeden Verkaufsgeschaftes die 
Bank um Herausgabe der Ware ersuchen miiBte. Unmoglich ist aus diesem 
Grunde z. B. die Verpfandung eines Warenlagers im Detailgeschaft, weil hier 
die Waren jederzeit zur sofortigen Lieferung an den Kunden zur Verfiigung 
stehen miissen. Aus diesem Grunde hat die Sicherungsiibereignung solcher 
WarenIager neuerdings groBere Bedeutung gewonnen. 

In dem Vertrage iiber die Sicherungsiibereignung von Waren wird ge
wohnlich die oben erwahnte Bestimmung, wonach der Kunde die iibereigneten 
Gegenstande als Verwahrer besitzt und die Bank sie ihm zur Fortfiihrung 
des Betriebes iiberIaBt (s. S. 79), dahin erganzt, daB die Bank dem Kunden 
auch den Verkauf im eigenen Namen gestattet. Ferner wird vereinbart, daB 
der Schuldner den Erlos verkaufter Waren der Bank sofort abzufiihren 
oder, wenn die Ware nicht gegen bar verkauft wird, die Kaufpreisforda-ung 
abzutreten hat. Trotz dieser Bestimmung konnen jedoch der Bank 
leicht Nachteile erwachsen, wenn der Verkauf an zahlungsunfahige 
Kunden erfolgt. Daher muB sich der Schuldner gewohnlich verpflichten, 
das iibereignete Warenlager auf einer bestimmten Hohe zu halten, so daB 
sein Umfang trotz etwaiger Verkaufe regelmaBig die Kreditsumme deckt. 
Die Bank fordert ferner vom Kunden in bestimmten Zeitabschnitten eine 
Mitteilung iiber den Wert der Zugange und Abgange des Warenlagers. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Sicherungsiibereignung von 
Waren, die im Betriebe des Schuldners zur Fabrikation bestimmt sind. Es 
entsteht hierbei die Frage, inwieweit trotz der Bestimmung des § 950 BGB 
vertragliche Vereinbarungen rechtlich zuIassig sind, wonach das Eigentum 
an den neu hergestellten Waren auf die Bank iibergeht, sofern die Rohstoffe, 
aus denen die Ware erzeugt ist, der Bank iibereignet waren, ob also diese 
Bestimmung durch Vertrag abgeandert werden kann1). Soweit solche Ver
trage abgeschlossen werden, muB in ihnen auch erkIart werden, daB der 

1) § 950 BGB. lautet: "Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder meh
rerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an der neuen 
Sache, sofem nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer 
ist ala der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Scbreiben, Zeichnen, 
Malen, Drucken, Gravieren oder eine iihnliche Bearbeitung der Oberflache. 

Mit dem Erwerbe des Eigentums an der neuen Sache erloschen die an dem 
Stoffe bestehenden Rechte." - Siehe bieriiber Bank-Archiv Band XXI, S. 5 und 
Koch, Der Warenkredit der Banken und seine Sicherstellung, S. 119. 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 6 
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Kunde berechtigt ist, die iibereigneten Waren fiir die Bank zu verarbeiten. 
Der Kreditnehmer verarbeitet also die Rohstoffe im Anftrage und fiir Rech
nung der Bank. 

Eine eigenartige Form des Kreditgeschafts bildet die sogenannte Dis
kontierung von Buchforderungen. Ein Warenkaufmann ist haufig 
gezwungen, seinen Kunden die Bezahlung der verkauften Waren fiir eine 
langere Zeit zu stunden; er raumt ihnen ein "Zahlungsziel" eiri. Da hierdurch 
die fliissigen Mittel des Verkaufers stark in Anspruch genommen werden, 
ist es begreiflich, daB sich das Bediirfnis herausgestellt hat, derartige For
derungen zur Sicherstellung fiir einen Barikkredit zu verwenden. Die Diskon
tierung von Buchforderungen ist zuerst in Osterreich aufgenommen worden. 
In Deutschland hat die Deutsche Bank im Jahre 1909 eine besondere Ab
teilung fiir diesen Geschaftszweig errichtet. Auch von anderen Banken werden 
Buchforderungen diskontiert. Zu groBerer Bedeutung sind diese Geschafte je-
doch in Deutschland bisher nicht gelangt. . 

In der Offentlichkeit sind starke Bedenken gegen diese Kreditform er
hoben worden. Man hat namentlich dagegen eingewendet, daB die Waren
glau biger leicht geschli.digt werden, weil sie berechtigterweise annehmen 
konnen, daB der Abnehmer durch den Weiterverkauf der von ihnen gegen 
Kredit gelieferten Waren Forderungen erhalt, die eine Sicherheit fiir den 
Kredit darstellen und die daher nicht zur Deckung anderer Verpflichtungen 
abgesondert werden diirfen. Diese Bedenken treten in den Hintergrund, 
wenn die diskontierende Bank, wie es meist geschieht, in ihren Bedingungen 
liber mese Geschaftsform mit dem Kunden vereinbart, daB die Diskontierung 
lediglich zur Bezahlung von Rechnungen der Lieferanten erfolgen darf. 

Die Diskontierung von Buchforderungen erfolgt gewohnlich in der Form 
einer A btretung (Zession) der Forderungen. Der neue Glaubiger, an den 
die Forderungen iibergehen, erwirbt nicht die Forderung, wie es bei der 
Diskontierung eines Wechsels der Fall ist, sondern die Abtretung dient 
nur zur Sicherung fiir den Kredit. Die Bank, an die die Forderungen ab
getreten werden, darf also den "OberschuB, der sich durch den Eingang der 
Forderungen gegeniiber dem Kreditbetrage ergibt, nicht etwa behalten, 
sondern muB ihn an den bisherigen Glaubiger, ihren Kreditnehmer, abfiihren. 
Hieraus ergibt sich, daB die Bezeichnung "Diskontierung von Buchforderun
gen" den tatsachlichen Verhlltnissen nicht entspricht, eben weil bei diesem 
Geschaft keine Diskontierung, sondem eine Abtretung in Frage kommt. 
Zu unterscheiden ist auch zwischen der Abtretung und der Verpfandung 
einer Forderung. Bei der Abtretung muB die Bank ohne weiteres berechtigt 
sein, die Forderung bei Fllligkeit vom Buchschuldner einzuziehen. Die For
derung geht also an die Bank iiber und diese tritt in direkte Rechtsbeziehungen 
zum Schuldner. Sie braucht allerdings zur Einziehung nicht verpflichtet zu 
sein, vielmehr kann sie mit dem Kreditnehmer vereinbaren, daB dieser die ab
getretenen Forderungen selbst einzutreiben hat, aber den Gegenwert unver-
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ziiglich an die Bank abfiihren muB. Bei der Verpfandung einer Forderung 
stebt die Einziehung dem Pfandglaubiger (der Bank) nur zu, wenn der Bank
kredit fallig ist und der Verpfander seinen Verpflichtungen gegeniiber der 
Bank nicht nachgekommen ist, also nur in den Fallen, wo die Bank sich auch 
aus Sacbpfandern (Wertpapieren, Waren usw.) Befriedigungverschaffenkonnte. 
1st die Forderung des Verpfanders, also des Kunden der Bank, fallig, oder 
zahlt der Schuldner vor Falligkeit, so kann die Zahlung, solange die Ver
pfandung noch besteht, nur an den Pfandglaubiger (die Bank) und den GIau
biger (den Verpfander) gemeinschaftlich erfolgen. Der Schuldner darf also 
z. B. eine Darlehnsschuld nicht allein an den GIaubiger zuriickzahlen. Diese 
Bestimmung (§ 1281 BGB.) setzt voraus, daB der Schuldner von der Ver
pfandung Kenntnis erlangt. Daher schreibt § 1280 BGB. vor, daB die Ver
pfandung einer Forderung nur wirksam ist, wenn der Glaubiger sie dem Schuld
ner anzeigt. Die Anzeige des Pfandglaubigers (der Bank) an den Schuldner 
geniigt also nicht. 1m FaIle der Abtretung einer Forderung ist jedoch weder 
der bisherige GIaubiger noch der neue GIaubiger (die Bank) zur Mitteilung 
an den Schuldner verpflichtet. Daher wird der Abtretung regelmaBig der 
Vorzug gegeben, wenn der Kreditnehmer der Bank, also der bisherigeGIaubiger, 
verhindern will, daB sein Schuldner von der Verwendung der Forderung zur 
Sicherstellung Kenntnis erhalt. Dies ist bei den sich aus dem Warengeschaft 
ergebenden Buchforderungen meist der Fall, und es wird daher fiir die Diskon
tierung von Buchforderungen in der Regel nicht die Form der Verpfandung, 
sondern die der Abtretung gewahlt. Die Bank vereinbart jedoch in den Be
dingungen iiber die Abtretung (dem Abtretungsvertrage), daB sie berechtigt 
ist, dem Buchschuldner die Abtretung der Forderung anzuzeigen. Die Anzeige 
muB, urn wirksam zu sein, nicht von der Bank, sondern von dem bisherigen GIau
biger, dem Kreditnehmer der Bank, ausgehen. Daher laBt sich die Bank vom 
Kunden fiir jede Forderung eine Abtretungsanzeige aushandigen, die sie an 
den Schuldner jederzeit absenden kann. Gewohnlich machen die Banken 
von diesem Recht nur dann Gebrauch, wenn der Kreditnehmer seinen Ver
pflichtungen gegeniiber der Bank nicht nachgekommen ist, wenn seine finan
ziellen Verhaltnisse sich in einer die Interessen der Bank bedrohenden Weise 
geandert haben oder wenn die abgetretene Forderung in rechtlicher Beziehung 
eine Anderung erfahrt. Hat der bisberige GIaubiger den Schuldner von der Ab
tretung in Kenntnis gesetzt, so muE der Schuldner, wenn die Bank den geschul
deten Betrag bei Falligkeit von ihm einzieht, an die Bank zahlen. Allerdings 
wird auch durch die Abtretungsanzeige die Bank nicht vor Verlusten geschiitzt, 
die durch rechtswidr~ge Handlungen ihres Kreditnehmers eintreten konnen. 
Diese konnen z. B. darin bestehen, daB der Kreditnehmer die Forderungen an 
zweiPersonen zediert und sich somit auf Grund derselbenFordernug an beiden 
Stell en Kredit verschafft. Senden beide Kreditgeber die vom Kunden aus
gestellten Abtretungsanzeigen an den Schuldner ab, so wird dieser freilich 
in der Regel den Kreditgebern von der doppelten Abtretung Kenntnis geben, 
so daB der Betrug entdeckt wird. Er ist aber zu einer solchen Mitteilung nicht 

6* 
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verpflichtet und kann an denjenigen Kreditgeber leisten, an den die For. 
derung zuerst abgetreten wurde, dagegen den Anspruch des zweiten Kredit. 
gebers ablehnen, so daB dieser trotz der Absendung der Abtretungsanzeige 
geschadigt ist, wenn der Kreditnehmer zahlungsunfahig ist. Andererseits ist 
der Schuldner berechtigt, an den zweiten Kreditgeber zu leisten, wenn er 
von der Abtretung an den ersten Kreditgeber nicht in Kenntnis gesetzt ist. 

In Osterreich besteht, um die mehrfache Diskontierung derselben Buch· 
forderungen zu verhindern, eine Zentralstelle, der die Banken jede abgetretene 
Forderung anzeigen. Jedoch wird die Gefahl' der widerrechtlichen Abtretung 
einer Forderung an mehreren Stellen dadurch nicht vollends beseitigt. Denn der 
Kredit gegen Abtretung von Buchforderungen braucht ja nicht regelmaBig bei 
einer Bank genommen zu werden, so daB sie nicht zur KenntnisderZentralstelle 
gelangen muB. Um den Kreditnehmer ausdriicklich darauf hinzuweisen, daB 
er eine Forderung nicht an zwei Stellen abtreten darf, ist in dem Abtretungs. 
vertrage der deutschen Banken gewohnlich die Erklarung des Kunden ent· 
halten, daB die abgetretenen Forderungen anderweitig weder verpfandet 
noch abgetreten sind, noch wahrend der Dauer der Verbindung mit der Bank 
verpfandet oder abgetreten werden. 

Es geht hieraus hervor, daB auch die Diskontierung von Buchforderungen 
personliehes Vertrauen zu dem Kreditnehmer der Bank voraussetzt. Eine Ge· 
fahr besteht ffir die Bank bei diesem Gesehaft auch darin, daB der Schuldner des 
Kreditnehmers die Leistung verweigert, indem er irgendwelche Einwendungen 
erhebt; z. B. die, daB die Ware nicht den vereinbarten Lieferungsbedingungen 
entsprochen habe. Del' Sehuldner kann allerdings gegeniiber der Bank nur 
die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der Forderung 
gegen den bisherigen Glaubiger begriindet waren (§ 404 BGB.). Erfolgt die 
Abtretung daher zu einer Zeit, zu der der Sehuldner keine Einwendungen 
gegen den bisherigen Glaubiger mehr erheben kann, so hat auch die Bank 
salcha Einwendungen nicht zu gewartigen. Die Banken lassen sieh zu· 
weilen von ihrem Kreditnehmer im Abtretungsvertrage aueh die Erklarung 
abgeben, daB die Forderungen unangefoehten zu Recht bestehen. J edoch sehiitzt 
eine solche Erklarung naturgemaB nieht gegen bereehtigte Einwendungen, 
die der Sehuldner auf Grund der Wal'enlieferung noch spater erheben kann. 
Zuweilen kann aueh folgender Fall eintreten. Der Kunde der Bank erhalt 
einen Auf trag zur Herstellung von Waren, deren Lieferung nicht in einem 
Posten, sondern in mehreren Teilposten erfolgt. Die Reehnung wird alsdann 
gewohnlich nieht erst naeh Lieferung der gesamten Warenmenge erteilt, 
sondern schon nach Lieferung jades Teilpostens. Die Bezahlung erfolgt aber 
erst nach Eingang samtlicher Lieferungen. Hat nun der Warenlieferant seine 
Forderungen aus den ersten Teillieferungen an eine Bank abgetreten, so schal· 
ten diese Forderungen als Sicherheit ffir den von der Bank gewahrten Kredit 
aus, wenn der Verkaufer mit den spateren Lieferungen in Verzug gerat und der 
Kaufer del' Ware daraus Schadenersatzforderungen an den Verkaufer herleiten 
und sie mit dessen Forderungen aus den ersten Lieferungen aufrechnen kann. 
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Zur Erlangung einer groBeren Sioherheit vereinbaren die Banken bei 
der Diskontierung von Buohforderungen h8.ufig, daB der Kunde fiir den 
bewilligten Kredit, der gewohnlich 60 bis 80% der Buohforderungen betragt. 
einen von ihm akzeptierten Wechsel mit einer Laufzeit von drei Monaten 
auszustellen und der Bank zu iibergeben hat. Soweit der Kredit durch Ein
gang der Forderungen zuriickgezahlt ist, wird der Wechselbetrag herabgesetzt. 
Zuweilen gibt der Kunde der Bank auch eigene Akzepte in Rohe jeder ein
zelnen abgetretenen Forderung. Die Laufzeit dieser Akzepte wird dann 
der Laufzeit der Forderungen gleichgestellt, und die Banken, die die Akzepte 
als Aussteller unterzeichnen, sind dann in der Lage, ihrerseits die Akzepte 
einer anderen Bank zum Diskont zu geben, um sich Geld zu beschaffen. 
Die Abtretung der Forderung erfolgt dann nur ala Sicherheit fiir den Diskont
kredit. In dieser Form wird die Diskontierung der Buchforderungen vielfaoh 
von osterreichischen Gen08senschaftsbanken betrieben. Die Einziehung 
der Forderungen erfolgt, abgesehen von den oben erwahnten Ausnahme
fallen, gewohnlich durch den Kreditnehmer, jedoch hat er die Barbetrage 
oder etwaige Wechsel des Kunden sofort an die Bank abzufiihren. 
Eine Stundung der Forderungen ist dem Kreditnehmer ohne Geneh
migung der Bank nicht gestattet. 1m FaIle der Nichtzahlung der Forderung 
kann die Bank auf Kosten des Kreditnehmers die Klage gegen den 
Schuldner anstrengen, oder vom Kreditnehmer die Anstrengung der Klage 
verlangen. Ferner wird in dem Abtretungsvertrage meist vereinbart, daB 
der Kreditnehmer der Bank auoh seine sonstigen bankmaJligen Geschafte 
zuzuweisen, sowie ihr in bezug auf die abgetretenen Forderungen jede ge
wiinsohte Einsicht in die Geschafts biicher usw. zu gewahren und auf Verlangen 
eine Bilanz vorzulegen hat, die von einem Revisor der Bank gepriift wird. 
Diese Vorsohriften Bollen der Bank eine Kontrolle der Kreditfahigkeit des 
Kunden sowie der den abgetretenen Forderungen zugrundeliegenden Geschafte 
ermoglichen, namentlich auch in der Richtung, ob die auf Grund der Buch
forderungen eingegangenen Betrage ordnungsgemaB an die Bank abgefiihrt 
worden sind. 

Wer die Abtretung von Buchforderungen an eine Bank bewirken will, 
hat ihr ein Formular einzureichen, in dem die einzelnen Forderungen unter 
Bezeichnung ihrer Rohe, sowie der Namen der Schuldner aufzufiihren sind. 
Eine Abtretung der gesamten Buchforderungen ohne Einzelbezeichnung ist 
reohtlich unzulassig, ebenso eine Abtretung zukiinftig entstehender Buoh
forderungen. 

Die Diskontierung von Buchforderungen setzt, wenn sie als besonderer 
Geschaftszweig betrieben wird, voraus, daB der Warenkaufmann seine samt
lichen Buchforderungen oder doch einen groBen Teil an die Bank iibertragt. 
J edoch konnen auch einzelne Forderungen abgetreten oder verpfandet werden. 
Man spricht alsdann nicht von der Diskontierung von Buchforderungen, son
dern eben nur von der Abtretung oder Verpfandung einer Forderung. Es 
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braucht sich hierbei auch nicht immer um eine Forderung zu handeln, die 
auf Grund von Warenlieferungen entstanden ist, sondern es bilden haufig 
auch Forderungen irgendeiner anderen Art die Unterlage fiir Kreditgeschafte. 
Ausgeschlossen von der Abtretung oder Verpfandung sind jedoch Forde
rungen, die der Verpfandung nicht unterworfen sind, z. B. Gehaltsforderungen 
aus einem Dienstvertrage bis zu einer bestimmten Rohe. Ebenso wie Forde
rungen konnen auch Rechte abgetreten oder verpfandet werden; z. B. die 
Rechte aus Stammanteilen einer Gesellschaft mit beschrankter Haf
tung oder aus Anteilen an einer Genossenschaft. Rierher gehoren auch 
die Kuxe, die, wie wir gesehen haben, Anteile an einer Gewerkschaft 
darstellen. 

Grundsatzlich ist zu unterscheiden, ob iiber die Forderung eine Urkunde 
ausgestellt ist oder nicht. Dber Buchforderungen pflegt eine Urkunde nicht 
ausgestellt zu werden; ebensowenig iiber eine Reihe anderer Forderungen, 
die sich aus dem Geschaftsverkehr ergeben, z. B. iiber Forderungen, die Hand
werkern, Bauunternehmern usw. aus der Rerstellung eines Werkes oder einem 
Hausbesitzer aus einem Mietvertrag an den Mieter entstehen. Dagegen wird 
eine Urkunde zuweilen iiber ein Darlehn ausgestellt; der Schuldner iibergibt 
dem Glaubiger einen Schuldschein, in dem er sich zur Riickzahlung und 
Verzinsung des Darlehns verpflichtet. Ferner ist eine Urkunde das von einer 
Sparkasse oder Bank ausgestellte Sparkassenbuch, in dem der Empfang 
des Guthabens bescheinigt und die jeweiligen Abhebungen des Glaubigers ver
merkt werden, sowie die Versicherungspolice, die den Vertrag zwischen 
der Versicherungsgesellschaft und dem Versicherten iiber den AbschluB der 
Versicherung darstellt. Urkunden werden auch von den Schuldbuchver
waltungen ausgestellt. Ein Schuldbuch wird von der SchuldenverwaItung 
des Deutschen Reichs (Reichsschuldenverwaltung) gefUhrt; ferner gibt 
es in PreuBen und einigen anderen deutschen Staaten Staatsschuldbiicher, in 
einigen Provinzen Provinzialschuldbiicher und in verschiedenen groBen Kom
munen Stadtschuldbiicher. Das Wesen der Schuldbiicher besteht darin, daB 
der Schuldner dem Glaubiger keine Schuldverschreibung nebst den dazu ge
horigen Zinsscheinen aushandigt, sondern daB die Forderung des Glaubigers 
in das Schuldbuch eingetragen wird, woriiber dem Glaubiger aber eine Beschei
nigung ausgestellt wird. Die Zinsen werden dem Glaubiger bei Falligkeit gut
geschrieben und konnen von ihm abgehoben werden. Auf Wunsch des Glau
bigers wird die Schuldbuchforderung geloscht und dem Schuldner, je nach 
Wunsch, entweder eine Schuldverschreibung ausgehandigt oder der Gegen
wert einer solchen, zum Borsenkurse berechnet, ausgezahlt. Der Glaubiger 
erhalt also keinen Anspruch auf Riickzahlung des eingezahlten Betrages, und 
der Vorteil der Schuldbucheintragung besteht fiir ihn nur darin, daB er gegen 
einen Verlust der Wertpapiere gesichert ist. Ein Nachteil fUr den Glaubiger 
ist bei Eintragung der Forderung in das Schuldbuch sogar darin zu erblicken, 
daB er keine bOrsenfahigen und daher jederzeit verkauflichen Stiicke erhaIt, 
was haufig der Fall ist, wenn ihm Schuldverschreibungen ausgehandigt werden. 
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Bei der Verpfandung oder Abtretung von Forderungen oder Rechten, 
iiber die eine Urkunde ausgestellt ist, ist die "Obergabe der Urkunde 
an den Kreditgeber notwendig. Zwar ist die Abtretung durch den AbschluB 
des Abtretungsvertrages und die Verpfandung durch den Verpfandungsver. 
trag sowie die Mitteilung des Verpfanders an den Schuldner bereits rechts· 
giiltig. Die "Obergabe der Urkunde ist aber dennoch erforderlich, weil der 
Schuldner ohne Vorlegung der Urkunde die Zahlung verweigern kann und die 
Bank, die den Kredit gegeben hat, alsdann erst die Herausgabe der Urkunde 
von ihrem Kunden, dem Kreditnehmer, verlangen oder im ProzeBwege er· 
zwingen muB. Bei der Gewahrung von Krediten auf Grund von Spar kassen. 
biichern ist die "Obergabe der Biicher auch deshalb notwendig, weil deren Be· 
sitzer sonst Abhebungen von der Sparkasse vornehmen kann, bevor diese Mit· 
teilung von der Verpfandung erhalten hat. Wird ein Sparkassenguthaben 
nicht verpfandet, sondern abgetreten, weil der Kreditnehmer die Mitteilung 
an die Sparkasse vermeiden will, so ist die Aushandigung des Sparkassen. 
buches besonders notwendig, um unberechtigte Abhebungen zu verhindern. 
Da fiir den durch Verpfandung oder Abtretung eines Sparkassenbuches ge· 
sbherten Kredit hohere Zinsen berechnet werden, als die Sparkasse ihren Ein· 
legern vergiitet, kommt die Inanspruchnahme eines solchen Kredits gewohn. 
lich nur in Frage, wenn das Guthaben auf einen festen Term41 gegeben und 
daher erst nach langerer Zeit riickzahlbar ist, der Einzahler aber fiir eine 
kiirzere Zeit einen Barbetrag gebraucht. 

Eine Abtretung von Schuldbuchforderungen ist, ebenso wie die Ver· 
pfandung, regelmaBig den Schuldbuchverwaltungen mitzuteilen, weil diese 
eine Verfiigung iiber solche Forderungen nur anerkennen, wenn sie im 
Schuldbuch eingetragen wird. Daher bietet die Abtretung von Schuldbuch· 
forderungen fiir den Kreditnehmer gegeniiber der Verpfandung keinen Vor. 
teil, und solche Kredite werden daher meist gegen Verpfandung der Forderung 
gewahrt. Der Antrag auf Eintragung der Verpfandung muB yom Kredit; 
nehmer ausgehen; er ist nach den Vorschriften des Reichsschuldbuchgesetzes 
yom 31. Mai 1891, dessen Bestimmungen im allgemeinen auch fiir die staat· 
lichen Schuldbiicher gelten, offentlich (gerichtlich oder notariell) zu beglau. 
bigen. Die Beglaubigung kann auch durch protokollarische Aufnahme des 
Reichsschuldbiiros oder der Reichsbank' in PreuBen der Seehandlung, der 
Regierungskassen usw. ersetzt werden. Meist veranlaBt der Kreditnehmer 
die Schuldbuchverwaltung gleichzeitig, die kreditgebende Bank von der er· 
folgten Eintragung der Verpfandung in Kenntnis zu setzen und die Zinsen 
an die Bank auszuzahlen, sowie ihr zu bestatigen, daB Rechte Dritter an 
der Forderung oder Verfiigungsbeschrankungen zugunsten Dritter im Schuld· 
buch nicht eingetragen sind. 1st dies der Fall, so ist die Verpfandung natiir· 
lich nur moglich, wenn der Dritte hiermit einverstanden ist oder die Be· 
giinstigung widerrufen wird. Kommt der Kreditnehmer seinen Verpflich. 
tungen gegeniiber der Bank nicht nach, so kann die Bank sich von der 
Schuldbuchverwaltung unter LOschung der Forderung die Stiicke ana· 
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handigen lassen und sie nach den Bestimmungen iiber den Pfandverkauf 
verwerten1). 

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Kreditgewahrung gegen Sicher
stellung von Anspriichen aus Hypothekenbriefen und Grundschuld
briefen. Diese werden von den Grundbuchamtern ausgestellt und be
scheinigen das Pfandrecht an einem Grundstiick. Das Grundbuchamt 
fiihrt iiber samtliche, in seinem Bezirke belegenen Grundstiicke Biicher 
(Grundbiicher), in denen jedes Grundstiick unter naherer Bezeichnung seines 
Eigentiimers, seiner Lage, Art (z. B. Acker, Wohnhaus mit Hof und Hinter
haus), GroBe usw. eingetragen ist. Auch der Erwerbspreis, der amtlich ge
schatzte Wert und die Hohe der Feuerversicherong eines Gebaudes werden 
eingetragen. Ebenso erfordert die Verpfandung eines Grundstiicks oder die 
Obertragung des Eigentums an einem Grundstiick die Eintragung ins Grund
buch an einer bestimmten Stelle der ffir das Grundstiick bestimmten Blatter. 
Durch die Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld wird das Grund
stiick zugunsten des Glaubigers belastet. Der Unterschied zwischen Hypo
thek und Grundschuld besteht darin, daB sich der Glau biger bei der Grund
schuld nur aus dem Grundstiick befriedigen kann, bei der Hypothek jedoch 
eine Forderung eingetragen wird, fiir die neben dem Grundstiick auch der 
Schuldner personlich haftet. Die Eintragung in das Grundbuch muB vom 
Schuldner (Hauseigentiimer) bewilligt und beantragt werden; diese Erklarung 
muB vor dem Grundbuchamt zu Protokoll abgegeben oder gerichtlich oder 
notatiell beurkundet werden. Auf Grund der Eintragung wird nun der Hypo
thekenbrief oder Grundschuldbtief erteilt. Er wird vom Eigentiimer des 
Grundstiicks dem Glaubiger iibergeben und erst hierdurch erwirbt der Glau
biger die Hypothek oder Grundschuld. Jedoch kann die ErteiIung des Briefes 
ausgeschlossen werden. In diesem Falle entsteht die Hypothek oder Grund
schuld durch Einigung zwischen dem 'Eigentiimer und dem Glau biger sowie 
durch die Eintragung ins Grundbuch. Die Urkunde nennt man Briefhypo
thek; ist keine Urkundeausgestellt,so spricht man voneiner Buchhypothek. 

Auch bei der Verpfandung oder Abtretung von Hypothekenbriefen oder 
Grundschuldbriefen ist die Obergabe der Urkunde erforderlich, jedoch ergeben 
sich im iibrigen einige Abweichungen von den bisher erwahnten Bestim
mungen. Die Hypothek ala solche ist rechtlich keine Forderung, sondern 
sie steUt ein Rech tam Grundstiickdar (§ 1113 BGB.) Daher geltenfiir die Ver
pfandung eines Hypothekenbtiefes (Btiefhypothek) auch nicht die Vorschrif
ten des Biirgerlichen Gesetzbuches iiber die BesteUung des Pfandrechts an 
einer Forderung, deren Rechtswirksamkeit, wie wir gesehen haben, voraus
setzt, daB der Glaubiger die Verpfandung dem Schuldner anzeigt. Die Be
stellung des Pfandrechts an einem Recht erfolgt jedoch nach § 1274 BGB. 

1) Um den Handel in den auf Grund des Kriegsschadenschlullgesetzes vom 
30. Marz 1928 eingetragenen Reichsschuldbuchforderungen zu erleichtern, werden diese 
auf Wunsch des Glii.ubigers in der Regel an die Bank des Berliner Kassen-Vereins ab
getreten. Nii.heres hieriiber siebe Kapitel V, Abschnitt 2. 
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nach den fiir die 'Obertragung des Rechts geltenden Vorschriften. 'Ober die 
Rechtsform der 'Obertragung von Hypotheken enthalt aber das BGB. Sonder
bestimmungen. Die Hypothek kann nicht ohne die Forderung iibertragen 
werden, andererseits auch nicht die Forderung ohne die Hypothek (§ 1153 
BGB.). Daher ist es notwendig, daB in der Verpfandungs- oder Abtretungs
erklarung, die sich die Bank bei der Gewahrung eines Kredits vom Kunden 
geben laBt, ausdriicklich die Hypothekenforderung zur Sicherstellung fiir 
den Kredit abgetreten oder verpfandet wird. Diese Erklarung ist in schrift
licher Form abzugeben. Jedoch kann die schriftliche Form der Abtretungs
oder Verpfandungserklarung dadurch ersetzt werden, daB die Abtretung oder 
Verpfandung in das Grundbuch eingetragen wird (§ 1154 BGB.). Eine Mittei
lung an den Hypothekenschuldner (Hauseigentiimer) ist demnach nicht erfor
derlich. Meist verlangen die Banken, daB die Abtretungs- oder Verpfandungs
erklarung offentlich beglaubigt wird (durch einen Notar usw.), weil der Hy
pothekenschuldner (Hauseigentiimer) bei formloser schriftlicher 'Obertragung 
widersprechen kann, wenn die Hypothekenforderung bei Falligkeit von dem 
neuen Glau biger eingezogen wird. Auch kann der Hypothekenschuldner eine 
Kiindigung der Hypothek zuriickweisen. Zuweilen begniigen sich aber die 
Banken auch nicht ausschlieBlich mit der notariell beglaubigten Erklarung 
der Abtretung oder Verpfandung, sondern verlangen, daB der Kunde in dieser 
Erklarung auch die Eintragung der Verpfandung oder Abtretung in das 
Grundbuch beantragt und bewilligt. Die Bank kann nunmehr auf Grund 
dieser Urkunde die Eintragung veranlassen. Dies geschieht namentlich, wenn 
der Kreditnehmer nicht selbst der Hypothekenglaubiger ist, sondern wenn 
ihm die Hypothekenforderung bereits von einer dritten Seite abgetreten 
wurde. In diesem FaIle hat die Bank nicht nur zu priifen, ob in der notariell 
beglaubigten Abtretungsurkunde die Zessionen bis auf den urspriinglichen 
Besitzer des Hypothekenbriefes zuriickreichen, wobei auch darauf geachtet 
werden muB, daB eine Blankozession nicht statthaft ist, sondern sie hat ferner 
zu beachten, daB aIle Personen, die die Hypothekenforderung abgetreten haben, 
auch im Besitze des Hypothekenbriefes gewesen sind 1). 1st eine Abtretung 
unwirksam, so wird jeder spatere Erwerber von der Unwirksamkeit betroffen. 
Da eine solche Priifung auBerordentlich schwierig ist, bietet die Eintragung 
der Abtretung in das Grundbuch, wenn die Hypothekenforderung bereits 
mehrfach abgetreten worden ist, der Bank eine groBere Sicherheit. Ein Vorteil 
der grundbuchlichen Abtretung oder Verpfandung besteht fur den Kredit
geber' auch darin, daB er von allen weiteren das Grundstiick betreffenden 
Eintragungen Kenntnis erhalt. Dies ist besonders wichtig, wenn das Grund
stiick unter Zwangsverwaltung kommt oder die Zwangsversteigerung 
(Subhastation) angeordnet wird. Beide Arlen der Zwangsvollstreckung 
treten auf Antrag eines Hypothekenglaubigers ein, wenn der Grundstiicks
eigentiimer die Hypothekenzinsen nicht rechtzeitig bezahIt. Die Zwangs-

1) Siehe Deutsche Juristen-Zeitung, Nr.l/2 vom 1. Januar 1916, abgedruckt bei 
Kaeferlein: Der Bankkredit und seine Sicherungen, 5. Aufl., 1925, S. 485. 
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verwaltung besteht darin, daB das Grundstiick auf gerichtliche Anordnung 
ffir Rechnung der Glaubiger von einer yom Gericht bestellten Person (dem 
Zwangsverwalter) verwaltet wird, so daB die Einkiinfte des Grundstiicks 
(Mieten usw.) , nach Abzug der laufenden offentlichen Abgaben, Hypotheken
zinsen usw., zur Befriedigung der Glaubiger, die die Zwangsverwaltung be
antragt haOOn oder ihr beigetreten sind, verwendet werden. Die Zwangs
versteigerung besteht in der VerauBerung des Grundstiicks an den Meist
bietenden; sie wird ebenfalls yom Gericht angeordnet. Der bei der Verstei
gerung erzielte Erlos wird zunachst zur Bestreitung der Kosten des Ver
fahrens, der riickstandigen Zinsen usw. verwendet; alsdann werden die 
Hypotheken dem Range nach (erste, zweite Hypothek usw.) ausgezahlt. Reicht 
der ErlOs nicht zur Deckung samtlicher Hypotheken aus, so fallen die spa. 
teren Hypothekenglau biger mit ihrer Forderung aus. Sie konnen nur person
Hche Anspriiche an den Schuldner geltend machen. Es liegt daher durchaus 
im Interesse der Bank, die auf Grund einer Hypothek Kredit gewahrt hat, 
von der bevorstehenden Zwangsversteigerung eines Grundstiicks Kenntnis 
zu erlangen. Hat sie z. B. eine zweite Hypothek beliehen und fallt ihr Kunde, 
der Kreditnehmer, mit seiner Forderung aus, weil das Hochstgebot nur zur 
Deckung der' Kosten, riickstandigen Zinsen usw. sowie zur Auszahlung der 
ersten Hypothek ausreicht, so geht die zweite Hypothek als Pfandsicherheit 
verloren. WeiB sie jedoch, daB das Grundstiick zwangsweise versteigert 
(subhastiert) werden soIl, so kann sie es im Versteigerungstermin selbst er
werben, indem sie einen die erste Hypothek, die riicksta.ndigen Zinsen, Kosten 
usw. iibersteigenden Preis bietet. Der Erwerb des Grundstiicks wird aber 
haufig ffir sie giinstiger sein, als der Ausfall der zweiten Hypothek und der 
gleichzeitige Verlust des Pfandes. Allerdings wird der Hypothekenglaubiger 
haufig selbst ein Interesse haben, wenn er das Grundstiick nicht erwerben 
will oder kann, die Bank auf die Zwangsversteigerung aufmerksam zu 
machen. Aber dies braucht k€'ineswegs immer der Fall zu sein; er kann 
vielleicht die Mitteilung an die Bank absichtlich unterlassen, um das Grund
stiick einem Dritten, mit dem er insgeheim Sonderabmachungen getroffen 
hat, zum Preise der ersten Hypothek und der Kosten usw. in die Hande zu 
spielen. Eine standige Kontrolle der amtlichen Bekanntmachungen iiber die 
Versteigerungstermine durch die Banken ist aber recht schwierig. Es ist auch 
schon vorgekommen, daB der Hypothekenglaubiger den Hypothekenbrief 
iiber eine verpfandete oder abgetretene Hypothekenforderung dem Gericht 
ala abhanden gekommen gemeldet und im Aufgebotsverfahren die Ausstel
lung einer neuen Urkunde erwirkte, die er einer anderen Bank verpfandet 
hat. Auch hiergegen schiitzt die Eintragung der Verpfandung oder Ab
tretung in das Grundbuch, weil der Bank alsdann Mitteilung von dem An
trag auf Kraftloserklarung des Hypothekenbriefes gemacht wird. 

Die Verpfandung oder Abtretung einer Hypothek, iiber die kein Hypo
thekenbrief ausgestellt ist (Buchhypothek), kann nur durch Eintragung 
der Verpfandung oder Abtretung im Grundbuch erfolgen. Der Glaubiger der 
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Hypothekenforderung muB daher eine offentlich beglaubigte Urkunde iiber 
die Verpfandung oder Abtretung ausstellen und die Eintragung der Ab
tretung auf den neuen Glau biger oder der Verpfandung bewilligen und be
antragen. 

Die Grundschuld (Briefgrundschuld oder Buchgrundschuld) wird 
im wesentlichen nicht anders abgetreten oder verpfandet wie die Hypothek. 
Der Unterschied besteht nur darin, daB in dem Kreditvertrag nicht von einer 
Forderung die Rede ist, sondern von der Abtretung oder Verpfandung der 
Grundschuld. Die Grundschulden spielen im Vergleich zu den Hypotheken 
nur eine geringe Rolle. Denn meist legt der Glaubiger auf die personliche 
Haftung des Schuldners Wert und begniigt sich nicht mit der dinglichen 
Haftung des Grundstiicks. Vornehmlich findet die Grundschuld Anwendung. 
wenn der Grundstiickseigentiimer die Grundschuld fiir sich selbst eintragen 
laBt (Eigentiimergrundschuld). Dies geschieht zuweilen, um das Grund
stiick fiir jemand sicherzustellen, fiir den der Eigentiimer Biirgschaft iiber
nommen hat, ohne mit seinem sonstigen Vermogen haften zu wollen. Auch 
wird die Eigentiimergrundschuld bevorzugt, wenn der Name des Kredit
gebers nicht aus dem Grundbuch hervorgehen solI j der Eigentiimer nimmt 
dann den Kredit gegen Verpfandung oder Abtretung auf, ohne daB eine Ein
tragung dieses Vorganges im Grundbuch erfolgt. Bei Abtretung einer Eigen
tiimergrundschuld behalten sich jedoch die Banken gewohnlich das Recht 
vor, deren Eintragung ins Grundbuch zu veranlassen. Von diesem Recht 
werden sie namentlich elann Gebrauch machen, wenn der Schuldner, entgegen 
einer ebenfalIs mit ihm in der Regel getroffenen Vereinbarung, der Bank 
von einem das Grundstiick betreffenden Ereignis (z. B. von einem Zwangs
versteigerungsantrage) nicht oder nicht rechtzeitig Kenntnis gibt. Denn die 
oben geschilderten Nachteile fiir die Bank, der eine Hypothek abgetreten 
oder verpfandet ist, treten auch ein, wenn es sich nicht um eine Hypothek, 
sondern um eine Grundschuld handelt. Bei der Verpfandung einer Eigen
tiimergrundschuld entstehen fiir den Kreditgeber iiberhaupt leicht Schwierig
keiten, wenn das Grundstiick zur Zwangsversteigerung kommt. Die Banken 
nehmen daher eine Beleihung nur selten vorl). 

Eine groBe Rolle spielt im Kreditverkehr der Banken die Sicherungs
hypothek und eine Abart hiervon die Hochstbetragshypothek, die auch 
Maximal- oder Kautionshypothek genannt wird. Das Wesen der Sicherungs
hypothek besteht darin, daB die Forderung von der Hypothek losgelost ist, 
so daB das Recht des Glaubigers aus der Hypothek sich nur nach der Forde
rung bestimmt, und der Glaubiger sich zum Beweise der Forderung nicht auf 
die Eintragung berufen kann (§ 1184 BGB.). Bei der gewohnlichen Hypothek 
sind, wie wir gesehen haben, Forderung und Hypothek eng miteinander ver
kniipft. Die im Grundbuch eingetragene Hypothekenforderung braucht als 
solche nicht nachgewiesen zu werden, wenn der Hypothekenglaubiger sich aua 

l)Siehe Bank-Arohiv Bd. XXI. S.326; 
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dem Grundstuck befriedigen will. Bei der Sicherungshypothek muB er aber 
erst das Bestehen einer Forderung nachweisen. Durch die Befreiung von 
der Priifung der der Hypothek zugrunde liegenden Forderung sind die gewohn
lichen Hypotheken fur den Verkehr geeigneter als Sicherungshypotheken; 
daher werden jene im Gegensatz zu diesen als Verkehrshypotheken be
zeichnet. Der Unterschied zwischen der Sicherungshypothek und der Hochst
betragshypothek besteht darin, daB die Sicherungshypothek in einer bestimm
ten Hohe eingetragen wird, die Hochstbetragshypothek jedoch nur ffir den 
Hochstbetrag, bis zu dem das Grundstuck haften solI. Auch bei der Hochst
betragshypothek bleibt jedoch die Feststellung der Forderung vorbehalten 
(§ llOO BGB.). Die Sicherungshypothek muB im Grundbuch als solche be
zeichnet werden; die Hochstbetragshypothek gilt als Sicherungshypothek, 
auch wenn sie im Grundbuch nicht als solche bezeichnet ist. Wahrend die 
Sicherungshypothek im Geschaftsverkehr der Banken nur selten vorkommt, 
wird eine Hochstbetragshypothek haufig zur Sicherung fUr irgendeinen Kredit 
zugunsten der Bank eingetragen, wenn, wie es gewohnlich der Fall ist, die 
Hohe des Kredits Schwankungen ausgesetzt ist und nur von vornherein 
ein Hochstbetrag festgesetzt wird. In der Regel wird fur die Hochstbetrags
hypothek im Grundbuch ein die Kreditsumme etwas ubersteigender Maximal
betrag eingetragen, um die Forderungen an Zinsen, Provisionen usw. aus dem 
Kreditverhaltnis zu sichern. Kommt der Schuldner seinen Verpflichtungen 
nicht nach, so muB die Bank, wenn sie sich aus dem Grundstuck befriedigen 
will, zunachst das Bestehen der Forderung nachweisen. Wird die Forderung 
vom Schuldner bestritten, so bedarf es naturlich einer gerichtlichen Fest
steHung. Hypothekenzinsen hat der Hauseigentumer, auf dessen Grundstuck 
eine Sicherungs- oder Hochstbetragshypothek lastet, nicht zu zahlen. Es 
wird daher im Gegensatz zu der Verkehrshypothek ein Zinssatz nicht in das 
Grundbuch eingetragen; auch ist die Erteilung eines Hypothekenbriefes bei 
diesen Hypotheken ausgeschlossen. Wird die Kreditsumme zuruckgezahlt, 
so gelangt auch die Hochstbetragshypothek zur Loschung. Kann der Kunde 
den Kreditbetrag nicht zuruckzahlen, so wird zuweilen die Hochstbetrags
hypothek in eine gewohnliche Sicherungshypothek umgewandelt. Dies setzt 
naturlich voraus, daB mit dem Kunden eine Einigung uber die Hohe der 
Forderung erzielt ist. Eine Sicherungshypothek kann aber in eine Verkehrs
hypothek umgewandelt werden. 

Wahrend fruher die Hochstbetragshypotheken zur SichersteHung von 
Kontokorrentkrediten sehr beliebt waren, geben in neuerer Zeit die Banken 
auch in solchen Fallen den gewohnlichen Verkehrshypotheken zuweilen den 
Vorzug. Um eine iiber den Betrag der Forderung hinausgehende Inanspruch
nahme des Rechtes aus dem Grundstuck auszuschlieBen, verpflichtet sich in 
diesem Falle die Bank gegeniiber dem Kreditnehmer, daB die Hypothek nur 
bis zur Hohe der Forderung geltend gemacht werden darf. Ffir die Bank 
entsteht hierdurch der Vorteil, daB sie die Hohe der Forderung auch im FaIle 
der Befriedigung aus dem Grundstiick nicht nachzuweisen braucht. 
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Eine besondere Form der Immobiliarkredite bilden die Baugeldkredite. 
Es sind dies Bankkredite, die dem Eigentiimer eines unbebauten Grundstiicks 
zur Herstellung eines Gebaudes gewahrt werden. In neuerer Zeit haben die 
Baugeldkredite der Banken infolge des Riickganges der Bautatigkeit, soweit 
diese nicht von offentlichen Stellen und industriellen Werken, die aber solche 
Kredite nicht brauchen oder mit Mitteln von Gemeinden usw. finanziert wird, 
an Bedeutung erheblich eingebiillt und werden nur noch selten gegeben, 
wahrend sie vor dem Kriege einen grollen Umfang angenommen hatten. Da es, 
wie erwahnt, nicht Aufgabe der Kreditbanken ist, langfristige Hypothekar
kredite zu gewahren, so wird auch der Baugeldktedit nur fiir die Zeit bis zur 
Fertigstellung des Baues gegeben, indem die Bank von der Voraussetzung 
ausgeht, dall alsdann der Kredit durch die erste Hypothek auf das Grund
stiick abgelOst wird. Die Notwendigkeit, Baugeldkredite in Anspruch zu 
nehmen, ergibt sich daraus, dall die Hypothekenbanken oder die sonstigen 
fiir dauernde hypothekarische Beleihungen in Betracht kommenden Institute 
(Sparkassen, Versicherungsgesellschaften) nur fertige Hauser beleihen diirfen, 
der Eigentiimer des unbebauten Grundstiicks aber haufig nicht iiber die zur 
vollstandigen Herstellung des Baues notwendigen Mittel verfiigt. Jedoch 
strecken die Banken nur einen Teil dieser Mittel vor. In der Regel mull der 
Eigentiimer des unbebauten Grundstiicks die zum Ankauf des Grund und 
Bodens erforderlichen Mittel sowie die durch den Baugeldkredit nicht gedeckten 
Baukosten selbst aufbringen. Die Baustelle braucht er freilich meist nicht voll 
zu bezahlen, sondern er kann eine Anzahlung leisten, den iiberschiel3enden Be
trag, das Restkaufgeld, aber zugunsten des Verkaufers hypothekarisch ein
tragen lassen. Sehr haufig ist es jedoch vorgekommen, dall Bauunternehmer 
nicht einmal diese Betrage besal3en, sondern die Bauhandwerker veranlallten, 
die ihnen fiir die geleisteten Arbeiten zustehenden Betrage solange zu stunden, 
bis der Unternehmer eine zweite oder dritte Hypothek erhalten hat. 1st die 
Beschaffung einer solchen Hypothek nicht moglich, oder gelingt es nicht, 
das Grundstiick bald nach Fertigstellung zu verkaufen, so tritt haufig eine 
Schadigung der Bauhandwerker ein. Diese ungesunden Verhaltnisse am 
Baumarkt haben zum Erlall des Gesetzes iiber die Sicherung der Bau
forderungen yom 1. Juni 1909 gefiihrt. Jedoch sind die wichtigsteu zum 
Schutze der Bauhandwerker erlassenen Bestimmungen des Gesetzes bis
her nicht in Kraft getreten. Gesetzeskraft hat bisher nur eine Bestim
mung erlangt, wonach der Empfanger von Baugeld verpflichtet ist, das 
Baugeld zur Befriedigung solcher Personen, die an der Herstellung des 
Baues auf Grund eines Wark-, Dienst- oder Lieferungsvertrages beteiligt sind, 
zu verwenden. Ein Unternehmer, der vorsatzlich das Baugeld bestimmungs
widrig zum Nachteil der Bauhandwerker, Bauarbeiter oder Baulieferanten 
verwendet, ist strafbar, wenn er in Konkurs gerat oder die Zahlungen ein
gestellt hat. 

In dem Baugeldvertrag erklart sich die Bank bereit, dem Bauunternehmer 
einen bestimmten Kredit zur Bestreitung der Baukosten zu gewahren und lll.llt 
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sich zur Sicherheit fiir den Kredit eine Hypothek an dem zu bebauenden 
Grundstiick, die sogenannte Baugeldhypothek, eintragen. Der Kredit 
richtet sich gewohnIich nach der veranschlagten Hohe der gesamten Bau
kosten; er wird etwa im Umfange von 600/ 0 dieser Kosten gewahrt. Die Zahlung 
des Baugeldes erfolgt nicht in einer Summe, sondem allmahlich, je nach dem 
Fortschreiten des Baues. Meist vereinbaren die Banken, daB der Bauunter
nehmer die erste Baugeldrate nicht friiher verlangen darf, als bis die Funda
mentierung vollendet und das ErdgeschoB errichtet sind. Wie weit der Bau 
jeweils fortgeschritten sein muB, wenn die weiteren Raten zur Auszahlung 
gelangen, wird in dem Vertrage ebenfalls vereinbart. Obgleich das Baugeld 
nur allinahlich in Anspruch genommen werden darf' erstreckt sich die Bau
geldhypothek von vornherein auf den ganzen Kredit, und sie wird nicht als 
Hochstbetragshypothek eingetragen, soudern als Darlehnshypothek. Jedoch 
konnen sich die Anspriiche der Bank, wenn etwa der Bau nicht vollendet wird, 
natiirlich nur auf die tatsachlich ausgezahlten Betrll.ge erstrecken. Hat der 
Unternehmer die Baustelle nicht bar bezahlt, sondern ist das Grundstiick 
mit einer Restkaufgeldhypothek belastet, so wird gewohnlich vereinbart, daB 
die Restkaufgeldhypothek in ihrem Range ganz oder zum Teil hinter der Bau
geldhypothek stehen solI. Hierzu ist natiirlich die Zustimmung des Baustellen
verkll.ufers notwendig. Dieser erklll.rt sich jedoch meist mit der Einraumung 
des Vorranges fiir das Baugeld einverstanden, weil das Grundstiick durch die 
Herstellung des Baues einen weit groBeren Wert erhll.lt. 

Vor der Gewll.brung des Baugeldes priift die Bank die wirtschaftlichen 
Grundlagen des beabsichtigten Baues. Der Kreditnehmer hat ihr zu diesem 
Zweok den Vertrag liber deu Kauf des Grundstiicks, den von der Baupolizei 
genehmigten Bauplan, den Kostenvoranschlag sowie eine Aufstellung der vor
aussichtlich erzielbaren Mieten einzureichen. Die Priifung erstreckt sich vor
nehmlich darauf, ob auf Grund dieser Unterlagen zu erwarten ist, daB das ver
langte Baugeld die voraussichtliche Hohe der ersten Hypothek nicht libersteigt. 
Erscheint es zweifelhaft, ob der Baugeldnehmer nach Vollendung des Baues eine 
erste Hypothek in Hohe des Baugeldes erhalten wird, so wird die Bank ver
langen, daB der Kreditnehmer schon vor AbschluB des Baugeldvertrages sich die 
erste Hypothek unwr der Voraussetzung der Herstellung desBaues fest zusichern 
Ill.Bt. Ferner verlangt die Bank den Nachweis, daB der Neubau gegen Feuer
schaden versichert ist, sowie die Einreichung eines sogenannten Hypotheken
sicherungsscheines. Darin erkIart die Feuerversicherungsgesellschaft, 
der Bank Mitteilung zu machen, wenn eine Pramienzahlung nicht rechtzeitig 
geleistet wird, und ihr zu gestatten, die Pramie fiir den Schuldner innerhalb 
einer bestimmten Frist zu zahlen, sowie ferner, die Versicherungssumme bei 
Eintritt eines Brandschadens dem Eigentiimer nur auszuzahlen, wenn die 
Bank hierzu ihre Genehmigung erteilt hat. 

Zur Priifung des Voranschlages und des jeweiligen Standes der Bau
arbeiten bedient sich die Bank gewohnlich eines Bausachverstll.ndigen, dem 
der Darlehnsnehmer auf Grund der Vereinbarungen im Baugeldvertrage 
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jederzeit die Kontrolle des Baues zu gestatten hat. In diesem Vertrage ver
einbart die Bank ferner, daB der Kunde zur sofortigen Riickzahlung des Dar
lehns verpflichtet ist, wenn nach der Feststellung des Sachverstandigen bei 
dem Bau eine Abweichung von dem urspriinglich festgestellten Bauprojekt 
stattgefunden hat oder auf Aufforderung der Bank die von dem Sachverstan
digen fiir notwendig erachteten Abanderungen innerhalb einer bestimmten 
Frist nicht ausgefiihrt worden sind. Dasselbe gilt, wenn zum Bau schlechtes 
Material verwendet wurde oder der Bau ungehorig unterbrochen und ver
zogert wird; ferner wenn vor Vollendung des Baues das Grundstiick ohne 
Genehmigung der Bank verauBert oder der Anspruch auf Zahlung von Dar
lehnsraten vom Schuldner ganz oder zum Teil abgetreten wird. 

Trotz dieser SicherungsmaBnahmen bei AbschluB des Baugeldvertrages 
ist die Gewahrung der Baugeldkredite natiirlich riskant. Es kann der Fall 
eintreten, daB sich keine Rypothekenbank findet, die eine erste Rypothek 
in einer das Baugeld deckenden Rohe gewahrt, namentlich dann, wenn das 
Grundstiick nicht solide gebaut und daher einen geringeren Wert hat, als 
auf Grund des Voranschlages erwartet werden konnte. Auch ist die Bank 
haufig gezwungen, die Baugelder auf eine langere Zeit festzulegen, als vor
gesehen war. Die Vereinbarung, daB sie die Forderung sofort zuriickverlangen 
kann, wenn der Bau verzogert wird, hat praktisch wenig Bedeutung, wenn der 
Bauunternehmer kein ausreichendes Vermogen besitzt oder gleichzeitig eine 
groBere Anzahl von Bauten ausfiihren laBt, so daB er mit seinen fliissigen 
Mitteln "festliegt". Infolge dieser Risiken verlangen die Banken fiir die 
Gewahrung von Baugeldkrediten verhaltnismaBig hohe Zinssatze und Provi
sionen. Wie bei anderen Kreditgeschaften, so richtet sich auch hier der Zins
satz nach der jeweiligen Rohe des Reichsbank-Diskontsatzes. Gewohnlich 
wird fiir den Fall der ErmaBigung des Reichsbank-Diskonts ein Mindest
zinssatz vereinbart. Dieser Mindestzinssatz wird in das Grundbuch als 
fester Zinssatz fiir die Rypothek eingetragen, da, wie oben erwahnt, bei 
einer Darlehnshypothek im Gegensatz zur Sicherungshypothek ein be
stimmter Zinssatz zur Eintragung ins Grundbuch gelangen muB. Un
abhangig von der Eintragung hat der Baugeldnehmer natiirlich den im Dar
lehnsvertrage festgesetzten eventuell hoheren Zinssatz zu zahlen. An Pro
vision verlangt die Bank eine einmalige AbschluBprovision, deren Rohe sich 
nach dem geforderten Baugeld richtet, gleichgiiltig, ob es voll in Anspruch 
genommen wird oder nicht. Lauft der Kredit infolge einer nicht rechtzeitigen 
Vollendung des Baues oder aus anderen Griinden weiter, so ist eine AbschluB
provision in der urspriinglich vereinbarten Rohe nochmals zu zahlen. Zuweilen 
wird ferner noch eine laufende VorschuBprovision verlangt, die von der wahrend 
eines Vierteljahres erreichten Rochstsumme des in Anspruch genommenen 
Kredits berechnet wird. Ferner sind natiirlich der Bank die Gebiihren fiir 
die Sachverstandigengutachten, Notariatsvertrage usw. zu erstatten. 

Sowohl bei der Gewahrung von Baugeldkrediten, als auch bei anderen 
Kreditgeschaften, die auf Grund einer Rypothek oder Grundschuld gewahrt 
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sind, muB der Kreditgeber, wie schon dargestellt wurde, sich ein Urteil iiber 
den Wert des erst herzustellenden oder bereits fertiggestellten Grundstiicks 
bilden; denn ausschlieBlich hiervon hangt ja die Sicherheit der Hypothek abo 
Es kann sich hierbei natiirlich nur um Schatzungen handeln, da der Wert 
eines Grundstiicks durch besondere Verhii.ltnisse wesentlich beeinfluBt wer
den kann. Bei einer solchen Schatzung des Grundstiickswertes muB zunachst 
beriicksichtigt werden, ob das Grundstiick bebaut oder unbebaut ist, ob es 
sich um ein Wohnhaus oder um ein Fabrikgebaude handelt uSW. Wiederum 
nach anderen Grundsatzen ist der Wert eines landwirtschaftlichen Grund
stiicks zu ermitteln. Bei diesem spielt der Wert der Gebaude eine verhaltnis
maBig geringe Rolle; maBgebend fiir die Wertermittelung des Grundstiicks 
ist vielmehr der Reinertrag des landwirtschaftlichen Betriebes bei ordnungs
maBiger Verwaltung. Daneben wird u. a. die Beschaffenheit des Bodens fiir 
die Beurteilung des Wertes heranzuziehen und ferner nach Moglichkeit zu 
ermitteln sein, welchen Preis Grundstiicke ahnlicher Art und in derselben 
Gegend gelegen, erzielt haben. Fabrikgrundstiicke sind im allgemeinen schwer 
beleihbar, weil sie bestimmten Verwendungszwecken dienen und beim Verkauf 
die Rentabilitat nicht vom Grundstiick, sondem von der Art des Betriebes 
abhangt. Auch ist eine Verkaufsmoglichkeit leerstehender Fabrikbetriebe 
meist sehr schwierig. Die Hypothekenbanken oder Landschaften gewahren 
denn auch keine Hypotheken auf Fabrikgebaude, und auch die Kreditbanken 
pflegen Hypotheken auf Fabrikgebaude nur selten zu beleihen. Dagegen wird 
haufig zur Sicherstellung des einem Fabrikunternehmen gewiihrten Kredites 
eine Sicherungshypothek auf das Fabrikgebaude eingetragen. Fiir die Ge
wilhrung des Kredites ist aber in diesem FaIle in der Hauptsache nicht der 
mutmaBliche Wert des Gebaudes entscheidend, sondern die Kreditwiirdig
keit des Eigentiimers. 

Der Verkaufswert der stadtischen Wohnhauser richtete sich vor dem 
Kriege im wesentlichen nach dem Ertrag, den sie bei ordnungsmaBiger Ver
waltung dem Eigentiimer gewahren. Der Ertragswert wurde gewohnlich 
dadurch ermittelt, daB der sich nach Abzug der Unkosten ergebende Miets
ertrag kapitalisiert wird. Bei der Kapitalisierung wurde ein ZinsfuB von 5% 
zugrunde gelegt, so daB also der Reinertrag zur Ermittelung des Wertes mit 
20 multipliziert wurde. Natiirlich hangt der zugrunde gelegte Zinssatz von 
den Verhaltnissen des Kapitalmarktes ab; dabei ist zu beriicksichtigen, daB 
man bei einem Hausgrundstiick mit einer etwas hoheren Verzinsung rechnen 
muB als bei der Anlage von Wertpapieren. Neben dem Ertragswert wurden 
in der Regel auch der Wert des Grund und Bodens und der Bauwert 
berechnet. Beide zusammen bezeichnete man als Sachwert. Der Durch
schnitt des Sacawertes und des Ertragswertes stellte dann den geschatzten 
Verkaufswert dar. Der Bauwert wurde gewohnlich nach den jeweiligen Bau
kosten berechnet, indem man ungefahre Einheitssatze fiir jeden Quadrat
meter der bebauten Flache zugrunde legte. Bei Hausem, die bei ciner 
offentlichen Feuerversicherungsanstalt (StMtischen Feuersozietat usw.) ver-
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sichert waren, konnte der von dieser Anstalt zugronde gelegte Bauwert als 
maBgebend betrachtet werden, da die Schatzungen dieser Versicherungsan
stalten meist sehr vorsichtig abgegeben werden. Bei der Schatzung des Grund
und Bodenwertes ging man in der Regel von den Preisen aus, die fiir unbe
baute Grundstucke ahnlicher Art in derselben Gegend zuletzt bezahlt wurden. 
Naturlich richten sich aber die Preise fiir unbebaute Grundstiicke, die zur Errich
tung von Wohngebauden geeignet sind, letzten Endes unter Berucksichtigung 
der Baukosten nach dem Reinertrag, den das Wohngebaude abwerfen wiirde. 

Gegenwartig ist es nicht moglich, einer Schiitzung des Wertes der Wohn
hauser deren jetzigen Ertrag zugrunde zu legen. Denn die Hohe der Mieten 
richtet sich nicht nach Angebot und Nachfrage der Wohnungen, sondern 
sie unterliegt seit dem Bestehen der sogenannten Zwangswirtschaft be
hordlicher Festsetzung auf Grund des Reichsmietengesetzes, wobei die 
vor dem Kriege gezahlte Miete (Friedensmiete) zugrunde gelegt wird. Sind 
die Mietpreise fur Wohnungen dadurch einerseits niedriger, als sie es bei 
freier Bewirtschaftung waren, so unterliegt der stadtische Grundbesitz an
dererseits erheblichen Steuerlasten, namentlich der Hauszinssteuer, deren 
Ertrag teilweise zur Finanzierung des Baues neuer Wohnhauser durch die 
Kommunen Verwendung findet. Dadurch sind die Reinertrage der Wohn
hauser gegenuber der Vorkriegszeit erheblich gemindert. Ein groBer Teil des 
stadtischen Grundbesitzes ist uberhaupt ertraglos. Nur soweit das Grund
stuck Verkaufsladen oder Buroraume enthiilt, sind die Verhaltnisse etwas 
giinstiger, weil die Mieten fur diese Raume der freien Vereinbarung zwischen 
Vermieter und Mieter unterliegen. Schwieriger ist auch eine Schatzung des 
Grund- und Bodenwertes, weil die Umsatze in bebauten und unbebauten 
Grundstucken wesentlich geringer sind als vor dem Kriege und daher ge
eignete Vergleichsmoglichkeiten fehlen. SchlieBlich lassen sich auch die 
gegenwartigen Baukosten fiir Hauser bei einer Wertberechnung kaum 
berucksichtigen, weil es zweifelhaft ist, ob diese Kosten dauernd oder auch 
nur fiir lange Zeit die jetzige Hohe behalten werden. Der Verkaufswert der 
W ohnhauser richtet sich daher hauptsachlich nach der Hohe der Friedens
mieten; je nach Art und Lage der Hauser betragt er das soundsovielfache 
dieser Bruttoeinnahmen. NaturgemaB sind die Preise, von Hausern in be
sonders guten Geschii.ftsgegenden abgesehen, wesentlich niedriger als vor 
dem Kriege. Auch der Wehrbeitragswert der Grundstucke, d. h. der der 
Veranlagung zur Wehrsteuer im Jahre 1913 zugrunde gelegte Wert, wird bei 
Kaufen oder Beleihungen von Wohnhausern meist berucksichtigt; dieser 
Wert wird als der Vorkriegswert angesehen, wie er sich nach dem Ertragswert 
und dem Wert des Grund und Bodens berechnete. Fur die Bewertung von 
Hausern, die nach Ausbruch des Krieges erbaut worden sind, fehlen natur
gemaB diese Grundlagen. Hier konnen Veranlagungen fiir spatere Vermogens
steuern der Nachinflationszeit (ab 1924) herangezogen werden, jedoch sind 
Schatzungen des gegenwartigen Wertes aus den oben angegebenen Grunden 
bei solchen Bauten mit besonderer V orsicht aufzunehmen. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Aufl. 7 
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Fast allen bisher erorterten Kreditgeschaften, bei denen der Kredit
nehmer Sicherung gewahrt, war eigen, daB die Sicherung in der Verpfandung 
oder Abtretung von Sachen, Forderungen oder Rechten bestand. Eine Aus
nahme bestand nur bei dem ebenfalls schon erlauterten Diskontkredit. Wer 
einen Wechsel diskontiert, ist nicht durch das Pfandrecht oder das Eigen
tum an irgendeiner Sache oder Forderung gesichert; er gibt vielmehr dem 
Diskonteur (Verkaufer des Wechsels) einen rein personlichen Kredit, der da
durch gesichert ist, daB noch andere Personen oder Firmen £iir die Erfiillung 
der aus dem Wechsel herrUhrenden Verpflichtungen haften. Es gibt aber 
auch andere Kreditformen, bei denen zur Sicherung des Kreditgebers Ver
pflichtungen von dritter Seite iibernommen werden. Es sind dies die Biirg
schaftskredite und die Garantiekredite. Die Biirgschaftskredite haben 
im Kreditgeschaft der Banken eine groBe Bedeutung erlangt. Sie bestehen 
darin, daB zwar zunachst der Kreditnehmer, also der Kontrahent des Kredit
gebers, die Verbindlichkeit zu erfiillen hat, j edoch die Verpflichtung eines 
Dritten (des Biirgen) hinzutritt. Der Unterschied zwischen dem Biirgschafts
kredit und dem Diskontkredit besteht darin, daB bei diesem zunachst eine 
Forderung gegen einen Dritten, namlich den Bezogenen des Wechsels ent
steht und erst, wenn diesel' seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, der 
GIaubiger, d. h. in diesem FaIle der Besitzer des Wechsels, Rechte gegen 
seinen Kontrahenten, mit dem er das Geschaft abgeschlossen hat, herleiten 
kann. 

Die Biirgschaft braucht keineswegs die einzige Sicherung des Glau bigers 
zu sein. Eine Bank kann z. B. einen Kredit gegen Verpfandung von Waren, 
einer Lebensversicherungspolice odeI' einer Hypothek gewahren und gleich
zeitig fordern, daB der Schuldner ihr die Biirgschaft eines Dritten beibringt. 
Die Burgschaft dient alsdann zur Verstarkung der Sicherheit. Jedoch werden 
auch Kreditgeschafte abgeschlossen, bei denen die Biirgschaft die einzige 
Sicherung des Glaubigers bildet. In allen Fallen wird natiirlich nur die Biirg
schaft einer Person oder Firma angenommen, an deren Zahlungsfahigkeit 
del' Glaubiger keinen Zweifel hegt. Haufig wird del' Kredit iiberhaupt im 
Vertrauen auf die person lichen Verhaltnisse des Biirgen gewahrt, wahrend 
del' Glaubiger die Zahlungsfahigkeit des Schuldners nicht giinstig beurteilt. 

Die Biirgschaft muB, um wirksam zu sein, gegeniiber dem Glau biger 
erklart werden. Es geniigt also nicht, daB sich jemand gegeniiber dem Schuld
ner verpflichtet, die Biirgschaft zu iibernehmen. Der Biirge kann jedoch die 
Biirgschaftsurkunde dem Schuldner iibergeben; die Biirgschaft ist dann 
wirkeam, wenn der Schuldner die Urkunde dem Glaubiger weitergibt. In 
diesem FaIle wird jedoch die Bank, der die Biirgschaftserklarung durch den 
Schuldner iibersandt wird, durch Riickfrage beim Biirgen oder durch Zusen
dung eines Bestatigungsschreibens an ihn feststellen, ob die Unterschrift des 
Biirgen in Ordnung ist. Zuweilen verlangen die Banken sogar, daB der Biirge 
die Biirgschaftserklarung in den Geschaftsraumen der Bank unterzeichnet. 
Eine notarielle Beglaubigung del' Unterschrift ist nicht erforderlich. Dagegen 
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ist die schriftliche Form fUr die Biirgschaftserklarung gesetzlich vorgeschrie
ben (§ 766 BGB.), sofern nicht der BUrge Vollkaufmann ist und die BUrg
schaft auf seiten des BUrgen ein Handelsgeschaft ist (§ 350, 351 HGB.). In 
diesem FaIle geniigt eine miindliche Erklarung. Die schriftliche Form ist 
daher auch notwendig, wenn der Biirge zu den Minderkaufleuten gehort, d. h. 
wenn er Handwerker ist oder sein Gewerbebetrieb nicht iiber den Umfang des 
Kleingewerbes hinausgeht; es sei denn, daB er in das Handelsregister ein
getragen ist, wodurch er die Eigenschaft des Vollkaufmanns erworben hat 
(§ 4, 5 HGB.). Da es somit zweifelhaft sein kann, 0 b ein BUrge Vollkaufmann 
ist und namentlich, ob die Dbernahme der Biirgschaft fUr ihn ein Handels
geschaft war, verlangen die Banken gewohnlich die Ausstellung der BUrg
schaftserklarung selbst dann in schriftlicher Form, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen fUr die miindliche Biirgschaft vorliegen. 

Fast immer wird von den Banken auch verlangt, daB der Biirge "selbst
schuldnerisch" haftet, also eine sogenannte selbstschuldnerische Biirg
schaft iibernimmt. Dadurch ist die Bank berechtigt, den Biirgen in An
spruch zu nehmen, sobald der Schuldner die Zahlung nicht geleistet hat. 
Die Bank ist also nicht, wie es bei der gewohnlichen Biirgschaft der Fall ist, 
verpflichtet, vor der Inanspruchnahme des BUrgen den Schuldner zu ver
klagen und die Zwangsvollstreckung zu betreiben, so daB der Biirge nur fiir 
den Ausfall aufzukommen braucht, der dem Glaubiger entsteht, wenn die 
Zwangsvollstreckung fruchtlos geblieben ist oder ihm nur einen Teil des 
schuldigen Betrages erbracht hat. Auch braucht die Bank, wenn zur Sicherung 
des Kredits neben der selbstschuldnerischen BUrgschaft ein Pfand bestellt 
worden ist, nicht zuerst aus dem Pfande Befriedigung zu suchen. Jedoch 
kann der BUrge, der sich selbstschuldnerisch verpflichtet hat, gegeniiber dem 
Glaubiger dieselben Einwendungen erheben, die dem Schuldner zustehen. 
Er kann also z. B. einwenden, daB die Forderung verjahrt oder noch nicht 
fallig ist. 

Gerat der Schuldner in Konkurs, so kann die Bank den BUrgen, auch 
wenn er eine gewohnliche, also keine selbstschuldnerische BUrgschaft iiber
nommen hat, in Anspruch nehmen, ohne vorher die Forderung beim Schuldner 
einzuklagen und die Zwangsvollstreckung zu betreiben. Dasselbe gilt, wenn die 
Rechtsverfolgung gegen den Schuldner infolge einer nach der Dbernahme der 
BUrgschaft eingetretenenAnderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlas
sung oder des Aufenthaltsortes des Schuldners we3entlich erschwert ist; sowie 
ferner, wenn anzunehmen ist, daB die Zwangsvollstreckung in das Vermogen 
des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des Glaubigers fiihren wird. In 
dem letzterwahnten FaIle sowie auch im FaIle des Konkurses des Schuldners 
muB jedoch die Bank zunachst ihr Pfandrecht oder ihr Zuriickbehaltungsrecht 
geltend machen, sobald sie sich aus einer beweglichen Sache des Schuldners 
befriedigen kann (§ 773 BGB.). 

Haufig kommt es vor, daB ein Kunde bei einer Bank einen hoheren 
Kredit in Anspruch nimmt, als er durch die BUrgschaft gedeckt ist. Selbst-

7* 
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verstandlich haftet der Biirge alsdann nur bis zur Rohe dar Biirgschaft. 
Gerat nun der Schuldner in Konkurs, so kann die Bank die gesamlie Forderung 
zur Konkursmasse anmelden, und der Biirge haftet alsdann bis zur Hohe 
der Biirgschaft fiir denjenigen Teil der Forderung, fiir den die Bank aus der 
Konkursmasse nicht befriedigt wird. Betragt also z. B. die Forderung aus 
dem Kredit 100000 RM., und ist die Biirgschaft nur bis zum Betrage von 
75000 RM. geleistet, so kanndie Bank den Biirgen fiir den Ausfall von 70000 RM. 
in Anspruch nehmen, wenn sie aus dem Konkurse mit 300 / 0, also mit 30000 RM. 
befriedigt wird. Dieser Vorteil geht aber fiir die Bank verloren, wenn der 
Biirge vor der Konkurseroffnung sie befriedigt, ihr also nach obigem Bei
spiel den Betrag von 75000 RM. gezahlt hat. Durch die Leistung des Biirgen 
geht die Forderung der Bank gegen den Schuldner auf den Biirgen iiber 
(§ 774 BGB.). Daher kann der Biirge zur Konkursmasse die Forderung von 
75000 RM. anmelden. Die Bank kann jedoch nur ihre Anspriiche in Rohe des 
nicht gedeckten Teiles der Forderung, also von 25000 RM. geltend machen. Sie 
wird dann, wenn, wie wir annahmen, die Konkursquote 300 / 0 betragt, aus 
dieser Forderung mit 7500 RM. befriedigt, so daB sie einschlieBlich des vom 
Biirgen gezahlten Betrages insgesamt 82500 RM. erhalt, also einen Verlust von 
17500 RM. erleidet. Der Biirge erhalt aber von den 75000 RM., die er an die 
Bank vor der Konkurseroffnung gezahlt hat, auf Grund seiner Forderung 
an die Konkursmasse ebenfalIs 30 0 / 0 , also 22500 RM. zuriick, sO daB er um 
17500 RM. besser gestellt ist als im ersten Faile. Hat jemand, der eine 
Biirgschaft iibemommen hat, von den finanziellen'Schwierigkeiten des 
Schuldners noch vor der Konkurseroffnung Kenntnis erlangt, so liegt es nahe, 
daB der Biirge von seinem Recht, den Glau biger zu befriedigen, meist kurz 
vor der Konkurseroffnung Gebrauch machen wird. Die Banken pflegen sich 
daher von vornherein gegen die Nachteile zu sichem, die ihnen hieraus ent
stehen, wenn iiber die Biirgschaft hinaus ein ungedeckter Kredit in Anspruch 
genommen ist. Sie verlangen im Biirgschaftsvertrag die Aufnahme einer Er
klarung etwa folgenden Inhalts: "Die Anspriiche der Bank gehen erst dann 
auf den Biirgen iiber, nachdem ihre Anspriiche an den Schuldner befriedigt 
sind. Bis zur Feststellung des Ausfalles werden die Zahlungen des Biirgen 
als Sicherheitsleistung behandelt und nicht auf die Forderung der Bank an 
den Schuldner verrechnet." 

Der Biirge wird, wenn er eine solche Erklarung unterzeichnet hat, kein 
Interesse daran haben, der Bank den verbiirgten Betrag schon zu zahlen, bevor 
er von der Bank in Anspruch genommen wird. Denn die als Sicherheit ge
leistete Zahlung wird nur mit den iiblichen Satzen verzinst. Haufig behalten 
sich die Banken jedoch in dem Biirgschaftsvertrage das Recht vor, vom 
Biirgen jederzeit eine Sicherheitsleistung in Hohe des verbiirgten Betrages 
zu verlangen, auch wenn die Forderung noch nicht ganzlich fallig oder die 
Zahlung vom Schuldner noch nicht verlangt ist. Durch diese Bestimmung 
versucht die Bank, sich gegen etwaige Verluste zu sichem, wenn sie eine Ver
schlechterung der finanziellen Verhaltnisse des Biirgen befiirchtet. 
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Von Bedeutung ist fiir die Banken, die einen Kredit gegen Biirgschafts
leistung gewiihren, schlieBlich auch § 776 BGB. Er lautet: 

"Gibt der GUi.ubiger ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, 
eine fiir sie bestehende Hypothek, ein fiir sie bestehendes Pfandrecht oder das 
Recht gegen einen Mitbiirgen auf, so wird der Biirge insoweit frei, als er aus 
dem aufgegebenen Rechte nach § 774 hatte Ersatz erlangen konnen. Dies 
gilt auch dann, wenn das aufgegebene Recht erst nach der Obernahme der 
Biirgschaft entstanden ist." 

Hat also die Bank zur Sicherung fiir den Kredit neben der Biirgschaft 
durch Verpfandung oder Abtretung irgendein Recht erlangt, so dad sie dieses 
Recht nicht aufgeben, weil sonst der Biirge in Rohe des Wertes dieses Reahts 
befreit wird. Die Sicherheiten, die die Bank neben der Biirgschaft erhalten 
hat, gehen an den Biirgen mit der Forderung iiber, soweit er die Bank befrie
digt hat. Nehmen wir an, der Kunde habe einen durch Biirgschaft gedeckten 
Kredit von 100000 RM. erhalten, gleichzeitig aber bei der Bank Sicherheiten 
(Wertpapiere) im Werte von 50000 RM. hinterlegt. Verlangt der Kunde nun 
einen Teil der Wertpapiere zuriick, indem er vieileicht gleichzeitig einen Teil 
des entsprechenden Kredits zuriickzahlt, so wird die Bank leicht geneigt sein, 
seinem Verlangen auf Auslieferung der verpfandeten Wertpapiere statt
zugeben, weil sie glau bt, durch die Biirgschaft hinreichend gedeckt zu sein. 
Der Biirge wird jedoch, sofern er nicht die Genehmigung zur Herausgabe 
erteilt hat, wenn die Herausgabe stattfindet, nach § 776 BGB. aus seiner 
Biirgschaft in Hohe des Wertes der herausgegebenen Papiere befreit. Die 
hieraus fiir die Bank entstehende Gefahr wird noch dadurch vergroBert, daB 
§ 776 auch Anwendung findet, wenn die Wertpapiere nach der 'Obemahme 
der Biirgschaft verpfandet sind. Es kommt hinzu, daB die Banken in ihren 
Geschii.£tsbedingungen regelmaBig vereinbaren, daB aile in ihren Besitz 
gelangenden Werte des Schuldners, soweit sie nicht als fremdes Eigentum 
bezeichnet werden, der Bank zur Sicherheit fiir aile bestehenden und kiinftigen 
Forderungen als Pfand haften. Die Bank dad daher, solange die Biirgschaft 
besteht, dem Kunden auch diejenigen Werte nicht zuriickgeben, die nicht 
zur Sicherung des gleichzeitig durch die Biirgschaft gedeckten Kredites, 
sondern aus irgendeinem anderen Grunde in den Besitz der Bank gelangt sind. 
Um sich vor Schaden zu bewahren, der durch Nichtbeachtung dieser Vor
schrift entstehen kann, wird daher von vielen Banken in die Biirgschafts
erklarung eine Bestimmung aufgenommen, nach der die Bank aile Sicherheiten 
und Vorzugsrechte, die ihr neben der Biirgschaft fiir die Schuld bestellt sind 
oder noch besteilt werden, nach ihrem Ermessen zu verwerten und dariiber 
zu vediigen berechtigt ist, ohne daB dadurch der Umfang der Biirgschafts
verpflichtung geandert wird. 

In Verbindung mit Krediten, zu deren Sicherung Hypotheken dienen, 
spielt haufig ein der Biirgschaft iihnlicher Vertrag, die Ausbietungs
garantie, eine groBe Rolle. Sie besteht darin, daB jemand (der Garant) 
gegeniiber dem Glaubiger (der Bank) die Verpflichtung iibernimmt, in einem 
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Zwangsversteigerungsverfahren die Hypothek des Glaubigers auszubieten, 
d. h. das Grundstiick zu erstehen. Ist z. B. ein Grundstiick mit einer ersten 
Hypothek von 300000 RM. und mit einer zweiten Hypothek von 50000 RM. 
belastet, und ist die zweite Hypothek an die Bank zur Sicherheit fiir einen 
Kredit a.bgetreten worden, so wiirde die Bank einen Verlust erleiden, wenn in 
der Zwangsversteigerung fiir das Grundstiick nur 300000 RM. geboten werden, 
so daB die zweite Hypothek ausfallt. Der Garant, der die Ausbietungsgarantie 
iibernommen hat, verpflichtet sich daher, das Grundstiick zu 350000 RM. zu 
iibernehmen oder dem Hypothekenglau biger fiir den Schaden aufzukommen, 
der dadurch entsteht, daB diese Verpflichtung nicht erfiillt wird. Natur
gemaB erstreckt sich die Garantie auch auf die Zinsen und Kosten. Der 
Hypothekenglaubiger ist berechtigt, wenn der Garant die zweite Hypothek 
nicht ausbietet, das Grundstiick selbst fiir 350000 RM. zu erwerben und die 
Obernahme des mit der Hypothek belasteten Grundstiicks zu diesem Preise 
vom Garanten zu verlangen. Er kann aber auch die zweite Hypothek aus
fallen lassen, das Grundstiick also fiir 300000 RM. erstehen und vom Garanten 
die V'bernahme des Grundstiicks und Wiedereintragung der erloschenen 
Hypothek (von 50000 RM.) fordern 1). 

Ausbietungsgarantien werden von den Banken hauptsachlich verlangt, 
wenn die ihnen verpfandete, abgetretene oder zu ihren Gunsten eingetragene 
Sicherungshypothek nicht als solche hinreichende Sicherheit bietet. Als Garanten 
treten, ebenso wie als Biirgen, gewohnlich Personen oder Firmen auf, die dem 
Schuldner nahestehen - haufig z. B. Verwandte des Schuldners - und der 
Bank als zahlungsfahig bekannt sind. Zuweilen werden jedoch Ausbietungs
garantien auch von den Banken gegeniiber dem Glaubiger eines Kunden gegen 
Vergiitung einer Provision iibernommen. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine 
erste Hypothek auf ein sehr groBes Grundstiick oder auf ein Grundstiick, 
dessen Ertrag von dem besonderen Verwendungszweck abhangt (wie z. B. 
bei einem Warenhaus oder Fabrikgebaude) aufgenommen werden soIl, so 
daB der Hypothekenglaubiger das Risiko der Beleihung nicht ohne weiteres 
iibernehmen will. Die Bank wird die Ausbietungsgarantie natiirlich nur iiber
nehmen, wenn sie von der Zahlungsfahigkeit des Schuldners iiberzeugt ist. 

Grundsatzlich ahnlich ist ein Kreditgeschaft, bei dem die Bank fiir be
stimmte Verpflichtungen eines Kunden gegeniiber einer BehOrde gegen Ver
giitung einer Provision die Biirgschaft oder eine ahnliche Zahlungsverpflich
tung iibernimmt. Man nennt diesen Kredit A valkredit oder Kautionskredit. 
Unternehmer oder Handler, die mit BehOrden arbeiten, haben haufig bei 
Lieferung von Wa.ren, Herstellung von Bauten usw. als Sicherheit fiir die 
vertragsmaBige Erfiillung Sicherheit zu stellen. Dasselbe gilt, wenn jemand 
von einer Behorde Waren gekauft hat, die erst nach einer langeren Zeit zu 
bezahlen sind, oder wenn die Behorde indirekte Steuern, Zolle, Frachten usw. 

1) Siehe: Urteil des Reichsgerichts, III. Zivilsenat vom 23. November 1917, abge
druckt im Bank.Archiv XVII., S. 173. 
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s~undet. Die Kautionen sind gewohnlich in barem Geld, Reichs-, Staats, 
a.nleihen oder anderen miindelsicheren Wertpapieren, d. h. solchen, die kraft 
Gesetzes zur Anlage von Miindelgeldern geeignet sind, zu stellen. Die meisten 
Kaufleute wiirden ihre Betriebsmittel auBerordentlich stark in Anspruch 
nehmen, wenn sie bares Geld oder miindelsichere Wertpapiere hinterlegen 
wiirden, abgesehen davon, daB sie hierbei im FaIle eines Kursriickganges 
der Wertpapiere einen Verlust erleiden. Sie nehmen daher einen Bankkredit 
in Anspruch, der ihnen entweder als Blankokredit gewahrt wird, oder dessen 
Sicherung in anderer Form, z. B. durch Biirgschaft, Sicherungshypo
thek usw. erfolgen kann. Die Bank braucht in diesem FaIle dem Kun
den keinen Barkredit einzuraumen, da die BehOrden sich mit ihrer -Biirg
schaft oder der Hinterlegung eines von ihr akzeptierten Wechsels be
gniigen. Erfolgt die Kautionsstellung durch Bankakzept, so hinterl~ die 
Bank bei der Behorde einen yom Kreditnehmer auf sie gezogenen und von 
ihr akzeptierten Wechsel. Die A valakzepte sind gewohnlich nicht mit einem 
bestimmten Falligkeitsdatum versehen, sondern sie lauten auf Sicht; sie
sind also von der Bank sofort einzulosen, wenn sie zur Bezahlung vorgelegt 
werden. Ein Sichtwechsel wird deshalb gewahlt, weil der Wechsel nur zur 
Sicherstellung dient. Da Sichtwechsel nach Art.31 der Wechselordnung 
eine Laufzeit von hochstens zwei Jahren haben, miissen sie nach Ablauf 
dieser Frist erneuert werden. Die BehOrde nimmt die Bank nur in Anspruch, 
wenn der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen ihr gegeniiber nicht nach
gekommen ist, und sie kann daher auch vorher nicht bestimmen, w~nn sie 
in die Lage kommt, ihre Anspriiche gegen die Bank geltend zu machen. 

Die Hinterlegung eines Akzepts kommt jedoch nur noch selten vor. Meist 
sind die BehOrden damit einverstanden, daB die Banken ihnen einen Biirg
Bchaftsschein oder ein Schuldversprechen (~emaB § 780 BGB.). ausstellen, 
und zwar miissen die Banken hierbei in der Regel die selbBtschuldnerische 
Verpflichtung iibernehmen und bei der Biirgschaft auf die Einrede der An
fechtung (s. S. 100) und Aufrechnung verzichten, wahrend beim Schuldver
sprechen die Verpflichtung ohne weiteres selbstandig begriindet wird. Die 
Biirgschaft und das Schuldversprechen bieten gegeniiber dem Akzept, nament
lich bei groBeren Betragen und langerer Laufzeit des Avalkredits, den Vorteil, 
daB die Stempelgebiihren wesentlich geringer sind. 

Soweit der Avalkredit fiir gestundete Zolle und indirekte Steuern ge
wahrt wird, kann das Risiko der Bank erheblich eingeschrankt werden. 
Nach § 61 Nr. 2 der Konkursordnung sind namlich die FQrderungen der
Reichskasse, Staatskassen, der Gemeinden sowie der Amts-, Kreis- und 
Provinzialverbande wegen offentlicher Abgaben bevorrecMigt, soweit sie 
im letzten Jahre vor der Eroffnung des Konkursverfahrens fallig geworden sind. 
Sofern die Bank fiir eine solche Forderung Biirgschaft. geleistet hat und 
sie den Glaubiger befriedigt, geht die Forderung, wie. wiT gesehen haben 
(S. 101), an die Bank iiber. Sie erhalt daher eine bevorrechtigte Forderung, 
d. h. sie wird vor den iibrigen Glaubigern der Konkursmasse befriedigt. 
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Falls die Bank gegeniiber der Reichskasse usw. an Stelle der Biirgschaft 
ein Schuldversprechen abgegeben hat, so muB sie sich, um denselben Zweck 
zu erreichen, von der Behorde bestatigen lassen, daB sie die Forderung, 
soweit sie der auf Grund des Schuldversprechens erfolgenden Zahlung der 
Bank entspricht, sowie das nach der Konkursordnung bestehende V orrecht, 
an die Bank abtritt. Eine solche Bestatigung geben die BehOrden gewohnlich 
unter der Voraussetzung ab, daB die Bank sich verpflichtet, das Vorrecht 
nicht zum Nachteile der Reichskasse zu benutzen und namentlich erst geltend 
zu machen, wenn die Behorde wegen des im Konkurse angemeldeten Teiles 
ihrer Forderung voll befriedigt worden ist (s. S.100). Falls die Bank bei der 
BehOrde ihr Akzept hinterlegt, laBt sie sich ebenfalls die Forderung und 
das Vorrecht nach § 61 der Konkursordnung abtreten. 

Bei der Ausstellung von Biirgschaftserklarungen wird die Verpflichtung 
von der Bank nach Moglichkeit begrenzt. Es wird also zum Ausdruck ge
bracht, daB die Biirgschaft nur bis zu einem bestimmten Tage gelten soll. 
In diesem Falle muB der Glaubiger auch bei der selbstschuldnerischen Biirg
schaft dem Biirgen unverziiglich Anzeige machen, wenn er ihn in Anspruch 
nehmen will. Haufig vereinbart die Bank mit dem Glaubiger in der Biirg
schaftserklarung auch, daB diese Inanspruchnahme innerhalb einer be
stimmten Frist (z. B. von drei Monaten) nach Beendigung der Biirgschaft 
erfolgen muB. Jedoch werden solche Einschrankungen von den Behorden 
oder anderen Biirgen nicht immer angenommen und die Bank trifft alsdann 
meist eine Vereinbarung mit dem Kunden, wonach sie jederzeit Befreiung 
von der Biirgschaft verlangen kann. Dieses Recht ergibt sich zuweilen aus 
den allgemeinen Geschaftsbedingungen. 

A valkredite werden in neuerer Zeit auch von einigen Versicherungs
gesellschaften oder besonderen Kreditversicherungsbanken iibernommen. 
Das Frachtstundungsgeschaft betreibt hauptsachlich die Deutsche Verkehrs
Kreditbank, die Bank der Deutschen Reichsbahn. 

Zu den Kreditgeschaften der Banken wurde friiher haufig und wird 
auch jetzt noch gelegentlich das Griindungsgeschaft gerechnet, obgleich 
eine Kreditgewahrung hierbei nicht in Frage kommt, sondern nur ein Ankauf 
von Wertpapieren fUr eigene Rechnung der Bank. Bevor wir uns mit dem 
Wesen des Griindungsgeschafts naher beschaftigen, miissen jedoch einige 
Ausfiihrungen iiber den Begriff "Finanzierung" gemacht werden, die in 
der Praxis zu Unrecht haufig der "Griindung" gleichgestellt wird. Freilich 
ist der Begriff der Finanzierung sehr strittig. Bondi-Winckler l ) verstehen 
darunter im weitesten Sinne schon jedes Rechtsgeschaft zur Verschaffung 
von Geld, also auch in Form des Kredits und unabhangig davon, ob der 
Geldgeber an der Geschaftsfiihrung des Unternehmens teilnimmt oder nicht. 
1m engeren Sinne, und zwar nach der Anwendung des Begriffs im handels-

1) Die Praxis der Finanzierung. Von Dr. Felix Bondi und Dr. Ernst Winckler 
(siebente, neubearbeitete Auflage des gIeichnamigen Werkes von Dr. Emil Wolff 
und F. Birkenbihl), S. 24ff., Berlin 1929. 
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gewerblichen Geschiiftsverkehr, erblicken sie jedoch in dem Ausdruck Finan
zierung eine bestimmte technische Form der Geldbeschaffung. Ausgeschieden 
werden hierbei die einfachen Darlehen, und als wesentlich wird fiir den Be
griff der Finanzierung bezeichnet, daB der "Finanzierende" nicht selbst 
mit der Leitung, dem Bau und Betrieb befaBt ist, und daB sein Anteil an 
dem Unternehmen leicht veriiuBert werden kann. Auch die Verschaffung 
von Geld in der Form der Gewiihrung von Anleihen durch eine Bank wird 
als Finanzierung angesehen. Liefmann1) lehnt die Anwendung des Begriffs 
Finanzierung fiir jede Beschaffung von Geld ab und meint, es handle sich 
beim Finanzieren nur um die Beschaffung von Geld fUr dauernde Kapital
anlagen, und zwar um damit stehendes Kapital, Betriebseinrichtungen, 
eine Unternehmung zu schaffen. Bei der tibernahmEl einer Anleihe offent
licher oder privater Korperschaften spreche man nicht von "Finanzieren", 
wohl aber konne man einen Eisenbahnbau, einen Kanalbau usw. durch 
tibernahme einer Anleihe finanzieren. Wesentlich sei die Beziehung auf ein 
bestimmtes Objekt, das geschaffen werden soli, auf eine Unternehmung 
im weitesten Sinne. Daher sei auch Finanzieren nur das Beschaffen des 
ganzen Kapitals. 

Es geht hieraus hervor, daB der Begriff der Finanzierung sehr schwer 
zu fassen ist. Zweifellos bezeichnet der Sprachgebrauch die Gewiihrung irgend
eines beliebigen Kredits nicht als Finanzierung, andererseits aber die tiber
nahme von Schuldverschreibungen eines gewerblichen Unternehmens, obgleich 
hier juristisch zwar ein Kauf von Wertpapieren, wirtschaftlich aber doch eine 
Kreditgewiihrung vorliegt. Denn die Schuldverschreibungen (Anleihen) 
miissen zu einem bestimmten Zeitpunkt zuriickgezahlt werden, und der 
Geldgeber (Anleihegliiubiger) hat Anspruch auf die von vornherein fest
gesetzte Vergiitung in Form der Zinsen, die bei manchen Anleihen freilich 
durch einen gleichzeitig vereinbarten Anteil am schwankenden Ertrage des 
Unternehmens erhoht werden kann. 1m. Gegensatz hierzu gewahren die 
Aktien nur den Anspruch auf die von der Rohe des jeweiligen Jahresgewinnes 
des Unternehmens abhangige Dividende, die von der Generalversammlung 
der Aktionare auf Grund der von der Verwaltung (Vorstand und Aufsichts
rat) vorgelegten Bilanz und des Gewinnverteilungsplanes festgesetzt wird. 

Es laBt sich auch nicht sagen, daB mit dem Erlos solcher Schuldver
schreibungen regelmaBig stehendes Kapital, also Betriebseinrichtungen, ge
schaffen werden. Vielmehr werden haufig Anleihen zum Zwecke der Be
schaffung von Betriebskapital, z. B. zum Ankauf oder zur Herstellung von 
Waren aufgenommen. Indessen ist der Unterschied zwischen der Gewahrung 
irgendeines Kredits und der tibernahme einer solchen Anleihe darin zu er
blicken, daB der gewohnliche Kredit im Vergleich zu dem gesamten (stehenden 
oder Betriebs-) Kapital nur eine untergeordnete Rolle spielt, wahrend die 
Finanzierung durch tibernahme einer Anleihe zwar nicht zur Beschaffung 

1) Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Von Professor Dr. Robert 
Liefmann, S. 73f£., Jens. 1909. 
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des ganzen Kapitals erfolgen soli, aber doch eine fiir die wirtschaftliche Be
tatigung oder Entwicklung des Unternehmens wesentlichen Teiles. Zwar wird 
dies nicht in allen Fallen geschehen. Es gibt wohl Anleihen, die z. B. nur einen 
geringen Teil des Aktienkapitals und der neben der Anleihe bestehenden Ver
pflichtungen umfassen. Aber die Praxis spricht dann in der Regel auch nicht 
von einer Finanzierung, sondern eben von der Aufnahme einer Anleihe. 
Auch wenn eine Bank bei einer ErhOhung des Aktienkapitals einen im Ver
gleich zum Gesamtkapital der Gesellschaft geringen Betrag von neuen Aktien 
iibernimmt, wird man nicht von einer Finanzierung, sondern von einer Aktien
iibernahme sprechen. Daraus erklart es sich auch, daB die "Obernahme einer 
Staatsanleihe oder einer Stadtanleihe nicht als Finanzierung des Staates oder 
der Stadt bezeichnet wird. Abgesehen davon, daB es sich hier nicht um "Unter
nehmungen" handelt, wird durch die Anleihe nicht der finanzielle Aufbau 
des Schuldners entscheidend oder auch nur erheblich beeinflnBt. 

Nicht erforderlich ist jedoch, obgleich es von manchen Seiten behauptet 
wird1), zum Begriff der Finanzierung, daB der Geldgeber eine Beteiligung 
an dem Unternehmen eingeht, also auch das Risiko des Unternehmens iiber
nimmt und seine Vergiitung von dessen Ertrage abhangt. Das eben erwahnte 
Beispiel der Finanzierung durch "Obernahme von Anleihen spricht schon 
dagegen. Wenn bei der Finanzierung meist an eine Beteiligung (z. B. durch 
"Obernahme von Aktien) gedacht wird, so liegt es daran, daB diese Form der 
Finanzierung weit haufiger erfolgt, als die "Obernahme von Anleihen; teil
weise wohl deshalb, weil ein solches Unternehmen die zu seiner wirtschaft
lichen Betatigung oder Entwicklung notwendigen Geldmittel angesichts des 
damit verbundenen Risikos gewohnlich leichter durch Ausgabe von Aktien 
als durch Anleihen erhalt, deren sichere Verzinsung in Aussicht stehen muB. 
Eine wie groBe Rolle bei der Anwendung des Begriffes Finanzierung der Um
fang des vom Geldgeber zur Verfiigung gestellten Kapitals im Vergleich zum 
Gesamtkapital des Unternehmens steht, geht schon daraus hervor, daB 
niemand von einer Finanzierung sprechen wird, wenn irgendein Kapitalist 
einige wenige Aktien eines Unternehmens erwirbt. 

Eine weitere Frage ist, ob es zum Wesen der Finanzierung gehort, daB 
der Geldgeber nicht mit der Leitung des Betriebes befaBt ist. Das trifft insofern 
zu, als er an der Geschaftsfiihrung des Unternehmens nicht teilnimmt. 
Die Beteiligung des GeselIschafters einer offenen Handelsgesellschaft, mag 
sie noch so groB sein, ist keine Finanzierung. Dadurch wird jedoch nicht 
ausgeschlossen, daB der Geldgeber sich EinfluB auf die Geschaftsfiihrung 
sichert und sie iiberwacht, wie es bei den Banken haufig durch Eintritt ihrer 
Vertreter in den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft geschieht. Dagegen 
gehort die leichte Moglichkeit einer VerauBerung der bei der Finanzierung 
iibernommenen Anteile oder Anleihen nicht zum Begriff der Finanzierung. 
Wenn sie haufig hierzu gerechnet wird, so geschieht es, weil die gewerbs-

1) Auch in den friiheren Auflagen dieses B uches ist diese Auffassung vertreten 
worden. 



Finanzierung und Griindung. 107 

maBige Finanzierung hauptsachlich von den Banken betrieben wird. FUr 
die Banken ist aber die leichte Absatz£ahigkeit der iibernommenen Wert
papiere unbedingt notwendig, denn die Festlegung von Barmitteln wider
spricht ihren Aufgaben, weil andererseits auch die ihnen zuflieBenden Gelder 
nur auf verhaItnismaBig kurze Zeit gegeben sind. Man spricht aber auch von 
einer Finanzierung, wenn die leichte Verkaufsmoglichkeit der Anteile usw. 
nicht gegeben ist. Es sei nur daran erinnert, daB manche Aktiengesellschaften 
zum Vertriebe ihrer Erzeugnisse im Auslande eine andere Aktiengesellschaft 
errichten, um an dem auslandischen Absatzmarkte nicht erkennen zu lassen, 
daB die Waren deutscher Herkunft sind. Nach dem Sprachgebrauch handelt 
es sich hier um eine Finanzierung der auslandischen Gesellschaft durch die 
deutsche, obgleich diese (die "Muttergesellschaft") nicht die Absicht hat, 
die Aktien der "Tochtergesellschaft" zu verkaufen, sondern deren Ertrag 
dauernd ihrem eigenen Unternehmen zuzufiihren. Auch finanzieren manche 
Banken zuweilen andere Banken durch "'Obernahme von dauernden Be
teiligungen an diesen; sei es bei Aktiengesellschaften durch "'Obernahme 
des ganzen oder des groBten Teils des Aktienkapitals oder durch komman
ditarische Beteiligungen bei Bankfirmen. Der Zweck einer solchen Beteiligung 
liegt, wie in dem erwahnten Beispiel der Errichtung einer auslandischen 
Tochtergesellschaft, nicht in der gewinnbringenden AbstoBung der Beteiligung, 
sondern darin, den Geschaftskreis des eigenen Unternehmens auszudehnen, 
gleichzeitig aber die Firma des angegliederten Unternehmens, an die sich 
meist enge geschaftliche Beziehungen zur Kundschaft kniipfen, nach auBen 
hin in ihrer Selbstandigkeit zu erhalten. Auch sonst kann eine Finanzierung 
vorliegen, wenn die Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft das 
Kapital ganz oder zu einem erheblichen Teile zur Verfiigung stellen, wahrend 
die Leitung in den Handen der personlich haftenden Gesellschafter liegt. 
Ebenso bnn die tibernahme von Stammanteilen einer Gesellschaft mit be
schrankter Haftung eine Finanzierung darstellen. Nur konnen die Banken 
Finanzierungen dieser Art wegen der Schwierigkeit der VerauBerung solcher 
Anteile (s. unten S. 109), abgesehen von dem soeben erwahnten Fall der ge
legentlichen Beteiligung bei Bankfirmen, nicht zum Gegenstande ihrer 
GeschMtstatigkeit machen. 

Der Unterschied zwischen den Begriffen Finanzierung und Griindung 
liegt im wesentlichen darin, daB die Finanzierung immer eine Beteiligung mit 
Kapital voraussetzt, was bei der Griindung nicht der Fall zu sein braucht. 
Unter Griindung versteht man im weiteren Sinne die Errichtung irgend
eines Unternehmens, im engeren Sinne die Errichtung einer Aktiengesellschaft, 
sei es durch Umwandlung eines bestehenden Unternehmens in eine solche, 
oder durch Schaffung eines neuen Unternehmens. 1m ersten FaIle braucht 
die Griindung nicht mit einer Finanzierung verbunden zu sein; bei der Um
wandlung wird das Unternehmen in die neu errichtete Aktiengesellschaft ein
gebracht und als Gegenwert erhalten der oder die bisherigen Besitzer Aktien 
dieser Gesellschaft. Freilich wird in vielen Fallen auch bei einer solchen Um-
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wandlung gleichzeitig eine Finanzierung vorgenommen, wenn das Unternehmen 
weiteren Kapitalbedarf hat. 1m zweiten FaIle ist mit der Griindung meist 
eine Finanzierung verbunden. Das ist immer der Fall, wenn die Griinder 
sii.mtliche Aktien gegen Barzahlung iibernehmen, und nur wenn fiir die nicht 
von den Griindern iibernommenen Aktien andere Erwerber (Zeichner) ge
sucht werden, braucht eine Finanzierung nicht stattzufinden. Eine Griindung, 
bei der aIle Aktien, gleichgiiltig ob gegen Barzahlung oder gegen Sach
einIagen, von den Griindern iibernommen werden, wird Simultangriindung, 
die zweite Form Sukzessivgriindung genannt. Diese kommt jedoch in Deutsch

land so gut wie niemals vor. Erst wenn aIle Aktien von den Griindern iiber-
nommen oder (bei der Sukzessivgriindung) gezeichnet sind, gilt die GeseIl
schaft rechtlich als errichtet (HGB. §§ 188 und 196). 

Wie hieraus hervorgeht, kann also der Begriff Finanzierung nicht dem 
der Griindung vollig gieichgestellt werden. Das geht schon daraus hervor, 
daB man nicht bei der "Obernahme der Anleihe eines Unternehmens von einer 
Griindung sprechen kann, eine solche aber, wie wir gesehen haben, durchaus 
eine Finanzierung darstellen kann. Auch die "Obernahme von neuen Aktien 
einer Aktiengesellschaft ist hii.ufig eine Finanzierung, keineswegs aber eine 
Griindung, mag diese Tii.tigkeit auch zuweilen mit zu den GriindungsgeEchaften 
der Banken gerechnet werden. Ebenso wie das Finanzierungsgeschii.ft wird 
das Griindungsgeschaft hauptsii.chlich - aber nicht ausschlieBlich - von 
den Banken betrieben, und auch hierbei ist die leichte Verkaufsmoglichkeit 
der iibernommenen Werte von wesentlicher Bedeutung. 

Infolge der oben geschilderten Notwendigkeit, die Festlegung von Kapital 
zu vermeiden, steht das Griindungsgeschii.ft der Banken in engem Zusammen
hange mit dem Emissionsgeschaft. Man versteht hierunter diejenige 
bankgeschaftliche Tii.tigkeit, deren Zweck die Einfiihrung von Wertpapieren 
in den Verkehr ist. Sie erfolgt gewohnlich in der Weise, daB die Wertpapiere 
auf Veranlassung der Bank (des Emissionshauses) zum Borsenhandel 
zugelassen, dann an der Borse gehandelt und fiir sie amtliche Kurse fest
gesetzt werden l ). Zuweilen kommt es freilich auch vor, daB eine Bank die 
Papiere an ihre Kundschaft absetzt, ohne daB sie an einer Borse zugelassen 
werden. Da fiir den Borsenhandel andere Wertpapiere, die eine BeteiIigung an 
gewerblichen Unternehmungen verkorpern, als Aktien keine Bedeutung erlangt 
haben, weil die formlose Obertragung, die einen hii.ufigen Besitzwechsel erleich
tert, nur bei Aktien moglich ist, so erstreckt sich die Griindungstatigkeit der 
Banken im wesentlichen auf Aktiengesellschaften2) • Andere Gesellschaftsformen 

1) Niiheres hieriiber siehe Kap. V, Abschnitt 2. 
2) Auch die Anteile der Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sich von der Aktien

gesellschaft dadurch unterscheidet, daB neben den nur mit ihrer Einlage haftenden Aktio
naren mindestens ein Gesellschafter (der "personlich haftende Gesellschafter") den 
Glii.ubigem fUr die Schulden der Gesellschaft haftet, kOnnen wie Aktien formlos fiber
tragen werden. Jedoch ist diese Gesellschaftsform bei industriellen Untemehmungen 
wenig gebrii.uchlich. Neuerdings wird sie bei der Griindung von Banken zuweilen an
gewandt. 
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gestatten eine schnelle VerauBerung der Beteiligung schon deshalb nicht, weil 
hierzu entweder regelma3ig die Genehmigung der Mitgesellschafter notwendig 
ist, wie bei der Kommanditgesellschaft, oder diese Genehmigung in der Satzung 
(dem Statut) freiwillig ausbedungen wird, wie es bei den Gesellschaften m. b. H. 
haufig der Fall ist. Eine Erschwerung der Umlaufsfahigkeit del' Stammanteile 
der Gesellschaft m. b. H. wird aber besonders dadurch herbeigefiihrt, daB 
jeder Verkauf, ja schon jede Verpfandung oder Abtretung nur durch einen 
in gerichtlicher odeI' notarieller Form geschlossenen Vertrag erfolgen darf. 

Wie schon erwahnt, ist es fUr die Griindungstatigkeit del' Banken grund
satzlich ohne Bedeutung, ob das Unternehmen neu errichtet wird oder bereits 
in anderer Rechtsform, z. B. als offene Handelsgesellschaft, Kommandit
gesellschaft usw. bestanden hat, so daB nur die Umwandlung in eine Aktien
gesellschaft stattzufinden braucht. Jedoch ist die Errichtung neuer Aktien
gesellschaften weit seltener als die Umwandlung bestehender Unternehmungen, 
weil naturgemaB Aktien von Unternehmungen, die bereits vor der Griindung 
als Aktiengesellschaft eine angemessene Rentabilitat aufgewiesen haben, 
leichter Absatz finden, als Aktien neuer Unternehmungen, deren Zukunft, 
namentlich von den der Gesellschaft fernstehenden Kreisen, schwer zu iiber
sehen ist. Soweit neue Aktiengesellschaften errichtet werden und gleichzeitig 
deren Finanzierung stattfindet, wird das Risiko fUr eine Reihe von Jahren 
meist ausschlieBlich von einem engen Kreise von beteiligten, dem Unternehmen 
nahestehenden Personen getragen. Beteiligt sich auch eine Bank an der 
Griindung, so geschieht es in der Regel in der Erwartung, die Aktien spater, 
vielleicht erst nach mehl'eren Jahren, in den Verkehr bringen zu konnen, 
nachdem das Unternehmen seine Lebensfahigkeit erwiesen hat. 

Besteht auch, wie wir gesehen haben, ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Griindungsgeschaft und dem Emissionsgeschaft, so setzen doch keines
wegs aIle Emissionsgeschafte regelmi:i.Big Griindungsgeschafte voraus. Viel
mehr gehort zu den Emissionsgeschaften auch die "Obernahme von Schuld
verschreibungen des Deutschen Reiches, eines Staates, einer Provinz, 
Stadt, Landschaft, Hypothekenbank, Eisenbahngesellschaft oder eines in
dustriellen Unternehmens zum Zwecke del' Einfiihrung in den Borsenhandel. 
Von einem Griindungsgeschaft kann nicht einmal in allen Fallen ge
sprochen werden, in denen eine Bank Aktien einer Gesellschaft zur Ein
fiihrung in den Borsenhandel iibernimmt. Es kommt vielmehr auch VOl', 
daB die Bank Aktien einer bereits bestehenden Gesellschaft erwirbt, an deren 
Errichtung sie gar nicht beteiligt war. Ein Unternehmen kann z. B. von seinen 
Inhabern, auch ohne Beteiligung einer Bank, in eine Aktiengesellschaft um
gewandelt werden, ohne daB zunachst der Weiterverkauf der Aktien beab
sichtigt ist. Es geschieht dies z. B. haufig, um im FaIle des Todes der Inhaber 
die Auseinandersetzung zwischen den Erben zu erleichtern. Erwirbt dann 
nach langerer Zeit eine Bank die gesamten Aktien des Unternehmens oder 
einen gro.Ben Teil der Aktien zur Einfiihrung an der Borse, so macht die Bank 
zwar ein Emissionsgeschaft; mit ihm steht abel' kein Griindungsgeschaft in 
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Verbindung, sondern nur gewohnlicher Erwerb von Aktien zum Zwecke der 
gewinnbringenden WeiterverauBerung in bestimmter Form. 

Die "Obernahme von Aktien zur Einfiihrung in den Borsenhandel erfolgt 
meist nicht ausschlieBlich von einer Bank. Vielmehr vereinigen sich mehrere 
Banken zu diesem Zwecke zu einem Konsortium, dessen Mitglieder am 
Gewinn oder Verlust beteiligt sind, der sich zwischen dem "Obernahmepreise 
und den Verkaufspreisen ergibt. Die Hohe der Beteiligung richtet sich nach 
den Einzahlungen, die das Mitglied bei der "Obernahme der Aktien geleistet 
hat. In das Konsortium werden haufig auch andere, den Emissionsbanken 
oder der Gesellschaft nahestehende Personen aufgenommen. In seltenen 
Fallen ubernimmt die Bank oder das Konsortium die Einfiihrung von Aktien 
in den Borsenhandel uberhaupt nicht fiir eigene Rechnung, sondern nur fiir 
Rechnung eines Dritten, gewohnlich der Vorbesitzer. Der Bank oder dem 
Konsortium wird dann nur eine bestimmte Gewinnbeteiligung zugesichart. 
Diese Form der Emission kann gewahlt werden, wenn der Bank das Risiko 
einer "Obernahme zu bestimmten Kursen zu hoch erscheint, was namentlich 
in Zeit en einer ruckgangigen Borsenkonjunktur der Fall sein wird. Zur "Ober. 
nahme von Schuldverschreibungen werden ebenfalls meist Konsortien ge· 
bildet; jedoch erfolgt sie in der Regel fur eigene Rechnung des Konsortiums, 
da das Risiko infolge der geringeren Kursschwankungen der festverzins
lichen Werte unbedeutend iat. 

Die N otwendigkeit einer Beteiligung der Banken an der Griindung von 
Aktiengesellschaften ergibt sich, wenn die AbstoBung der Aktien mit Hilfe 
der Borse beabsichtigt ist, ganz von selbst, weil nur die Banken, nicht aber 
irgendwelche anderen Firmen, nicht einmal die Industriegesellschaften, deren 
Aktien an der Borse gehandelt werden, zum Borsenbesuch zugelassen wer· 
den (s. hieruber Kap. V, Abschn. 2). Auch muB gewohnlich bei der Griindung 
die Beteiligung einer oder mehrerer Banken herangezogen werden, wenn es 
sich um die Umwandlung eines bestehenden Unternehmens in eine Aktien
gesellschaft handelt und ein Kapitalbedarf des Unternehmens befriedigt wird, 
oder wenn es sich um die Griindung einer neuen Aktiengesellschaft handelt; 
regelmll..f3ig also, wie schon erwii.hnt, wenn gleichzeitig eine Finanzierung zu 
erfolgen hat. Das zur Verfiigung gestellte Kapital ist meist hoher zu bemessen 
als das Kapital der bisherigen Geschaftsinhaber. Die Bank verschafft der 
Gesellschaft die notwendigen Mittel durch "Obernahme der Aktien. 

Das Emissionsgeschaft der Banken erstreckt sich auch noch auf ein 
anderes Gebiet. Ihre Mitwirkung erfolgt regelma.f3ig bei der Erhohung des 
Aktienkapitals solcher Gesellschaften, an denen die Bank bereits interes
siert ist. Die Bank ubernimmt die neuen Aktien und bietet sie den bisherigen 
Aktionii.ren zum Bezuge an oder verwertet sie ganz oder teilweise durch 
Verkauf an der Borse, wobei haufig die Gesellschaft an dem Gewinn beteiligt 
wird. 
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3. Die Aufgaben der einzelnen Abteilungen, die Grundziige 
der Buchfiihrung und der Buchhaltungstechnik. 

Um die Betriebseinrichtungen der einzelnen Abteilungen zu verstehen, 
ist es notwendig, zunachst die Gesamtorganisation einer Bank einer Be
trachtung zu unterziehen. Grundsatzlich kann man die in den Abteilungen 
oder Biiros einer Bank ausgeiibte Tatigkeit nach vier Richtungen trennen: 
1. in die Abwicklung der Geschafte, wobei es sich um eigene Geschafte 
der Bank oder um Geschafte auf Grund eines Kundenauftrags handeln kann, 
2. in die Verwaltung der in den Besitz der Bank gelangenden Werte, 3. in den 
zur Durchfiihrung der Geschafte oder zur Verwaltung der Werte erforder
lichen Schriftwechsel und 4. in die Buch ung der Geschaftsvorgange. 

Dieser Einteilung kann sich aber nicht die Organisation der Bank an
passen, bei der vielmehr der Gesiohtspunkt einer moglichst zweckmaBigen 
Erledigung der Arbeiten entscheidend sein muB. In der Praxis werden daher 
in den einzelnen Abteilungen teilweise nur Gesohafte abgewickelt, teilweise aber 
auch gleichzeitig oder ausschlieBlich die im Bankgewerbe umgesetzten Werte 
(bares Geld, Sorten und Devisen, Weohsel und Wertpapiere) verwaltet sowie 
der Schriftwechsel gefiihrt und Buchungen vorgenommen. Die Arbeitsteilung 
geht am besten aus einer kurzen Schilderung des Tatigkeitsgebiets der wioh
tigsten Abteilungen hervor. 

In der Kasse wird die Ein- und Auszahlung baren Geldes in deutscher 
Wahrung vorgenommen; ebenso wickelt sich hier der "Oberweisungsverkehr 
und der Verrechnungsverkehr der Banken untereinander ab, soweit er sioh auf 
das Inland erstreckt. Haufig vollzieht sich die Abwioklung des Verrechnungs
verkehrs mit der Reichsbank, dem Kassen-Verein und dem Postsoheckamt in 
einer besonderen Abteilung, der Giroa bteil ung oder Uberweisungsabteilung. 
Aber diese ist gewohnlich ein Zweigbiiro der Kasse und steht mit ihr auch 
raumlich in engem Zusammenhange. In der K u p onkas s e erfolgt die Einlosung 
und Verwertung der falligen Zinsscheine (Kupons) und Gewinnanteil- (Divi
denden-) Scheine, in derSortenkasse, die meist mit derKuponkasse vereint 
ist, die Umwechslung auslandischer Miinzen, Banknoten usw. in deutsches 
Geld und umgekehrt. Die Wechselabteilung befaBt sich besonders mit der 
Diskontierung und dem Inkasso (Einzug) von Wechseln, sowie mit dem In
kasso von Schecks auf andere Banken, die in Reichsmark ausgestellt sind. 
Die Einlosung der auf die Bank gezogenen Schecks erfolgt in der Kasse. In 
der Borsenabteilung gelangen die Effekten- (Wertpapier-) Geschafte der 
Bank fiir eigene Rechnung oder fiir Rechnung der Kundschaft zur Ausfiihrung. 
Befindet sich die Bank an einem Ort, wo sich eine Borse befindet, so erfolgt 
hier durch Vertreter der Bank die Ausfiihrung der Geschafte in Wertpapieren, 
die an dieser Borse gehandelt werden. Sofern die Bank ihren Sitz nicht an 
einem solchen Borsenplatze hat, miissen die Auftrage an eine andere Nieder
lassung der Bank oder. an eine andere Bank weitergegeben werden, wo der 
bOrsenmaBige Handel erfolgen kann. Sollen Geschafte in Wertpapieren ab-
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geschlossen werden, die iiberhaupt nicht an einer Borse gehandelt werden, so 
wird die Borsenabteilung in brieflichem, telegraphischem oder telephonischem 
Verkehr mit anderen Niederlassungen der eigenen Bank, anderen Banken oder 
sonstigen Firmen und Privatpersonen in Verbindung treten, von denen sie 
annimmt, daB sie ein Gegengeschaft in dem Papier abschlieBen wollen l ). 

Wechsel und Schecks, die nicht auf deutsche Reichsmark lauten, sondern in 
einer auslandischen Wahrung ausgestellt sind, nennt man Devisen; ebenso 
Auftrage zur Auszahlung oder Vberweisung eines Betrages in auslandischer 
Wahrung. Da Devisen, soweit sie Verfiigungen iiber auslandische Guthaben 
in auslandischer Wahrung betreffen, an den Borsen gehandelt werden, so 
werden die Devisengeschafte haufig im Borsenbiiro oder einer ihm ange
gliederten, meist jedoch in einer besonderen Abteilung, der Devisena btei
lung abgewickelt. Nur bei wenigen Banken ist die Devisenabteilung ein Zweig
biiro der Wechselabteilung. 

Werden in diesen Abteilungen, mit Ausnahme der Kasse und Giroabtei
lung, auch Geschafte der Bank zur Abwicklung gebracht, so erstreckt sich die 
Tatigkeit in diesen Biiros doch nicht ausschlieBlich auf die Ausfiihrung der 
Geschafte. Vielmehr wird in fast allen Abteilungen gleichzeitig oder in be
sonders zu diesem Zweck angegliederten Korrespondenzabteilungen der un
mittelbar dazu gehOrige Schriftwechsel (die Korrespondenz) erledigt. Ins
besondere werden hier die Anzeigen und Abrechnungen an die Kundschaft 
iiber die ausgefiihrten Geschafte geschrieben. So werden z. B. die Abrech
nungen iiber die von der Bank diskontierten Wechsel in der Wechselabteilung 
oder einer ihr angegliederten Wechselkorrespondenz-Abteilung vorgenommen. 
Ebenso erfolgen die Bestatigungen an die Kundschaft iiber die Erteilung von 
Auftragen in Wertpapieren in einer Borsen-Korrespondenzabteilung. Hier 
werden auch Auftrage fiir auswartige Borsen weitergegeben. Die Abrechnungen 
iiber die Ausfiihrungen von Effektengeschaften werden in der Effekten
Korrespondenzabteilung ausgestellt. Zuweilen wird die Rechenarbeit 
wieder in einem besonderen Zweigbiiro, der Rechnerei, ausgefiihrt, und nur 
das Ausschreiben der Abrechnungen ist Aufgabe der Effekten-Korrespondenz
abteilung. Der mit den Devisengeschaften zusammenhangende Briefwechsel 
wird in einer Devisen-Korrespondenzabteilung erledigt. 

Es handelt sich in diesen Fallen um Unterabteilungen eines daneben unter 
dem Namen Korrespondenzabteil ung bestehenden Hauptbiiros, das 
den sonstigen Schriftwechsel zu erledigen hat. Nur aus ZweckmaBigkeits
griinden wird ein Teil des Schriftwechsels von den oben genannten Abteilungen 
oder den ihnen angegliederten Neben-Korrespondenzabteilungen ausgefiihrt. 
Jedoch ware es kaum moglich, die gesamte Korrespondenz einer Bank in 
diese Abteilungen zu verlegen. Die Gesichtspunkte, nach denen die Vertei
lung der Korrespondenzarbeiten vorgenommen wird, sind bei den Banken 
auch keineswegs immer gleich. (Naheres siehe Kapitel VII, Abschnitt 1.) 

1) Niiheres tiber den Umsatz in Wertpapieren, die nicht an der Borse gehandelt 
werden, siehe Kapitel V, Abschnitt 2. 
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Fiir die Erledigung einiger Teile des Sohriftweohsels bestehen in der 
Regel auoh nooh andere Spezial-Korrespondenzabteilungen. So ist als Korre
spondenzabteilung der Gesohaftsleitung das Sekretariat zu betrachten. 
Ihm sind zuweilen auch mehrere Unterabteilungen angegliedert, z. B. das 
Sekretariat fiir die Kreditgeschafte - zuweilen auch Kreditabteilung 
genannt -, wo die eingehenden Antrage auf Kreditgewahrung einer Vor
priifung unterzogen und alsdann der Geschaftsleitung zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Auch die Festsetzung der Bedingungen (Konditionen) 
fUr die Geschafte neuer Kunden oder deren Anderung fiir bestehende Ge
schaftsverbindungen geschieht meist im Sekretariat, entweder fiir jeden 
einzelnen Fall, oder, wie z. B. die Festsetzung der Zinssatze fiir Depositen
gelder, einheitlich unter Benachrichtigung der zustandigen Abteilungen, 
Fillalen, Depositenkassen usw. Freilich erfolgt auch nicht die Genehmigung 
samtlicher Kreditantrage im einzelnen durch die Geschaftsleitung. So be
schrankt sich diese bei der Gewahrung von Lombardkrediten gegen Wertpapiere 
meist auf die Festsetzung der Richtlinien, indem sie die Beleihungsgrenze fiir 
Wertpapiere bestimmter Gattungen (z. B.von Industriepapieren) allgemein 
normiert, so daB nur in besonderen Fallen ihre Entscheidung anzurufen ist. 
Auch die Entscheidung iiber die Diskontierung der Wechsel im einzelnen wird 
in den groBeren Banken meist der zustandigen Abteilung, der Wechselab
teilung, iiberJassen, wahrend sich die Geschaftsleitung darauf beschrankt, 
die Rohe des gesamten, einem jeden Kunden zu gewahrenden Diskontkredits 
festzusetzen. Das Sekretariat befaBt sich jedoch bei manchen Banken auoh 
mit der Vorbereitung und Bearbeitung der Emissionsgeschafte. Raufig be
steht fiir diese Arbeiten ein besonderes Biiro, die Konsortial- oder Emis
sionsabteilung. Der AbschluB der Vertrage, die Festsetzung der Bedin
gungen usw. erfolgt im allgemeinen von der Geschaftsleitung. Die technische 
Durchfiihrung der Emissionen ist Aufgabe der Effektenabteilung und der 
Borsenabteilung, soweit dabei Borsengeschafte abzuschlieBen sind. 

Als besondere Kreditabteilung, in der auch die notwendige Korrespondenz 
gefiibrt wird, besteht bei vielen Banken ferner ein Biiro, das mit der Abwick
lung der gegen Dokumente gewahrten Kredite betraut ist. Es wird gewohnlich 
"Dokumentenabteilung" oder "Remboursabteilung" genannt. ob
gleich seine Tatigkeit sich nicht ausschlieBlich auf das RemboursgeBchaft 
erstreckt, sondern auch auf die iibrigen KreditgeBchafte auf Grund von Do
kumenten (Konossementen, Frachtbriefen UBW.), die den Besitz der auf dem 
Transport befindlichen Waren verkorpern (s. S. 57). Gleichzeitig wird in dieser 
Abteilung meist das Dokumenten-InkasBogeschaft bearbeitet (s. S. 64). Ge
trennt von dieBer Abteilung besteht bei einigen groBen Banken auch eine 
"Akkreditivabteilung", in der die ohne gleichzeitige Kreditgewahrung 
gestellten Akkreditive und die Kreditbriefe bearbeitet werden (s. S. 68). In 
vielen Banken, namentlich mittleren und kleinen, wird diese Tatigkeit vom 
Korrespondenzbiiro ausgeiibt. 

Neben dem in unmittelbarem Zusammenhange mit der AUBfiihrung der 
Buchwald, Bankbetrieb. 9. Aufi. 8 
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Geschafte stehenden Schriftwechsel befassen sich einzelne Abteilungen auch, 
wie erwahnt, mit derVerwaltung von Werten. Dies gilt namentlich von der 
Wechselabteilung, die regelmaBig die zum Diskont oder Inkasso eingereichten 
Wechsel aufbewahrt. Auch werden die auslandischen Banknoten usw. (Sorten) 
in der Kupon- und Sortenkasse verwaltet, ebenso die der Bank zur Einlosung 
iibergebenen oder von den Depots getrennten Zins- und Dividendenscheine, bis 
sie, wie in Kapitel III ausfiihrlicher gezeigt wird, an die zustandigen Stellen 
zum Einzug der Gegenwerte weitergeleitet werden. Dagegen befaBt sich die 
Borsenabteilung nicht mit der Verwaltung der Wertpapiere. Hierfiir besteht 
bei allen Banken ein besonderes Biiro, die Effektena bteil ung. Infolge ihres 
groBen Umfanges wird sie nicht der Borsenabteilung angegliedert, sondern 
bildet eine selbstandige Hauptabteilung. Meist, namentlich bei groBen Banken, 
besteht die Effektenabteilung aus zwei Teilen, der Effektenkasse, in der 
die Ein- und Auslieferung der Wertpapiere erfolgt, und dem Tresor, der die 
Wertpapiere in Verwahrung nimmt. 

Ebenso wie es sich als zweckmaBig erwiesen hat, nicht den gesamten 
Schriftwechsel der Bank an einer Stelle zu konzentrieren, sondern einen Teil 
in besonderen Korrespondenzabteilungen zu erledigen, werden gewohnlich 
auch nicht samtliche buchhalterischen Arbeiten in einem Zentralbiiro 
ausgefiihrt. Jedoch ist ein Unterschied zwischen Korrespondenz und Buch
haltung in bezug auf die Arbeitsverteilung bei den meisten Banken festzu
stellen. Es gibt in der Regel keine den genannten Abteilungen (Kasse, Wechsel
biiro, Borsenbiiro usw.) angegliederten Spezialabteilungen fiir buchhalterische 
Arbeiten, sondern es werden nur in jenen Abteilungen oder zusammen mit 
der Korrespondenz einige Buchhaltungsarbeiten verrichtet. Teilweise handelt 
es sich dabei um die Fiihrung von Hills- oder Nebenbiichern, die zur Er
ledigung und Kontrolle der in jenen Abteilungen abgeschlossenen Geschafte 
notwendig sind. In einer Hauptabteilung, der Buchhaltung, werden dagegen 
die die Geschaftsvorgange der Bank in Konten zusammenfassenden Buchungen 
vorgenommen und danach die Bilanzen aufgestelIt, deren Zweck in der Fest
stellung des Vermogens des Unternehmens an einem bestimmten Tage und des 
wahrend des Geschaftsjahres erzielten Erfolges (Gewinnes oder Verlustes) 
bestehtl). Nur die Grundbuchungen werden gewohnlich - jedoch nicht bei 
samtlichen Banken - in den mit der Geschaftsabwicklung betrauten Abtei
lungen oder den ihnen angegliederten Spezialkorrespondenz-Abteilungen vor
genommen. 

Bevor wir in der Darstellung der iibrigen Abteilungen fortfahren, miissen 
wir uns mit dem Wesen der Buchfiihrung und ihrer Ausfiihrungs
methoden im allgemeinen etwas naher befassen. 

Unter den Grundbuchungen versteht man nach den Regeln der Buch
fiihrung diejenigen Buchungen, die alle Geschaftsvorgange fortlaufend fest
halten und die Unterlagen fiir das weitere Rechnungswesen bilden. Daher 
muB die Grundbuchung so ausfiihrlich sein, daB man aus ihr den Geschafts-

1) Niiheres hieriiber siehe Kapitel VIII. 
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vorgang klar erkennen kann. Bei ihrer .Anfertigung miissen die Originalbe
lege, z. B. die von der Kundsohaft an die Bank gerichteten Briefe, vorliegen 
und als Unterlage der Buchung dienen. Wo solche Schriftstiicke nicht vor
handen sind, z. B. bei Geschaften fiir eigene Rechnung der Bank, also nicht 
fiir Rechnung eines Kunden, oder bei telephonisch erteilten Kundenauftragen, 
muB die schriftliche Anweisung der Geschaftsleitung, der zustii.ndigen Ab
teilung (Sekretariat, Korrespondenzabteilung usw.) oder der Stelle, die das 
telephonische Gesprii.ch gefiihrt hat, vorliegen. Jedenfalls diirfen Grund
buchungen nur nach schriftlichen Unterlagen vorgenommen werden. Bei der 
Grundbuchung muB ein Hinweis auf das vorliegende Schriftstiick enthalten 
sein, z. B. "laut Brief yom 3. Januar 1930", oder es wird die Nummer des Be
legs angegeben, auf Grund dessen die Buchung erfolgt ist. Die Belege werden 
dann laufend numeriert. Auf dem Schriftstiiok ist zu vermerken, in welchem 
Memorial und auf weloher Seite die Grundbuohung erfolgt ist. 

Ein Grundbuch nennt man auch Memorial oder Primanota. Oft werden 
aber besondere Bezeichnungen fUr das Kassen-Memorial gewii.hlt. Es wird 
Kassabuch oder Kassen-Primanota genannt; auch wenn man fUr die iibrigen 
Grundbiicher nicht die Bezeichnung "Primanota", sondern "Memorial" 
wii.hlt. Man unterscheidet also oft zwischen der Kassen-Primanota und dem 
Memoriall). In der Kassen-Primanota erscheinen die baren Ein- und Aus
zahlungen, im Memorial diejenigen Vorgii.nge, die in der "Obertragung von 
einem Konto auf das andere ihren buchmaBigen Niederschlag finden. Bebt z. B. 
A. bei einer Bank auf Grund eines Kredites 10000 RM. in barem Gelde ab, 
so wird die bare Auszahlung an ihn in der Kassen-Primanota vorgemerkt. Diese 
Buchung bildet gleichzeitig die Grundbuchung fiir die spateren Buchungen, 
die darin bestehen, daB A. auf dem Kontokorrent-Konto fiir den Betrag 
"belastet" und das Kassa-Konto "erkannt" wird. Verlangt A. z. B. die "Ober
weisung des Betrages an B., der ebenfalls ein Konto bei der Bank hat, so 
kann, da eine Barabhebung nicht stattfindet, die Grundbuchung auch nicht 
in der Kassen-Primanota vorgenommen werden. Sie erfolgt in diesem FaIle im 
Memorial, wo A. fiir 10000 RM. belastet, B. fiir de;nselben Betrag erkannt 
wird. Jede Belastung wird nach den Regeln der Buchfiihrung mit der Be
zeichnung "per" angezeigt, jede Gutschrift mit dem Worte "an". In diesem 
Falle hatte also die Buchung etwa folgendermaBen zu lauten: 

"Per Kontokorrent-Konto A. 
an Kontokorrent-Konto B. 
"Oberweisung laut Brief yom ..... RM. 10000." 
Natiirlich muB jede Buchung auch mit dem Datum des Geschaftsvor

ganges und dem Tage der Wertstellung (Valutierung) versehen werden, 
d. h. dem Tage, von dem an die Zinsen berechnet werden. Das Kontokorren t-

1) Aus Griinden einer besseren Klarstellung werden auch wir in Zukunft zwischen 
Kassen-Primanota und Memorial unterscheiden, obgleich ein Unterschied zwischen Memo
rial und Primanota nicht besteht, und daher der Ausdruck Kassenmemorial angebracht 
ware, wenn fiir die iibrigen Grundbiicher die Bezeichnung Memorial gebraucht wird. 

8* 
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Kon to ist dasjenige Konto des Hauptbuches, in dem die einzelnen Konten der 
mit der Bank in Geschaftsverbindung stehenden Personen oder Personen
gruppen (Firmen usw.), in obigem Beispiel also der Kunden A. und B., zu
sammengefaBt werden. 1m Kontokorrent-Konto erscheint somit die Gesamt
summe aller Forderungen und aller Verpflichtungen der Bank an einzelne 
Personenusw. Man nenntes dahereinPersonenkonto,im Gagensatzzuden 
Sachkonten, die eine Gliederung der Geschaftsvorgange nach sachlichen 
Gesichtspunkten vornehmen (z. B. Kassa-Konto, Wechsel-Konto, Provisions
Konto usw.). 

Wie schon aus dem oben erwahnten Beispiel hervorgeht, erfolgt jede 
Grundbuchung in der Form, daB ein Konto fiir einen bestimmten Betrag be
lastet, ein anderes erkannt wird. Diese Buchungsart wird bei der doppelten 
Buchfiihrung angewandt, die in allen Banken sowie in allen sonstigen Ga
werbebetrieben, die auf eine moglichst korrekte Buchfiihrung Wert legen, 
unentbehrlich ist. Durch den von der doppelten Buchfiihrung befolgten Grund
satz, daB iiber jeden Geschaftsvorgang auf einem Konto eine Belastung, auf 
einem andern eine Gutschrift erscheinen muB, wird die Sicherheit gescha££en, 
daB die Buchung eines Postens auf ein Konto nicht ohne die Buchung des 
notwendigen Gegenpostens erfolgt ist. Es kann z. B. nicht der Fall eintreten, 
daB ein Geldbetrag an einen Kunden ausgezahlt, und dieser Vorgang in das 
Kassabuch ordnungsgemaB eingetragen wird, der Kassenbestand also dem 
Saldo des Kassabuches, d. h. dem Unterschied zwischen den eingetragenen 
Kassenein- und -ausgangen entspricht, eine Belastung des Kontokorrent-Kontos 
aber fiir den Betrag absichtlich oder versehentlich nicht erfolgt. Denn infolge 
des Grundsatzes, daB jeder Posten im "SoIl" (Debet) und "Raben" (Credit) 
eines Kontos erscheint, muB die Summe samtlicher Sollposten gleich der 
Summe samtlicher Rabenposten sein. Unterbleibt also die Buchung auf einer 
Seite, so wird dies bei einem Vergleich der Gesamtziffern der Sollposten mit 
denen der Habenposten sofort bemerkt. Eine solche Kontrolle ist bei der ein
fachen Buchfiihrung nicht moglich. Es kommt hinzu, daB man mit Hille der 
einfachen Buchfiihrung ~cht die an den einzelnen Geschaftszweigen erzielten 
Gewinne feststellen kann. Es ist aber im Bankgewerbe wie in jedem anderen 
groBeren Unternehmen fiir die Leitung von Wichtigkeit, jederzeit feststellen 
zu konnen, an welchem Geschaftszweige N utzen erzielt und an welchem Scha
den erlitten wurde. 

Das Rauptbuch hat den Zweck, aIle Buchungsvorgange kontenmaBig 
nach ihrer Wesensart zu ordnen. Man unterscheidet die Hauptbuchkonten 
nach Bestandskonten und Erfolgskonten. Bestandskonten sind solche 
Konten, die fiir einen bestimmten Zeitpunkt - dem Bilanzstichtage - iiber 
die vorhandenen Vermogenswerte (Vermogensbestandskonten) oder den 
Kapitalbestand AufschluB geben. So ergibt sich z. B. aus dem Kassa-Konto der 
am JahresschluB vorhandene Bestand an barem Geld, aus dem Wechsel-Konto 
der Wechselbestand usw. Diese Konten sind Vermogensbestandskonten, weil 
Kasse und Wechsel Vermogenswerte der Bank darstellen. Kapitalbestands-
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konten sind z. B. das .Aktienkapital-Konto der .Aktiengesellschaft, das Kapital
konto des Einzelkaufmannes, der offenen Handelsgesellschaft usw., und das 
Reservekapital (die Reserven). Das Kontokorrent-Konto gibt gleichzeitig 
den Bestand der Forderungen der Bank und den Bestand ihrer Verpflich
tungen an. Unter Erfolgskonten versteht man diejenigen Konten, aus denen 
sich die Gewinne, Verluste oder Aufwandsausgaben der Bank ergeben. Er
folgskonten sind z. B. das Provisions-Konto, Zinsen-Konto, Handlungsunkosten
Konto, Gehalts-Konto usw. 

Ein Teil der oben genannten Vermogensbestands- und Kapitalbestands
konten kann auch als sogenannte gemischte Konten (Bestandserfolgkon
ten) gefiihrt werden. Die wichtigsten Konten dieser Art sind das Effekten
Konto, das Sorten-Konto und das Devisen-Konto. Aus den reinen Be
standskonten ergibt sich beim AbschluB durch Vergleich der Gesamtsumme 
der (linken) Eingangs-(Soll-)seite mit der Gesamtsumme der (rechten) Aus
gangs-(Haben-)seite, d. h. durch Feststellung des Saldos ohne weiteres der 
Bestand, wie er am AbschluBtage vorhanden sein muB. Die Feststellung des 
tatsachlich vorhandenen Bestandes, die Aufnahme der Inventur erfolgt 
daher nur zu Kontrollzwecken. So entspricht beim Kassa-Konto der Saldo 
aller Einnahmen und Ausgaben dem am AbschluBtage vorhandenen Bestand 
an barem Gelde. Auf einem gemischten Konto ergibt der Saldo der Eingange 
und Ausgange nicht ohne weiteres den Bestand, sondern es ist darin auch der 
Gewinn oder Verlust enthalten, der aus den auf dem Konto gebuchten Ge
schaften entstanden ist. Auf dem Effekten-Konto erscheint z. B. der in Reichs
mark ausgedriickte Wert samtlicher An- und Verkaufe in Wertpapieren; so
wohl fiir eigne Rechnung der Bank wie fiir Rechnung der Kundschaft. Hat 
die Bank also z. B. bei der Ausfiihrung eines Kundenauftrages an der Borse 
einen Gewinn erzielt, weil sie die Wertpapiere zu niedrigerem Kurse erwerben 
konnte, als sie dem Kunden in Rechnung gestellt wurden, so kommt dieser 
auf dem Effekten-Konto darin zum Ausdruck, daB der Wertbetrag der von der 
Bank an der Borse gekauften Papiere, der dem Effekten-Konto belastet wird, 
geringer ist, als der demKonto gutgeschriebene Wertbetrag,fiir den der Kunde 
gleichzeitig belastet wurde. In dem Unterschied zwischen der Gesamtsumme 
der dem Effekten-Konto belasteten und ihm gutgeschriebenen Wertbetrageist 
aber neben den Gewinnen oder Verlusten auf Wertpapiere gleichzeitig der 
Wertbetrag des Bestandes an eigenen Wertpapieren der Bank am AbschluB
tage enthalten. Um den Gewinn oder Verlust festzustellen, muB daher der 
Bestand, wie er sich aus der Bestandsaufnahme (Inventur) ergibt, in das 
Effekten-Konto eingesetzt werden. Da die eigenen Wertpapiere dem Effekten
Konto belastet wurden, muB der Bestand dem Konto gutgeschrieben, also auf 
dessen rechte Seite gesetzt werden. Der Inventurbestand kann jedoch nicht 
ohne weiteres als richtig angenommen werden; es konnen z. B. Wertpapiere ver
loren gegangen oder unterschlagen sein. Eine Kontrolle des tatsachlich vor
handenen Bestandes durch das Effekten-Konto des Hauptbuches ware daher 
nur moglich, wenn aus diesem Hauptbuchkonto nicht nur die Wertbetrage 
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der gekauften und verkauften Effekten, sondern auch deren Nominalbetrage 
(Nennwerte) hervorgehen wiirden. Ware dies der Fall, so wiirde der Soll
best and an Wertpapieren, d. h. derjenige Bestand, der unter der Voraus
setzung der Richtigkeit des Kontos jeweils vorhanden sein muB, sich durch 
Saldierung der Nominalwerte auf der Soll- und Habenseite des Kontos er
geben. Die Einrichtung solcher Nominalwertspalten ist jedoch im Effekten
Konto des Hauptbuches nicht moglich, weil dieses Konto die Geschafte in 
samtlichen Arten von Wertpapieren zusammenfaBt, und gewohnlich nur die 
Gesamtziffern eines Monats (getrennt nach Soll- und Habenbetragen) in das 
Sammelj ournal und von hier auf die Hauptbuchkonten ubertragen werden 1). 

Zur Feststellung des Sollbestandes und somit zur Kontrolle des Inventur
bestandes mussen daher fiir diejenigen Umsatze, die auf den gemischten Haupt
buchkonten erscheinen, Hilfs- oder Nebenbucher gefiihrt werden. Man 
nennt sie Skontren (Einzahl: Skontro). 1m weiteren Sinne versteht man 
unter den Skontren Bucher, in denen die in einigen Hauptbuchkonten zu
sammengefaBten Buchungen spezialisiert werden. Daher werden auch die 
Kontokorrentkonten, also nichtdas Kontokorrent-Kontodes Hauptbuches, 
sondern die einzelnen Konten der mit der Bank in Geschaftsverbindung stehen
den Personen oder Personengruppen (Firmen usw.) als Skontro bezeichnet 
und zuweilen auch Kontokorrent- Skontro genannt. 1m engeren Sinne ge
hort aber zum Begriff Skontro, daB auf dem Konto die Mengen einer jeden 
Wertgruppe buchmaBig dargestellt und verrechnet werden. Aus dem Konto
korrent ergeben sich aber nur die Werte (Forderungen oder Verpflichtungen 
der Bank an den einzelnen Kontoinhaber); eine mengenmii.Bige Erfassung 
kommt hier naturgemli.B nicht in Frage. Neben der Feststellung des Soll
bestandes dienen die Skontren im engeren Sinne gleichzeitig der Feststellung 
des Gewinnes oder Verlustes, den die Bank durch ihre Geschafte in einer be
stimmten Wertgruppe erzielt hat. So enthalt das Effekten- Skontro Konten 
fiir die verschiedenen Wertpapierarten; auf dem Konto Harpener-Aktien 
erscheint z. B. jedes in diesem Wertpapier abgeschlossene Geschaft nach 
Nominalwert und Kurswert. Der Sollbestand an Harpener Aktien kann da
her am AbschluBtage ebenso leicht festgestellt werden wie der Gewinn oder 
Verlust nach Einsetzung des Bestandes zum Kurswert. Die Feststellung des 
Gewinnes oder Verlustes an jeder Wertgattung ist natiirlich von groBer Wich
tatigkcit fiir die Bank; es kann ihr nicht genugen, am AbschluBtage z. B. nur 
den gesamten Gewinn auf Effekten-Konto, also an samtlichen Wertpapieren 
in einer Ziffer zu ermitteln. Sie muB vielmehr wissen, an welchen Papieren 
Gewinne oder Verluste eingetreten sind. Die Skontren werden gewohnlich 
monatlich abgeschlossen und die Gesamtziffern mit den entsprechenden 
Hauptbuchkonten verglichen. 

Die Art der Eintragung der Geschaftsvorgange in die Bucher hat unter 
Beibehaltung des Systems der doppelten Buchfiihrung bei den meisten Banken, 

1) Nahere Ausftihrungen tiber den AbschluB der Hauptbuchkonten und die Art 
der "Obertragung sowie Beispiele siehe Kapitel VIII. 
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namentlioh bei den groBeren Instituten, seit den letzten Jahren der Inflation 
eine wesentliohe Anderung edahren. Zum Zweoke einer Herabsetzung der Un
kosten, namentlioh fiir die Gehalter der Angestellten, ist man zur Einfiihrung 
masohineller Hilfsmittel iibergegangen. Friiher edolgte die Eintragung 
handsohriftlioh in fest gebundene Biioher, und zwar vom Beleg, d. h. in der 
Regel dem Auftragssohreiben des Kunden, der Kopie der Anzeige der Bank an 
den Kunden iiber die Ausfiihrung des Gesohafts, der Reohnung des Lieferanten 
usw. zunaohst in die Grundbiicher, und von hier durch Vbertragung (Absohrei
ben) in die iibrigen Haupt- oder Nebenbiioher. Das moderne Vedahren beruht 
grundsatzlioh darauf, daB mehrere Arbeistgange, die bisher getrennt waren, 
in einen Arbeitsgang zusammengelegt werden. Dies gesohieht meist mit Hille 
des Durohsohreibeverfahrens, indem Korrespondenzen (Anzeigen an 
die Kundschaft oder an Dritte, z. B. von Vberweisungen, Abreohnungen usw.) 
formularmaBig hergestellt und gleiohzeitig mittels Kohlepapier eine Anzahl 
von Durchsohlagen fiir die Zweoke der Buohhaltung, Aufbewahrung usw. 
angefertigt wird. Das Kohlepapier wird zwisohen die zu besohreibenden 
Sohriftstiioke gelegt. Da zuweilen nicht der gesamte Text eines Formulars auf 
das zweite oder weitere Formular durchgesohrieben werden solI, sondern nur 
ein Teil, haben in diesen Fallen die Kohlepapierblatter versohiedene GroBe. 
Auch werden haufig diejenigen Formulare, auf die erganzende Angaben zu 
schreiben sind, die auf den iibrigen Formularen fehlen diirfen, unter diese For
mulare, also an die letzte Stelle gelegt und erhalten ein groBeres Format (links 
oder rechts), das iiber die dariiber befindlichen Formulare hinausreioht. Die 
Erganzungen werden dann auf diese vorstehenden Formularteile gesohrieben. 
Die Gesamtheit der fiir die Niederschrift eines Gesohaftsvorganges gemeinsam 
benutzten, am oberen Ende oder seitlioh leioht zusammengeklebten oder per
forierten Formulare nennt man Formularsatz, die einzelnen Formulare 
"Slips". Vielfach werden die Formulare auf der Riickseite an den Stellen, 
an denen die Sohrift auf das darunterliegende Blatt iibertragen werden soIl, 
von der Druokerei mit einem Farbstoff versehen (Karbonisierdruok), so daB 
die Benutzung von Kohlepapier nicht notwendig ist. Dieses Verfahren wird 
jedooh bisher wenig angewendet, da der dem Formular anhaftende Farbstoff 
leicht schmiert, was besonders bei den in die Hande der Kunden gelangenden 
Sohriftstiioken peinlioh empfunden wird. Einige Sohreibmasohinen oder 
Buohungsmasohinen werden seit einiger Zeit mit einer Einriohtung versehen, 
die eine selbsttatige Zufiihrung von Kohlepapier gestattet. Auoh die zu be
sohreibenden Formulare konnen zuweilen in Rollenform angebracht oder iiber
einander gefalzt in die Maschine eingelegt werden (Faoherformulare), wo
duroh die Arbeit erleiohtert wird. 

Statt einer solohen Herstellung von Durohsohriften kann die "Obertragung 
auch duroh ein Umdruok-, Liohtpaus- oder ahnliohe Verfahren edolgen, 
jedooh sind diese Verfahren in Deutsohland sehr wenig gebrauohlioh1). 

1) Auf ein anderes Verfahren, das sogenannte Lochka.rtenverfahren, das fur be
stimmte Buchungszwecke angewandt wird, kommen wir spater zuruck (s. S. 129). 
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Die Anwendung des Durchschreibeverfahrens setzt die Verwendung von 
Biiromaschinen voraus. Daher wird die moderne Korrespondenz- und 
Buchungstechnik als maschinelle bezeichnet, und man spricht von der 
"Mechanisierung" des Bankgewerkes als wesentliches Mittel zur Rationali
sierung des Betriebes 1). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der modernen und der bisherigen 
Buchfiihrungsmethode ist der Ersatz der gebundenen Biicher durch lose 
Blatter oder Karten. Er hat sich als notwendig erwiesen, weil das Einspannen 
von gebundenen Biichern in die zur Herstellung der Durchschriften benutzten 
Maschinen in der Regel nicht moglich ist. Aus diesem Grunde ist auch die 
neue Buchhaltungstechnik in Deutschland spater eingefiihrt worden, als in 
andern Landern, namentlich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn 
die Verwendung von losen Blattern an Stelle gebundener Biicher galt friiher 
als gesetzlich unzulassig, weil § 43 HGB. ausdriicklich vorschreibt, "die Biicher 
sollen gebunden sein". Spater hat sich jedoch die Auffassung Geltung ver
schafft, daB sich auch bei der Lose-Blatter-Buchfiihrung der Verlust von 
Blattern oder deren Falschung durch Austausch gegen andere vermeiden lasse, 
wenn fiir eine zuverlassige Aufbewahrung der Blatter Sorge getragen wird. 
Durch fortlaufende Numerierung der Memorial- oder Kontenblatter, durch 
Registrierung dieser Nummern in einem gebundenen Buch, sowie namentlich 
durch technische Einrichtungen, die die Zusammenfassung der Kontenblatter 
in eine verschlieBbare Buchform ermoglichen, glaubt man, die Gefahren hin
reichend zu beseitigen, und tatsachlich hat eine mehrjahirge Erfahrung die 
friiher geauBerten Bedenken vollends zerstreut. Die Vorschrift des § 43 HGB., 
die iibrigens nur eine Sollvorschrift ist, wurde zwar nicht geandert, aber die 
Praxis hat sich iiber diese Bestimmung hinweggesetzt, und die Anwendung der 
Loseblatter-Buchfiihrung wird wohl von keiner Seite mehr als den Grund
satzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung widersprechend angesehen, wenn im 
iibrigen die Erfordernisse einer solchen Buchfiihrung gewahrt werden. Dazu 
gehort namentlich, daB die losen Blatter so verwahrt werden, daB ein Verlust 
unwahrscheinlich ist. 

Die Vorteile der maschinellen Buchfiihrung bestehen aber nicht nur darin, 
daB mit Hilfe des Durchschreibeverfahrens mehrere Arbeitsgange gleichzeitig 
erledigt werden konnen und dadurch eine Fiille von Vbertragungsarbeit ge
spart wird, sondern sie treten auch in anderer Weise in die Erscheinung. Die 
zeitraubende Arbeit des mechanischen Rechnens wird durch die Anwendung 
automatisch rechnender Maschinen erspart. Vor allem aber erspart das Durch
schreiben einen Teil der bisherigen Kontrolltatigkeit, weil die Moglichkeit 

1) Es gibt allerdings auch sogenannte "manuelle Durchschreibeverfahren" (Hinz
Buchfiihrung, Taylorix-Buchhaltung, Definitiv-Kontroll-Buchhaltung usw.). Sie be
stehen im wesentIichen darin, daB Formulare oder Buchungsblatter auf eine Schreib
platte gespannt werden und mit Tinte oder harten StahHedem unter Benutzung von 
Kohlepapier durchgeschrieben wird. Mit diesen Verfahren werden wir uns hier nicht 
beschiftigen; sie werden hiufig in kleinen Betrieben, seltener in GroBbetrieben an. 
gewandt. 
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von "Obertragungsfehlern die beirn Abschreiben leicht entstehen konnen, aus
geschaltet ist, wenn die Sicherheit gegeben ist, daB der Inhalt der mit Rilfe 
von Kohlepapier durchgeschriebenen Formulare, Kontoblatter usw. mit der 
Niederschrift auf dem ersten Blatt iibereinstirnmt. Freilich muB andererseits 
dafiir Sorge getragen werden, daB diese Niederschrift unbedingt richtig ist, 
und deren Kontrolle ist daher unumganglich notwendig (s. auch S. 209). Dazu 
kommt, daB die Eintragung auf das erste Blatt durch Maschinen (Schreib
maschinen oder besondere Rechen- und Buchungsmaschinen) erfolgt, so daB 
hierdurch schon eine Beschleunigung gegeniiber der handschriftlichen Arbeit 
eintritt 1). 

Andererseits hat die Umstellung auf Maschinenarbeit den Nachteil, daB 
in den meisten Fallen fiir die Mitteilungen, Buchungsaufgaben, Abrech
nungen usw. iiber mehrere Geschaftsvorgange, die friiher haufig in einem 
Briefe erledigt werden konnten, jetzt mehrere Formulare verwendet werden 
miissen. Dadurch entsteht ein groBerer Bedarf an Schreibmaterial. Gleich
zeitig ergibt sich die Notwendigkeit, eine groBere Zahl von zeichnungsberech
tigten Beamten zur Leistung der Untersohriften fiir die Korrespondenz zur 
Verfiigung zu haben. 

Die Maschinenarbeit hat ferner zur Voraussetzung, daB die aufeinander
gelegten Schriftstiicke mit vorgedrucktem Text versehen sind, der dem Ver
wendungszwecke eines jeden Schriftstiicks entspricht. Ebenso miissen diese 
Schriftstiicke mit Spalten, die in ihrer GroBe iibereinstimmen, versehen sein, 
damit Text und Zahlen beim Durchschreiben an der richtigen Stelle erscheinen. 
Ein Formular, das die Mitteilung an den Kunden iiber eine von einem Dritten 
erfolgte Bareinzahlung (Gutschriftsanzeige) enthalt, wird z. B. als einleitenden 
Text die Worte enthalten: "Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB wir Sie wie 
folgt auf Konto erkannt haben", wahrend die gleichzeitig vorgenommene 
Buchung in die Kassen-Primanota auf einem Bogen erfolgt, der am Kopfe 
den Vordruck: "Kassen-Eingangsbogen" oder "Per Kassakonto - An Konto
korrentkonto" enthalt. Durchgeschrieben wird also nur der Geschaftsvorgang 
selbst; in dem obigen Beispiel werden das Datum der Einzahlung, der Name 
des Kunden, die Bezeichnung "Bareinzahlung", Name und Wohnort des Ein
zahlers, die Rohe des eingezahlten Betrages und der Tag der Wertstellung 
(Valutierung) angegeben. In derselben Weise wie Gutschriftsanzeigen werden 
auch Abrechnungen, z. B. iiber Wechseldiskontierungen, Devisenkaufe und 
-Verkaufe, Effektengeschafte usw. gleichzeitig auf einen Memorialbogen 
durchgeschrieben. 

Nehen dieser Durchschrift in die Grundhiioher werden auch Eintragungen 
in andere Formulare gleichzeitig hergestellt; z. B. eine als Beleg fiir die Oher
tragung in das Kontokorrent dienende Durchschrift, eine Durchschrift als 
Beleg fiir die Buchungen in die Sachskontren usw. Bei "Oberweisungen von 
Geldbetragen im Auftrage eines Kunden an eine andere Bank zugunsten eines 
Kunden dieser Bank werden haufig mit der Mitteilung von der Belastung an 

1) Naheres iiber die gebrauchlichen Maschinen s. S. 126. 
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den .Auftraggeber eine Mitteilung an die andere Bank, an die der Betrag iiber
wiesen wird, sowie die notwendigen Buchungsdurchschriften gleichzeitig her
gestellt. Ferner wird von jeder Gutschriftsanzeige oder .Abrechnung regelroaBig 
eine Kopie durchgeschrieben. Die .Aufbewahrung samtlicher Kopien erfolgt 
in einer besonderen .Abteilung, der Registratur (s. S.136). Bei den Nieder
lassungen groBerer Banken mit umfangreichem Filialnetz besteht haufig die 
Vorschrift, eine weitere Durchschrift der an die Kundschaft gerichteten .Ab
rechnungen iiber verschiedene Geschaftsarten (z. B. iiber Effektengeschafte, 
Wechseldiskontierungen usw.) an die Zentrale gelangen zu lassen, damit sie 
eine Kontrolle dieser Geschafte vornehmen kann. 

Wie aus diesen .Ausfiihrungen hervorgeht, werden die Grundbiicher (Kassa
buch und Memorial) bei .Anwendung der maschinellen Buchfiihrung nicht 
mehr, wie es dem Sinne der Buchfiihrung entspricht, als Grundlage fiir die 
Ubertragung in das Kontokorrent und die Sachskontren benutzt, sondern 
die Eintragungen in diese Hilfsbiicher erfolgen auf Grund von Belegen (Einzel
durchschriften), die gleichzeitig mit den Buchungen in die Grundbiicher durch
geschrieben werden, oder wie wir noch sehen werden (S. 125), werden zuweilen 
sogar diese Eintragungen in einem .Arbeitsgange mit der Herstellung der 
Buchungsaufgaben,.Abrechnungen und Grundbuchungen vorgenommen. Da sich 
die neuen Methoden als zeitsparend erwiesen haben, hat man den bisherigen 
Grundsatz aufgegeben. Der Kontokorrentbuchhalter oder Sachskontrenfiihrer 
braucht bei deren .Anwendung nicht mehr auf die Grundbiicher zu warten, 
da die Durchschriften der Buchhaltung viel schneller zugestellt werden konnen, 
als die Grundbiicher. Namentlich aber braucht nicht mehr jeder Buch
halter die ihm beriihrenden Posten aus verschiedenen Grundbiichern heraus
zusuchen, weil die Durchschriften nach den Kunden oder jedem einzelnen 
Sachskontro geordnet werden konnen . .Auch braucht ein Buchhalter nicht auf 
die gerade von einem anderen Buchhalter benutzten Grundbiicher zu warten . 

.Allerdings wurden schon friiher, vor Einfiihrung der maschinellen Buch
fiihrung, in groBeren Banken zum Zwecke der Beschleunigung der Uber
tragungsarbeiten mehrere Grundbiicher gefiihrt, z. B. das Kupon-, Sorten-, 
Wechsel-, Effekten-, Konsortial-, und Kontokorrent-Memorial, 
sowie ein Memorial fiir die kleinen Posten, soweit sie nicht in den Spezial
momerialen erscheinen, das Memorial pro diverse. (Sammelmemorial). 
Eine weitere Trennung erfolgte auch nach Eingangen und .Ausgangen. Die 
Eingange an Wechseln (z. B. auf Grund von Diskontierungen) wurden also 
in ein Wechsel-Memorial "Per Wechsel-Konto -.An Kontokorrent-Konto" ge
bucht - das Wechsel-Konto wird fiir den Gegenwert der eingegangenen Wechsel 
belastet, das Kontokorrent-Konto des Kunden erkannt -, die .Ausgii.nge bei 
Rediskontierungen von Wechseln bei der Reichsbank in ein zweites Memorial 
"Per Reichsbankgiro-Konto - .An Wechsel-Konto". Nur das Kontokorrent
Memorial brauchte natiirlich nicht geteilt zu werden, weil die Umkehrung der 
Buchung "Per Kontokorrent-Konto - .An Kontokorrent-Konto" gleich
bedeutend ware. 
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In den groBeren Betrieben wurden die Grundbuohungen auoh friiher sohon 
gewohnlioh auf Bogen gesohrieben, und diese wurden fortlaufend nummeriert. 
Am Sohlusse eines jeden Monats wurden die Bogen in Biicher zusammenge
bunden. Hierdurch war es moglioh, daB der eine Beamte die GesohaftsvorfaIle 
auf die Memorialbogen iibertragt, ein zweiter von diesen Bogen auf Konten, 
wwend der erste gleichzeitig neue Grundbuohungen auf andere Bogen vor
nehmen konnte. Wo die Buohungen nioht auf Bogen gesohrieben wurden, 
legte man fiir jede Art zwei Memorialbiicher zum Zwecke der Arbeitsverteilung 
an; derart, daB je ein Buch, also z. B. je ein Memorial "Per Kupon-Konto - An 
Kontokorrent-Konto" fiir Montag, Mittwooh und Freitag und fiir Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend, bestimmt war. 

Diese Art der Spezialisierung der Grundbiioher, die nach den Haupt
buohkonten erfolgt, ist auch naoh Durchfiihrung der Meohanisierung beibe
halten worden. Diese erfordert freilich durohgehends die Benutzung von 
Memorialbogen, und gewohnlioh - namentlich in groBeren Betrieben -
wird fiir jeden Tag und fiir jede Memorialart ein neuer Bogen benutzt. Der 
Untersohied besteht im wesentlichen nur darin, daB frillier die Eintragungen 
handschriftlich erfolgten und jetzt im Durchsohreibeverfahren mit Hille von 
Masohinen. Der Memorialbogen bleibt bei diesem Verfahren in der Masohine, 
er wird naoh jeder Buohung um eine Zeile tiefer geriickt, wahrend die iiber 
ihm liegende, durch Kohlepapier getrennten Blatter naoh jeder Buchung 
duroh neue ersetzt werden. Oft werden laufende Memorialbogen, in denen 
die Buohungsposten untereinander aufgefiihrt werden, nicht oder nur fiir 
einen Teil der Geschaftsvorgange verwendet. Es werden vielmehr Memorial
durohsohriften angefertigt - Grundbuoh-Slips genannt -, die alsdannals 
Ersatz des Memorials dienen. Jede Memorialbuohung ersoheint somit auf einem 
besonderen Blatt. Die Memorialbelege werden - gewohnlich taglioh - naoh 
der Art der Buohungen geordnet, also z. B. die Eingange auf Weohsel-Konto, 
die Ausgange auf Weohsel-Konto, die Eingange auf Effekten-Konto oder die 
Ausgange auf Effekten-Konto, undeswirdein Sammelbogenhergestellt, auf 
dem die zu buohenden Betrage zusammengestellt und &ddiert werden. Dieser 
Sammelbogen wird mit den dazugehorigen Memorialbelegen zusammenge
heftet. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, daB die Einteilung der Korre
spondenzformulare (Buchungsanzeigen usw.) sich nioht naoh der Spalten
Einteilung der Grundbiioher zu riohten brauoht. 

Die Eintragung in das Kontokorrent auf Grund von Belegen, die 
im Wege des Durchsohreibeverfahrens gleiohzeitig mit Korrespondenzformu
laren (Buohungsaufgaben, Abreohnungen usw.) und dem Memorialbogen 
hergestellt werden und in denen die Buchhaltung angewiesen wird, die Be
lastung oder Gutsohrift vorzunehmen, ist nicht bei allen Banken gebrauohlioh. 
Vielmehr werden in einigen Betrieben, wie sohon erwahnt, die Buohungen 
in das Kontokorrent des Kunden direkt durchgesohrieben, und zwar auf eine 
Kontokorrentkarte. Das Kontokorrent wird somit auoh bei dieser Methode 
naoh dem Lose-Bllittersystem gefiihrt, indem die Kontenblatter in versohlieB-
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baren Kasten oder "Lose·Blatt.Biichern" aufbewahrt werden. Jedoch ergeben 
sich bei der direkten Durchschrift in das Kontokorrent einige Schwierigkeiten; 
so daJ3 sie nur selten vorgenommen wird. Die Einteilung der Spalten in den 
Memorialen muJ3 der der KontokorrentbHi.tter entsprechen; auch lassen sich 
die Korrespondenz£ormulare, z. B. Scheck· und Zahlungsavise, nicht immer 
anpassen. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daJ3 die Herstellung der Korre· 
spondenzformulare sowie der Grundbuchungen nicht in den Geschaftsab
teilungen erfolgen kann, sondern in der Buchhaltung, weil hier das Konto
korrent gefiihrt und iiberwacht werden muJ3. Eine solche Zentralisation fiihrt 
aber zu einer .Arbeitserschwerung, weil bei der Anfertigung der Korrespondenz
formulare haufig Nachfragen in anderen Abteilungen notwendig sind. 
In Banken, in denen hauptsachlich Buchungen einfacher .Art, z. B. Kassen
und Vberweisungsposten vorzunehmen sind, besonders Sparkassen, wird die 
Methode haufiger angewandtl). 

Die Eintragung der Buchungsposten ins Kontokorrent sowie iiberhaupt 
die Buchungsarbeiten mit Hilfe von Maschinen werden erleichtert durch die 
Numerierung der Kontokorrentkonten. Namentlich bei Vbertragung 
der Kontokorrente nach Belegen ist sie von wesentlichem Vorteil, weil dadurch 
die Belege vor Beginn der Buchungsarbeit nach den Kontonurnmern geordnet, 
und jedem Buchhalter die Belege der von ibm gefiihrten Konten zugangig ge· 
macht werden konnen. Auch ist die Numerierung der Kontokorrentkonten 
bei Anwendung bestimmter Buchhaltungsmaschinen unerlaJ3lich (s. S. 129). 
Wo sie durchgefiihrt ist, werden die Nummern auf jedem Kontoblatt neben 
dem Namen, Wohnort usw. des Kunden angegeben. Die Kontonummer des 
Kunden wird ferner jeder Buchungsaufgabe, Abrechnung oder jedem sonstigen 
Korrespondenzformular sowie jeder Grundbuchung beigefiigt. Auch werden 
gewohnlich die Kunden ersucht, in den Mitteilungen an die Bank die Nurnmer 
ihres Kontos regelmaJ3ig mit anzugeben. 

Die Numerierung wird nach verschiedenen Grundsatzen vorgenommen. 
In kleinen Betrieben geniigt meist die fortlaufende Nurnerierung jedes Konto
korrent-Kontos. GroJ3ere Banken pflegen die Konten, urn allzu groJ3e Konto
nummern zu vermeiden, in Gruppen einzuteilen. Jede Gruppe erhalt einen 
bestimmten Buchstaben (A, B, C usw.) oder eine bestimmte romische Ziffer 
(I, II, III usw.). Die Gruppen werden entweder nach der.Art der Konten ge
bildet, z. B. Berliner Kunden, auswartige Kunden, Scheckkonten, Nostro
konten2), Filialen, Depositenkassen usw., und jede dieser Gruppen wird haufig 
wieder nach den Anfangsbuchstaben eingeteilt, z. B. Berliner Kunden A-E, 
auswiirtige Kunden F-J usw. Die Gruppe, in der die Berliner Kunden mit 
den Anfangsbuchstaben A-E zusammengefaJ3t sind, erhalt also z. B. den 
Buchstaben A. Vielfach werden nur samtliche Konten mit bestimmten An
fangsbuchstaben (z. B. A-E), gleichgiiltig welcher .Art die Konten sind, zu 
einer Kontengruppe zusammengefaJ3t. In beiden Fallen wird das Konto nach 

1) Siehe hieriiber: Dr. J. Diederichs, a. a. 0., S.101. 
2) Erlauterung s. Kapitel V, Abschnitt 11 d. 
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der Gruppe und der innerhalb dieser Gruppe erfolgten laufenden Numerie
rung bezeichnet (z. B. A/733 oder 1/733). 

Auch die Eintragungen in einige Skontren (Kupon-Skontro, Wechsel
Skontro usw.) oder in sonstige Hilfsbiicher erfolgen, wie ebenfalls schon er
wahnt, zuweiIen direkt im Durchschreibeverfahren, gleichzeitig mit den Grund
buchungen und den Buchungsanzeigen oder Abrechnungen, fast niemals 
aber gleichzeitig mit den Eintragungen in das Kontokorrent, da die Anpassung 
all dieser Formulare und Kontoblatter kaum moglich ist. Bei den meisten 
Banken werden jedoch die Skontrobuchungen in einem zweiten Arbeitsgang 
auf Grund von Belegdurchschriften vorgenommen, vielfach gemeinsam mit 
den Buchungen in andere Hilfsbiicher. Oft werden sogar die Durchschriften 
fiir das Skontro oder andere Hilfsbiicher nicht als Beleg fiir "Obertragungen 
in diese Biicher verwendet, sondern nur geordnet und geheftet. Sie ersetzen 
dann die getrennte Fiihrung des Hilfsbuches. Die Ordnung erfolgt nach be
stimmten Grundsatzen: z. B. nach Effektengattungen, und zwar getrennt 
nach Buchungstagen. Allerdings miissen die einzelnen Posten der Durch
schriften, wenn sie die Hilfsbiicher ersetzen sollen, mit einer Addiermaschine 
zusammengestellt werden, und der Additionsstreifen - "Strippe" ge
nannt - wird gewohnlich mit den Durchschriften zusammengeheftet. Das 
Ergebnis der Additionen wird in ein besonderes, fiir die Abstimmungen dienen
des Buch, das Abstimmungsbuch, eingetragen. Je nach der Art der Hilfs
biicher und dem Umfange des Betriebes wird in manchen Fallen die "Ober
tragung der Buchungen in die Hilfsbiicher auf Grund der Durchschriften, in 
anderen Fallen ihre unmittelbare Verwendung als Ersatz fiir das Hilfsbuch 
vorteilhaft sein. UnzweckmaBig ware jedoch ein Ersatz des Kontokorrents 
durch einzelne Durchschriften, weil hierdurch ein rascher "Oberblick iiber das 
Konto eines jeden Kunden erschwert werden wiirde. 1m besonderen werden 
wir auf die verschiedenen Buohungsmethoden nooh bei der Bespreohung der 
einzelnen Geschaftsvorgange zuriickkommen. 

In den GroBbanken findet zuweilen auch eine Numerierung der Skontren 
statt. Sie ist insbesondere notwendig, soweit die Betriebe mit Lochkarten
maschinen arbeiten. Die Numerierung erstreckt sich entweder auf jedes 
Sachkonto (z. B. Wechsel-Konto, Effekten-Konto usw.) oder es wird jedes 
Unterkonto der Skontren besonders numeriert, also z. B. das Markwechsel
Konto das Konto: Harpener Bergbau.Aktien des Effekten-Skontros usw. 

Die Grundbiicher oder Grundbuchdurchschriften werden in den Betrieben 
mit maschineller Buchfiihrung, wie aus den bisherigen Ausfiihrungen hervor
geht, nur zur "Obertragung in das Hauptbuch und zu Abstimmungen ver
wendet. Wie die Abstimmungen vorzunehmen sind, wird bei Darstellung der 
buchhalterischen Arbeiten gezeigt werden. Die "Obertragung der Grundbiicher 
in das Hauptbuch kann jedoch nicht unmittelbar erfolgen. Vielmehr werden 
die gleichartigen Grundbuchungen, z. B. aile Posten, fiir die das Wechsel-Konto 
belastet und das Kontokorrent-Konto erkannt wird, oder fiir die das Sorten
Konto belastet und das Kassa-Konto erkannt wird, gewohnlich taglich in einer 
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Gesamtziffer in ein Sammelbuch (Journal) iibertragen. Werden die Memoriale 
in Form von Einzeldurchschriften mit Sammelbogen hergestellt, so erfolgt die 
Dbertragung der Tagessummen auf Grund der auf den Sammelbogen vor
genommenen Additionen. Gewohnlich am MonatsschluB werden die Soll- und 
die Habenbetrage eines jeden Journalkontos addiert und auf das ent
sprechende Hauptbuchkonto iibertragen 1). 

N achdem wir das Wesen und die Methoden der maschinellen Buchhaltung 
kennengelernt haben, ist es notwendig, die hierbei hauptsachlich zur An
wendung kommenden Biiromaschinen einer Betrachtung zu unterziehen2). 

Die einfachsten Maschinen sind die Addiermaschinen. Sie dienen 
entweder zur Addition und Subtraktion bereits mit der Hand oder Schreib
maschine geschriebener Zahlen, oder zur Niederschrift und gleichzeitigen auto
matischen Addition und Substraktion von Zahlen. 1m ersten FaIle, bei den 
nichtschreibenden Addiermaschinen, wird die Addition oder Subtraktion von 
der Maschine abgelesen und in das Schriftstiick mit der Hand oder Schreib
maschine eingesetzt; im zweiten FaIle, bei den schreibenden Addiermaschinen, 
erfolgt die Einsetzung der zu addierenden oder abzuziehenden Zahlen auf das 
Schriftstiick sowie die Niederschrift des Rechenergebnisses mit der Maschine. 
Es konnen mit diesen Maschinen Additionen und Subtraktionen sowohl in 
horizontaler wie in vertikaler Richtung vorgenommen werden. 

Wahrend diese Addiermaschinen keinen Text, sondern nur Ziffern schrei
ben, ist es mit Hilfe der rechnenden Schreibmaschinen moglich, Text 
wie mit der gewohnlichen Schreibmaschine herzustellen, und hierbei die 
Zahlenkolonnen horizontal oder vertikal zu addieren oder zu subtrahieren. 
Die Maschinen schreiben jedoch das Ergebnis der Addition oder Subtraktion 
nicht automatisch ab; es wird vielmehr von den Zahlwerken abgelesen und 
niedergeschrieben. Dadurch konnen leicht Irrtiimer entstehen. 

Dieser Nachteil wird bei einigen Systemen der kombinierten Addier
und Schrei bmaschinen (z. B. der Ellis-Buchungsmaschine) vermieden. 
Bei diesen wird die Addition automatisch niedergeschrieben. Jedoch be
sitzen die Normalmodelle nur zwei, neuere Modelle vier Addierwerke, so daB 
sich hoohstens vier Kolonnen vertikal addieren lassen. 

Eine groBere Bedeutung haben diejenigen Rechenmaschinen erlangt, mit 
denen man nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch multiplizieren 
und dividieren kann. Auch diese Maschinen werden entweder so konstruiert, 
daB das Ergebnis der Rechnung abgelesen werden kann (Multiplizier- und 
Dividiermaschinen), oder daB es automatisch niedergeschrieben wird. 
Eine Maschine dieser Art, die in groBeren Banken haufig verwendet wird, ist 
die Moon-Hopkins Fakturiermaschine. Sie ist eine kombinierte Rechen-

1) Nii.heres iiber das Journal und Hauptbuch siehe Kapitel VIII. 
I) Hier solI nur die Eigenart dieser Maschinen in einem kurzen Vberblick angegeben 

werden. Einzelheiten finden unsere Leser in den in der "Literatur-Vbersicht" angegebenen 
Spezialbiichern. In bezllg auf die Gruppierung der verschiedenen Maschinenarten bin 
ich im wesentlichen dem Werke von Dr. J. Diederichs: Die Mechanisierung und Ratio
nalisierung im Bankbetriebe (Leipzig 1929) gefolgt. 
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und Schreibmaschine. Mit dieser Maschine konnen sowohl Text als auch 
Zahlen geschrieben, und die Zahlen nach der Einschaltung addiert, subtrahiert 
multipliziert oder dividiert werden. Das Ergebnis der Rechnung wird auto
matisch niedergeschrieben. 

All diese Maschinen geniigen, ohne weitere Vorrichtungen, wenn es sich 
nur darum handelt, mehrere Blatter gleichzeitig zu beschreiben und Rechen
arbeiten zu verrichten. Sofern aber neben der Herstellung der Formulare auch 
Buchungen auf Kontenblatter an bestimmte Stellen gesetzt oder, wie bei den 
Grundbuchungen, laufend untereinandergereiht werden sollen (Laufbogen), 
bedarf es besonderer Einrichtungen, um eine zuverlassige und rasche Arbeit 
zu erzielen. Meist werden auch fiir diese Zwecke die rechnenden Schreib
maschinen oder kombinierten Rechen- und Schreibmaschinen verwendet, 
jedoch mit einer besonderen Vorrichtung, die es ermoglicht, einige Formulare 
in die Maschine einzuspannen oder herauszunehmen, wahrend gleichzeitig 
andere Formulare in der Maschine verbleiben, ohne aus ihrer bisherigen Lage 
gebracht zu werden. Wohl am meisten wird in der Praxis das Vorsteckver
fahren angewandt. Zunachst wird der Laufbogen nebst Kohlepapier und 
Durchschrift in die Maschine eingespannt, und zwar derart, daB die Schrift 
an die richtige Stelle kommt. Nach jeder Buchung wird dieser Bogen um eine 
Zeile weitergeriickt; im iibrigen bleibt er aber bis zur volligen Ausfiillung in 
der Maschine. Alsdann werden die iibrigen Formulare iiber dem Laufbogen 
eingespannt ("vorgesteckt"). Nach Erledigung des Buchungspostens werden 
diese Formulare herausgenommen und an ihre Stelle Formulare fiir den folgen
den Geschaftsvorgang eingespannt, wahrend das Buchungsblatt in der Ma
schine bleibt. 

Einige Schwierigkeiten bereitet das Verfahren, wenn mehrere Buchungs
blatter beschrieben werden sollen. Will man z. B. die Abrechnungen, einen Me
morialbogen (Laufbogen) und ein Kontokorrentblatt gleichzeitig beschreiben, 
so werden gewohnlich mehrere (z. B. vier) Formulare fiir die Abrechnungen mit 
gleichem Vordruck auf einem Bogen untereinander bedruckt, wobei zwischen 
je zwei Formulare eine perforierte Linie gesetzt wird. Nach der Niederschrift 
aller Formulare eines Bogens werden diese an der Perforationslinie getrennt 
und jedes einzelne Formular wird dem Kunden zugesandt, fiir den es bestimmt 
ist. Auf dem Memorialbogen erscheint dann die Durchschrift des Textes dieser 
(vier) Abrechnungsformulare, freilich mit groBeren Zwischenraumen - also 
bei vier Formularen nur vier Buchungen auf der Seite -, da der vorgedruckte 
Kopf und die Unterschrift auf den Abrechnungsformularen (z. B. der Name 
der Bank, die Mitteilung, daB der Kunde fiir den nachstehend berechneten 
Betrag belastet bzw. erkannt ist usw.) nicht durchgeschrieben werden. Diese 
Memorialbogen und die Abrechnungen, zwischen die natiirlich Kohlepapier 
gelegt wird, werden dann dem Kontokorrentblatt "vorgesteckt". 

Statt der Walzenschreibmaschinen mit Vorsteckvorrichtung verwendet 
man jedoch haufig zur gleichzeitigen Buchung auf Laufbogen und Kontoblatt 
besondere Buchungsmaschinen, und zwar die sogenannten Flachschreib-
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maschinen (Elliot Fischer Buchungsmaschine). Diese Maschinen unter. 
scheiden sich von den gewohnlichen Schreibmaschinen dadurch, daB die 
Buchstaben (Typen) nicht auf eine mit dem Papierblatt bespannte Walze ge
schlagen werden, sondern gegen eine unter der Schreibmaschine liegenden 
Platte, auf der sich die zu beschreibenden Schriftstucke befinden. Die Buchungs
blii.tter werden derart auf diese Platte gespannt, daB die auszufiillenden Zeilen 
eines jeden Blattes ubereinander liegen. Nach jeder Buchung werden die 
Kontoblii.tter ausgewechselt oder die Laufbogen um eine Zeile tiefer geruckt. 

Die Flachschreibmaschinen werden nicht nur in den Betrieben benutzt, 
die gleichzeitig mit Korrespondenzarbeiten (Buchungsaufgaben, Abrech
nungen usw.), Buchungsarbeiten, z. B. die Grundbuchungen auf Laufbogen, 
Kontokorrenteintragungen oder Buchungen in die sachlichen Skontren vor
nehmen wollen, sondern auch ausschlieBlich zu Buchungen ins Kontokorrent 
oder in die Skontren auf Grund von Belegen. Sofern solche Buchungen nur 
auf ein Kontoblatt erfolgen sollen, sind vielfachoauch einfachere Buchungs
maschinen (Borrough, Continental, Goerz) im Gebrauch. Sie werden nament
lich zur Fiihrung der Kontokorrente verwendet. Mit ihnen werden nicht nur 
die Betrii.ge, fiir die der Kunde belastet oder erkannt wird, in die Soll- bzw. 
Habenkolonnen eingetragen, sondern es wird auch automatisch der Saldo der 
tii.glichen Umsii.tze (Soll- oder Habensaldo), und in weiteren zwei (SolI und 
Haben-) Kolonnen der jeweilige neue Saldo des Kontos (Saldovortrag) fest
gestellt und von der Maschine niedergeschrieben. Jedoch schreiben diese Ma
schinen keinen Text. Der den Geschii.ftsvorgang bezeichnende Buchungstext 
wird daher durch Abkiirzungen ersetzt, die, wie die Ziffern, durch Nieder
druoken einer Taste gesohrieben werden. Wird der Kunde also z. B. fiir den 
Ankauf von Wertpapieren belastet, so wird im Kontokorrent den Ziffern in 
einer besonderen Spalte nur die Abkiirzung Wp. hinzugefugtl). Es konnen 
daher mit diesen Masohinen auoh Buchungen nicht vorgenommen werden, 
denen der Name des Kunden beizufugen ist. Bei den Buchungen in das Konto
korrent ist die Nennung des Namens in den Buchungstext nicht erforderlich; 
er befindet sich bekanntlich am Kopfe der Kontokorrentkarte. Buchungen in 
ein Skontro, aus denen der Name des Kunden ersichtlich sein muB, konnen 
jedoch nur erfolgen, wenn die Kontonumerierung durchgefiihrt ist, 
also statt des Namens die Nummer des Kunden eingesetzt werden kann. Legt 
man Wert auf die vollstii.ndige Angabe des Textes, so verwendet man rechnende 
Schreibmaschinen oder kombinierte Rechen- und Schreibmaschinen; mog
lichst diese, weil bei ihnen das Ergebnis der Rechnung selbsttii.tig nieder
geschrieben wird, also nicht nur in der Maschine ersoheint und abgeschrieben 
werden muB. 

Von den Buchungsmaschinen sind noch die Registrierkassen zu er
wii.hnen (Anker-, Krupp-, National-Buchungsmaschinen). Es konnen mit ihnen 

1) Folgende Abkiirzungen haben sich eingebiirgert: Ba = Bar, Ein- und Auszahlun
gen; Dv = Devisen; Gb = Gebiihren; Ks = Kupons, Sorten, Noten; Rb = Reichsbank; 
Ri = Rimesse (Schecb und Wechsel); Vg = Vergiitung; Wp = Wertpapiere; Zs =Zinsen. 
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eine Belastungs- oder Gutschriftsanzeige an den Kunden, die Kontokorrent
karte und ein Kontrollstreifen, der das Grundbuch ersetzen kann, hergestellt 
werden. Da jedoch auch diese Maschinen keinen Text schreiben, sondern an 
dessen Stelle nur eine den Buchungsvorgang andeutende Abkiirzung, miiBsen 
etwaige Erlauterungen zu den Buchungsposten (z. B. die Mitteilung, wer den 
gutgeschriebenen Betrag iiberwiesen hat) handschriftlich oder mit derSchreib
maschine auf der Buchungsanzeige hinzugefiigt werden. Aus diesem Grunde 
werden die Registrierkassen fiir die gleichzeitige Herstellung dieser Anzeige 
und der Kontokorrentbuchung kaum verwendet, wenn groBere Textzusatze 
erforderlich sind, oder gar wenn Abrechnungen (z. B. iiber Effekten- oder 
Wechseldiskontgeschii.fte) anzufert:gen sind. Bei einigen Modellen der Re
gistrierkaBBen ist die automatische Berechnung des jeweiligen Kontokorrent
saldos, nach Einstellung des alten Saldos und der Belastung oder Gutschrift, 
moglich. Auch der Kontrollstreifen wird selbsttatig addiert. Anwendung 
finden diese Maschinen hauptsachlich in Betrieben, wo ziemlich einheitliche 
und einfache Geschaftsvorgange, z. B. Einzahlungen, Auszahlungen und 
Uberweisungen, zu buchen sind, besonders also in Sparkassen, Finanzamtern 
usw. FUr besondere Zwecke, z. B. fiir die Buchung der Kassenein- und -aus-, 
gange werden sie haufig auch von den anderen Banken verwendet. Bei einigen 
Systemen miissen die Betrage abgelesen und niedergeschrieben werden; bei 
anderen erfolgen automatische Niederschriften. Auch in diesem FaIle werden 
aber die Betrage in der Maschine angezeigt; darin besteht gerade ein Vorteil 
dieser . Kassen. Man kann auoh direkt in Biicher, z. B. in Sparkassenbiicher, 
die Betrage usw. drucken. 

In den GroBbanken mit zahlreichen und vor allem groBen, d. h. oftmals 
am Tage bewegten Konten, werden zahlreiohe Buchungsarbeiten und neuer
dings auoh in einigen Betrieben ein Teil der Abrechnungen, besonders der 
Scheokabrechnungen, jedoch nicht der eigentlichen Korrespondenzarbeiten, 
haufig mit Lochkartenmaschinen verrichtet. Sie dienen gleichzeitig der 
raschen Anfertigung von Statistiken, die im Bankgewerbe in den letzten 
Jahren eine steigende Bedeutung erlangt haben1). Es gibt zwei Systeme von 
Lochkartenmaschinen: das Hollerith-Verfahren und das Power-Ver
fahren. Bei beiden Verfahren zerfiUlt der ganze Vorgang in mehrere Arbeits
gange, die mit versohiedenen Maschinen erledigt werden. Insgesamt sind zu der 
Loohkartenbuchfiihrung drei Maschinen erforderlich: die Lochmaschine, 
mit der die fiir jede Buohung notwendigen Angaben zuniichst duroh Lochung 
in Buchungskarten zum Ausdruck gebracht werden, die Sortiermaschine, 
die dann die gelochten Karten nach dem gewiinsohten Gesichtspunkt ordnet, 
nnd schlieBlich die Tabelliermaschine, mit der die Ergebnisse festgestellt 
und automatisch niedergeschrieben werden. 

Sowohl beim Hollerith- wie beim Power-Verfahren erfolgt die Loohung 
der Buchungsangaben mit Hilfe der Lochmaschine auf etwa 8 X 19 cm groBen 
Karten durch Stanzen von Lochern. Diese Karten sind in der Weise eingeteilt, 

1) Naheres hieriiber siehe Kapitel VIII. Abschnitt 6. 
Buchwald, Bankbetrleb. 9. Aufl. 9 



130 Die Lochkartenmaschinen. 

daB von links nach rechts entweder in 45 oder zum Teil auch 80 Reihen die 
Ziffern von 0 bis 9, und zwar in der obersten Reihe samtliche Nullen, in der 
zweiten ZeiIe fortIaufend (45- bzw. 80 mal) die Ziffer 1 usw., in der Ietzten Reihe 
also die Ziffer 9, vorgedruckt sind (s. Beispiel 1). Diese vertikalen Reihen, die 
von oben nach unten stets von den Ziffern 0 bis 9laufen, sind in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. In unserem Beispiel (1) einer fUr Kontokorrentbuchungen, 
und zwar hauptsachlich fur die Belastung auf Kontokorrent-Konto benutzten 
Karte, sind die ersten 17 Reihen freigelassen, weil sie nicht gebraucht werden. 
Alsdann folgt die Gruppe Beleg-Nummer oder Grundbuchbezeichnung (drei 
Reihen), die Gruppe Datum der Rechnung (Tag und Monat je zwei Reihen), 
eine Gruppe fUr die Bezeichnung des Hauptbuch-Kontos (zwei Reihen), eine 
Gruppe fUr die Kontonummer des Kunden (funf Reihen), eine Gruppe fiir 
etwaige nahere Bezeichnung des Kontokorrent-Kontos (z. B. Banken, Private, 
Dollarkonto usw.), eine Gruppe fur den zu belastenden Betrag (sechs Reihen 
fur Reichsmark, zwei Reihen fur Reichspfennige) und schlieBlich eine Gruppe 
fur die Wertstellung (je zwei Reihen fur Tag und Monat). Haufig werden -
unter Benutzung der in unserem Beispiel freigelassenen Reihen - noch 
.andere Angaben eingefugt; z. B. fUr die Art des Geschaftsvorgangs. Der Um
fang und die Einteilung der Gruppen ist je nach dem Verwendungszweck 
der Lochkarten verschieden. So wird z. B. eine in der Effektenbuchhaltung 
benutzte Karte vor allem Gruppen enthalten, in denen die Namen der Wert
papiere oder der Borsenfirma, mit der gehandelt wurde, angegeben sind. Der 
Geschaftsvorgang wird dann ebenfalls durch Ziffern bezeichnet; z. B. nach 
einem Muster der Deutschen Hollerith-Maschinen GmbH. 1 = Vortrag; 
2 = Vergt,g.; 3 = Postsch.; 4 = Scheck; 5 = It. AnI.; 6 = Domiz.; 7 = Inc. 
8 = Ruckw.: 9 = Divid. usw. AIle Angaben, also auch Kontobezeichnungen, 
Name des Kunden, die Bezeichnung der Geschaftsart usw. werden, wie aus Bei
spiel 1 hervorgeht, durch Zahlen dargestellt, die als Schlusselzahlen von der 
Bank festgesetzt werden. Die Kontennumerierung (s. S.125) und bei Effekten
buchungen die Effektennumerierung (s. Kap. VI, Abschnitt 2) ist daher die 
Voraussetzung fur die Verwendung der Lochkartenmaschinen. Besondere Vor
gange, fUr die keine Schlusselzahlen vereinbart sind, konnen dagegen nur 
schwer in dieser Weise kenntlich gemacht werden. Ebenso ist es nicht moglich, 
gro/3ere textliche Hinweise zu machen, wie sie oft bei der Eintragung in die 
Grundbucher zur naheren Erlauterung wiinschenswert sind, z. B. den Hinweis 
auf die Art der von der Bank gekauften Burogegenstande, deren Gegenwert den 
Lieferanten gutgeschrieben wird, oderdiegenauere Bezeichnungder dem Kunden 
belasteten Sonderspesen. Daher werden die Grundbuchungen, in denen man auf 
eine moglichst deutliche Darstellung des Geschaftsvorganges Wert legt, meist 
nicht mit den Lochkartenmaschinen hergestellt, obgleich dies, wenn man 
auf solche Erlauterungen verzichtet, durchaus moglich ist. In der Regel werden 
vielmehr die Eintragungen in die Lochkarten erst an Hand der Grundbiicher 
oder der sie ersetzenden Belege, zuweilen unter gleichzeitiger Benutzung der 
Originalbelege, vorgenommen. Die etwaigen Erlauterungen brauchen bei 
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den weiteren Buehungen nicht 
beriicksichtigt zu werden. Es 
geniigt im ersten Beispiel die 
Belastung des Unkostenkon
tos und die Gutschrift auf das 
Konto des Lieferanten, im 
zweiten die Belastung des 
Kontos des Kunden und die 
Gutsehrift auf Unkostenkonto. 
lIn iibrigen kann die Loch
maschine aueh an eine ge-
wohnliche oder reehnende • 

,-.. 
Sehrei bmasehine angesehlos- .s 
sen werden. Dadureh ist es § 
moglieh, eine Buehung (z. B. ~ 
in die Grundbiicher) vorzu- ~ 

I:: nehmen, eine Abreehnung oder Q 
~ 

einen Beleg zu sehreiben und • .s 
gleiehzeitig die zur Aufnahme :; § 
in die Loehkarten bestimmten ~ :: 
Ziffern zu lochen. ~ ;; 

In Beispiel 1 ist auf.~ ~ 
Grund des Belegs Nr. 355 - ~ -! 
geloeht sind also in der Gruppe ~ 
"Beleg Nr." die Ziffern 3, 5,5 e 
-folgender Buehungsvorgang ~ 

"E durch Lochung dargestellt ;; 
worden. Am 12. September 'tl 

Q 

(12. 09) wird der Kunde mit ,.;:i 

Kontonummer00125 auf Kon
tokorrent-Konto (Rauptbuch
konto Nr. 12) fiir den Betrag 
von 178,80 RM., Wert 8. Marz 
(08.03) belastet. SolI eine Gut
schrift gebucht werden, so 
kann in der Betragsspalte ii ber 
der ersten Zahlenreihe ein be
sonderes Zeiehen gelocht und 
ferner in der Betragsspalte 
selbst der sogenannte Kom
plementarbetrag geloeht wer-
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den, namlieh der Betrag, der sich aus der Subtraktion des Rabenpostens 
von dem hOehsten darstellbaren Sollbetrag ergibt. Bei sechs Spalten fiir Reiehs
markbetrage und zwei Spalten fiir Reiehspfennigbetrage ware dieser ROchst-

9* 
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betrag 999999,99 RM. SolI also 
der Kunde fur 10000 RM. er· 
kannt werden, so muB in diesem 
Fall uber der ersten Ziffernlinie 
das besondere Kreditzeiohen 
und dann der Betrag von 
999999,99 RM. abzuglioh 10000 
RM. = 989999,99 RM. gelooht 
werden (s. Beispiel 2). Diese 
Art der Loohung ist notwendig, 
falls die Tabelliermasohine 
wie es bei den neueren Typen 
der Fall ist, selbsttatig addiert 
und saldiert, wobei SoIl- und 
Habenposten zu beruoksiohtigen 
sind. Die ubrigen Angaben wer· 
den in derselben Weise gelooht, 
wie es oben (Beispiel I} darge. 
stellt wurde. Haufig wird die 
Buohung der Gutsohriften auf 

Kontokorrent-Konto jedooh 
nicht auf einer besonderen Loch
karte vorgenommen, sondern es 
wird fur Belastungen und Gut
schriften nur eine Karte ver
wendet, und fur beide Buchun
gen werden besondere Zahlen
reihen benutzt, so daB auf 
der Loohkarte je eine SoIl· und 
Habengruppe reserviert ist. 

Statt dieser gewohnlichen 
Loohkarten konnen auoh, wenn 
man in gewissem Umfang er
ganzende Textangaben fiir er· 
forderlich halt, sogenannte Ver· 
bund - oder Dualkarten ver· 
wandt werden, die aber mehr 
in der Industrieals bei den 
Banken eingefuhrt sind (s. Bei. 
spiel 3). 1m Bankbetrieb be· 
sohranktsioh ihre Anwendung 
haufig auf die Buohungen in 
einzelnen Spezialabteilungen, 
so besonders bei der sohon an-
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gedeuteten Verwendung von Lochkartenmaschinen in der Weohselabteilung. 
Die Verbundkarten enthalten nicht in allen Spalten oder Reihen Ziffern. 
Zum Teil ist vielmehr Raum fiir Eintragungen mit der Hand oder Schreib
masohine gelassen, so daB eine Verbindung von Lochung und Textangabe statt
findet. Dadurch wird die Bedienung natiirlich etwas erschwert. Durch die Be
nutzung von Verbundkarten kann aber die Verwendbarkeit der Loohkarten
maschinen erheblich gesteigert werden. So sind auch schon verschiedent
lich in der Praxis Versuche gemacht worden, Schecks, Quittungen usw. in 
Form von Verbundkarten zu bringen, die eine maschinelle Verbuchung er
moglichen. 

Die Verwendung von Verbundkarten hat den Vorteil, daB die Karten als 
Beleg aufbewahrt werden konnen, und daB die Lochungen durch Vergleich 
mit dem Text ohne weiteres leicht nachgepriift werden konnen. Bei den Loch
karten geschieht die Feststellung, ob die Lochung fehlerfrei ist, entweder mit 
Hilfe einer besonderen Priifungsmaschine (Hollerith-System) oder durch Nach
lesen der sichtbar in horizontaler Reihe hervortretenden Ziffern vor dem 
Niederdriicken des Hebels, die das Lochen bewirkt (Power-System). 

Die Zufiihrung der Karten erfolgt bei beiden Systemen automatisch. 
Sind die Karten gelocht, so erfolgt deren Ordnung in der Sortierma

schine. Sie kann nach den mannigfachsten Gesichtspunkten vorgenommen 
werden. Die Kontokorrentkarten konnen z. B. nach den Kundennummern 
geordnet werden, so daB in der unten beschriebenen Weise samtliche Be
lastungen und Gutschriften auf dem Konto eines jeden Kunden zusammen
gestellt werden konnen. Ebenso konnen z. B. samtliche Eingange und Aus
gange von Wertpapieren nach den einzelnen Konten des Effekten-Skontros 
geordnet werden. Notwendig ist nur, daB auf den Karten Ziffern in derjenigen 
Gruppe gelocht sind, nach der die Karten sortiert werden sollen; im ersten 
Beispiel also die N ummern der Kontokorrent-Konten, im zweiten die N ummern 
der Wertpapierkonten des Effekten-Kontos. Selbstverstandlich konnen die
selben Karten mehrmals durch die Sortiermaschine laufen und somit je
weils nach allen Gruppen geordnet werden, die durch Lochungen bezeich
net sind. 

Das Sortieren geschieht in der Form, daB die gelochten Karten in die 
Sortiermaschine gelegt werden und eine Vorrichtung - Fiihlstifte beirn 
Power-System, Stahlbiirsten beim Hollerith-System - auf die Ziffernspalte 
eingestellt wird, nach der geordnet werden soIl. AIle Karten, die in jener Spalte 
dieselben Ziffern aufweisen, fallen alsdann in ein Sortierfach, also z. B. die 
Karten mit der Ziffer I in das erste Fach, die Karten mit der Ziffer 2 in das 
zweite usw. Besteht die Zahlengruppe, die geordnet werden soIl, nur aus einer 
Ziffer, so ist die Sortierarbeit beendet. Besteht sie aus mehreren Ziffern, so 
laBt man die Karten nochmals durch die Maschine laufen, und zwar so oft, 
als die zu sortierende Zahlengruppe Ziffern enthalt. Dabei wird die Vorrichtung 
zunachst auf die zweite Ziffer der Gruppe, alsdann auf die dritte eingestelltusw. 
Friiher erfolgte das Sortieren in der Weise, daB bei mehrstelligen Zifferreihen 
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zunachst die hoohste, bei vierstelligen also zunachst die Tausender, im nachsten 
Sortiergang die Hunderter, dann die Zehner und schlieDlich die Einer geordnet 
wurden. Bei den neueren Maschinen erfolgt die Sortierung umgekehrt, also 
zunachst die Einer. Die Maschine sortiert dann in der Weise, daD in das erste 
Fach aile Karten, die an der letzten Stelle eine I tragen, fallen, in das zweite die 
Karten, die in der zu ordnenden Reihe mit einer 2 endigen usw. 1m ganzen sind 
also 10 Facher erforderlich. Ferner sind meist zwei oder drei Hilfsfacher vor
handen. Nach dem ersten Sortiergang liegen aber in den Fachern beispiels
weise noch Karten 1231, 1881 und 2261 zusammen. Die weitere Ordnung er
folgt dann erst dadurch, daD auch noch die Zehner, Hunderter und Tausender 
sortiert werden. Hat dies stattgefunden, so liegen samtliche Karten genau 
arithmetisch geordnet hintereinander. Ebenso kann auch aus der Gesamtzahl 
der Karten eine einzelne Gruppe leicht aussortiert werden. Hierzu ist an den 
Sortiermaschinen eine besondere Vorrichtung vorhanden, wie auch sonst an 
den Loohkartenmasohinen fiir Sonderzweoke versohiedene Zusatzeinrichtungen 
angebracht werden konnen. 

Sind die Karlen durch die Sortiermaschine nach dem Gesichtspunkt, der 
fUr den einzelnen Fall maBgebend ist, geordnet, so gelangen sie in die Tabel
liermasohine (Hollerith) oder in den Tabellendrucker (Power). Beide 
Masohinen bezwecken, die auf den Karten durch Lochung gekennzeichneten 
Angaben in der iiblichen Sohreibmaschinenschrift auf Papier zu bringen 
.und die Zahlen je nach Wunsch zu addieren. Die zu iibertragenden Karten 
einer bestimmten Gruppe werden in ein Magazin der Maschine gelegt; die 
nun automatisch auf ein Blatt Papier (Formular), eine Kontokarte usw., 
die auf einer Karte enthaltenen Angaben nebeneinander iibertragt, dann 
in die nachsto Zeile die Angaben der zweiten Karte usw. Die einzelnen Kolon
nen oder auf Wunsch, der durch Ausschaltung der entsprechenden Zahl
werke zum Ausdruck gebracht wird, nur ein Teil, werden nun addiert, und 
das Ergebnis der Addition wird ebenfalls niedergeschrieben. Wird die "Ober
tragung des gesamten Karteninhalts gewiinscht, so wird dies gleichfalls 
durch Schaltung eines Hebels bewirkt, so daB diese "Obertragung auch unter
bleiben kann, die Maschine also nur die Gesamtsumme eines oder mehrerer 
Zahlengruppen feststellt. Die Addition der Zahlengruppen erfolgt gleichzeitig, 
und zwar konnen in dieser Weise bis zu sieben Zahlengruppen addiert werden. 
Auoh konnen die Masohinen automatisch den Saldo zwischen je einem oder 
der Summe mehrerer Soll- und Habenposten feststellen und in der fiir die 
Aufnahme der Soll- oder Habensalden bestimmten Spalte niederschreiben. 
Dies ist bei der Anfertigung von Kontokorrentausziigen und bei Zinsberech
nungen von besonderem Wert (s. Kap. VIII, Abschn. 2 u. 3). Ferner konnen 
auch Zwischenadditionen von Zahlengruppen vorgenommen werden; derart, 
daB deren Ergebnis in der spateren Hauptaddition der Gesamtzahlen ent
halten ist. Die zu beschreibenden Formulare brauchen nicht einzeln in die 
Maschine eingespannt zu werden. Vielmehr ist es moglich, die Niederschrift 
gleichartiger Formulare auf einem laufenden Papierband zu machen, auf dem 
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sich die Vordrucke befinden. Nach Erledigung der Rechenarbeit einer Karten
gruppe, also z. B. nach Niederschrift samtlicher Belastungen und Gutschriften 
eines Kunden in dem fiir ihn bestimmten Kontokorrentauszug und der darauf
folgenden Einsetzung des Saldos, schiebt sich dann das neue Formular auto
matisch auf die SchreibhOhe vor. 

Wie erwahnt, dienen die Lochkartenmaschinen gewohnlich nur zur 'Ober
tragung von Ziffern. Jedoch konnen auf Verlangen auch einzelne Worte, und 
zwar in jeder Zeile, insgesamt bis zu 18 Buchstaben geschrieben werden. 
Auf der Lochkarte miissen alsdann die durch die Tabelliermaschine zu iiber
tragenden Buchstaben in einer besonderen Gruppe ebenfalIs durch Lochung 
entsprechender Ziffern (A = 1, B = 2 usw.) angegeben werden. Auch werden 
bestimmte Abkiirzungen, die mehrere Buchstaben enthalten, wie es auf 
Seite 130 angegeben wurde, durch je eine Ziffer gedriickt. 

Da fiir jeden Geschaftsvorgang, z. B. auch fiir die Einzahlung jedes noch 
80 kleinen Barbetrages eine besondere Lochkarte hergestelIt werden muJ3, 
sind die Kosten fiir die Anfertigung der Karten ziemlich hoch. Die Lochkarten
maschinen eignen sich daher nur fiir sehr groBe Betriebe, bei denen sie voU 
ausgenutzt werden konnen, und daher ein Ausgleich jener Kosten durch 
die mit ihrer Anwendung verbundene Ersparnis an Arbeitskraften er
folgen kann. 

Wenden wir uns nun den weiteren Abteilungen des Bankbetriebes zu. 
Kurz erwahnt wurde bereits (S. 122) die Registratur, deren Aufgabe darin 
besteht, die erledigten eingegangenen Briefe, Rechnungen usw. sowie die 
Kopien (Durchschriften) der abgesandten Schriftstiicke dieser Art auf
zubewahren. Erreicht die Korrespondenz mit einem Kunden nur einen kleinen 
Umfang, so werden die Schriftstiicke in Sammelmappen abgelegt, d. h. in 
Mappen, in denen die Korrespondenz mehrerer Kunden, nach Buchstaben 
geordnet (Korrespondenzmappe A, B usw.) aufbewahrt wird. Bei groBerem 
Geschaftsverkehr werden Sondermappen angelegt, die ausschlieBlich fiir 
den Briefwechsel mit einem Kunden bestimmt sind. Vor Ablegung eines 
jeden an die Bank gerichteten Briefes hat der Registraturbeamte darauf 
zu achten, daB der Brief den Vermerk (Namenszug) des Korrespondenten 
oder sonstigen Beamten tragt, der ibn erledigt hat. Diese KontrolIe geniigt 
jedoch nicht zu der notwendigen FeststelIung, ob aIle eingegangenen Schrift
stiicke tatsachlich erledigt wurden. Besser ist daher die bei vielen - nament
lich groBeren Banken - angewandte Methode, die Schriftstiicke vor dem Ab
legen mit dem KontrolIbuch der eingehenden Post abzustimmen (Naheres 
hieriiber s. S.138). Nach SchluB eines Jahres konnen die Schriftstiicke aus 
den Mappen herausgenommen, zusammengebunden und gesondert aufbewahrt 
werden. 

Diejenigen Schriftstiicke, in denen besondere, z.B. fiir den Geschaftsverkehr 
giiltige Vereinbarungen niedergelegt sind, werden als Sekretariatsregistratur 
gewohnlich getrennt aufbewahrt. Zu diesen Schriftstiicken gehOren die von 



Auskunftsbiiro, Revisionsabteilung, PoststeJIe. 

Kunden unterzeichneten Geschii.:ftsbedingungen, die schriftlichen Verein
barungen fiber Provisions- und Zinssatze (Konditionen), Abmachungen fiber 
Konsortialgeschii.:fte, die Bestatigung des Kunden der ibm zugesandten 
Kontokorrent- und Depotausziige, die Bilanzen des Kunden, die er gelegent~ 
lich eines Kreditantrages eingereicht hat usw. Zuweilen werden in diesen 
Mappen auch die iiber den Kunden eingeholten Auskiinfte aufbewahrt, sofem 
nicht ein besonderes Auskunftsbiiro besteht, das die Aufgabe hat, Aus
kiinfte iiber die mit der Bank in Geschii.:ftsverbindung tretenden Personen 
oder Firmen, namentlich bevor sie von ihr einen Kredit in Anspruch nehmen, 
einzuholen, jeweilig erganzen zu lassen und sie zu verwalten. Die Beschaffung 
der Auskiinfte erfolgt bei den zuverlassigen Auskunfteien oder bei Firmen, 
die demselben Geschii.:ftszweig angehoren wie die Firma, iiber die eine Er
kundigung eingezogen wird (sogenannte "Brancheauskiinfte"). Nach Mog
lichkeit wendet sich die Bank hierbei an solche Firmen, die ihr auf Grund 
geschii.:ftlicher Verbindungen bekannt sind; diese werden zur Erteilung aus
fiihrlicher Auskiinfte besonders leicht bereit sein. Auch friihere Bankver
bindungen des Kunden werden haufig um Auskunft ersucht. Sie werden in 
der Regel aus dem Geschii.:ftsverkehr iiber die personlichen und finanziellen 
Verhaltnisse gut unterrichtet sein. Bei manchen Banken ist es iiblich, regel
mii.Big je eine Auskunft von einer Auskunftei und einige "Brancheauskiinfte" 
einzuholen. Ferner hat die Auskunftsabteilung meist noch die Aufgabe, 
Auskiinfte iiber Kunden der Bank zu erteilen, wenn diese darum er
sucht wird. 

Eine sehr wichtige Abteilung ist die Revisionsabteilung. Wii.hrend 
man sich bei kleinen Banken darauf beschrankt, neben den mit der Organi
sation des Betriebes verkniipften zwangslaufigen Kontrollen (sieheAbschnitt 8a 
dieses Kapitels) von Zeit zu Zeit Revisionen durch leitende Personlichkeiten 
vornehmen zu lassen, wird bei den groBeren Banken fUr diese Tii.tigkeit eine 
besondere Abteilung eingerichtet, in der moglichst erfahrene und zuverlassige 
Angestellte tii.tig sind. In der Regel beschrii.nkt sich diese Abteilung nicht 
nur auf gelegentliche Revisionen, sondern sie nimmt auch standig, oft taglich, 
Nachpriifungen bestimmter Buchungen oder Buchungsunterlagen vor, 
z. B. die Kontrolle der Eintragungen in die Grundbiicher, oder, bei gleich
zeitiger Vornabme dieser Buchungen mit der Ausfiillung der Korrespondenz
formulare (Buchungsaufgaben, Abrechnungen usw.) im maschinellen Ver
fahren, die Kontrolle dieser Korrespondenz an Hand der Originalbriefe der 
Kundschaft und ahnlicher Unterlagen. In den Banken mit groBerem Filial
netz ist es meist auch Aufgabe der Revisionsabteilung,die Geschii.:ftsabwick
lung und Buchfiihrung, besonders die Kreditgewii.hrung der Niederlassungen, 
einer stii.ndigen oder gelegentlichen Nachpriifung zu unterziehen. (Siehe Ab
schnitt 8a dieses Kapitels.) 

Von nicht zu unterschii.tzender Bedeutung fiir die Organisation des 
Bankbetriebes ist auch eine andere Abteilung, die "Poststelle" oder "Post
offnungsstelle", d. h. diejenige Abteilung, wodie taglich eingehenden 
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Postsachen geoffnet und von dort in die verschiedenen Biiros zur Erledigung 
weitergeleitet werden. FUr das Offnen der Briefewird zuweilen eine kleine 
Maschine, der "Briefoffner", benutzt. Die Postsachen -auch die Telegramme
werden sofort nach ihrer Offnung mit einem Stempel versehen, der sie fort
laufend numeriert und den Tag der Ankunft vormerkt. Nach der Reihenfolge 
der Eingangsnummem werden die Schriftstiicke alsdann in ein Kontrollbuch 
(Post-Eingangsbuoh) eingetragen, in dem gewohnlich gleichzeitig der 
Name des Absenders, das Datum des Schriftstiickes, eine kurze Bezeichnung 
des Inhalts (z. B. "Zahlungsauftrag an XY" iiber 2000.- RM.), sowie die 
Art und Anzahl der EinIagen eingetragen werden. In diesem Kontrollbuoh 
oder auf einer Kopie der Eintragungen verzeiohnet dann die Registratur, 
wie schon oben gezeigt wurde, die erledigten, ihr zum Ablegen iibergebenen 
Briefe, so daB festgestellt werden kann, ob etwa eingegangene Briefe an 
irgendeiner Stelle zuriiokbehalten worden sind (siehe auch S. 136). Der eben 
erwahnte Stempel enthalt bei manchen Banken noch den Vermerk: "Er-
ledigt am ...... ". Das Datum wird alsdann unter Hinzufiigung des Namens 
von dem oder. den Beamten ausgefiillt, die die Erledigung vorgenommen 
haben. Eine besondere Behandlung erfahren die eingehenden Wertsen
dungen und Einsohreibebriefe. Diejenigen Beamten, die die Postquittung 
iiber diese Sendungen unterzeiohnen - die Unterschrift muB von zwei 
Bevollmachtigten geleistet werden -, fiihren ein Buch, in das sie die 
Sendungen unter Angabe des Inhalts eintragen. LaBt die Bank die Wert
sendungen von der Post abholen, so wird an Hand dieses Buches gepriift, 
ob aIle Sendungen, iiber die Quittungen ausgestellt wurden, von den Boten 
ordnungsmaI3ig abgeliefert wurden. Bei Barsendungen wird der Betrag, bei 
Wertpapieren gewohnlich nur die Anzahl der Posten und die Gattung der Pa
piere angegeben. 1m Verkehr der Banken untereinander sowie der Filialen mit 
den Zentralen ist es iiblich, Wertpapiere, Kupons, Sorten oder Barbetrage den 
Briefen in einem besonderen Umschlage beizulegen, auf dem der Inhalt (z. R 
RM. 10000 Wertpapiere) und der Name des Absenders vermerkt werden. Ferner 
wird eine genaue Aufstellung der iibersandten Wertpapiere beigefiigt. Diese 
Aufstellung oder die iiber die Effekten oder sonstigen Wertsendungen in den 
Briefen enthaltenen Angaben werden mit den Einlagen vergliohen. Die 
Schriftstiicke, Einlagen und Werte werden alsdann der fiir den Empfang zu
stii.ndigen Abteilung (siehe Kapitel VII, Abschnitt 1), z. R Barbetrageder 
Kasse, Wertpapiere der Effektenabteilung usw., iibersandt. Befanden sich die 
Werte in einem Umschlag, so wird dieser bei manchen Banken ungeoffnet 
weitergeleitet. "Ober den Empfang der Werte ist in einem Buche oder auf be
sonderen Bogen zu quittieren. Die ordnungsmaBige Ablieferung wird an Hand 
des Kontrollbuches von einem besonderen Beamten gepriift. 

Bei den meisten Banken wird dafiir Sorge getragen, daB bei der Offnung 
der eingehenden Post und der Eintragung in das Kontrollbuch stets mehrere 
Beamtezugegen sind. Dadurch solI der Gefahr einer Unterschlagung durch 
den offnenden Beamten· vorgebeugt werden. Vielfach ist es auch iiblich, daB 
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die Briefumschlage, HUllen von EinIagen usw. einige Zeit aufbewahrt werden, 
um bei nachtraglich festgestellten Unstimmigkeiten, UnregelmaBigkeiten 
und dgl. die Nachpriifung zu erleichtern. Dies gilt besonders von Briefum
schlagen der Wertpost. Bei einigen Banken werden auch die Umschlage mit 
dem oben erwahnten Eingangsstempel versehen, der sie fortlaufend numeriert 
und das Datum des Eingangs angibt. Die Sammlung erfolgt alsdann nach 
der Reihenfolge der aufgedruckten Nummern. 

Briefe, die Auftrage zur "Obersendung von barem Geld oder von "Ober
weisungen enthalten, werden zuweilen zunachst an den zustandigen Korre
spondenten geleitet. Dieser hat sie nach Priifung des Kontostandes, also 
nach Feststellung, ob die Zahlung oder "Oberweisung ausgefiihrt werden 
kann und nachdem er auf den Auf trag einen entsprechendeIi Vermerk gesetzt 
hat, weiterzuleiten, und zwar Auftrage iiber Barzahlungen an die Kasse, 
Uberweisungsauftrage an die Korrespondenzabteilung oder eine besondere 
Giroabteilung (s. S.lll). In einigen Banken werden die Auftrage von der Post
stelle direkt an die mit ihrer Ausfiihrung betrauten Abteilungen gesandt 
(siehe Seite 182, Kapitel VII, Abschnitt 1). 

Die fiir die Leitung der Bank oder das Sekretariat bestimmte Post wird 
diesen Stellen zugeleitet und hier erledigt. Bei groBeren Banken pflegen oft 
die Direktoren sowie einige hOhere Angestellte diese Post einer gemeinschaft
lichen Lektiire zu unterziehen, um moglichst schnell iiber die Wichtigsten, 
die Leitung der Bank interessierenden Vorgange unterrichtet zu werden. 
Eine gemeinschaftliche Lektiire der gesamten, also auch der das laufende 
Geschaft betreffenden Post laBt sich bei groBeren Banken -naturgemaB nicht 
vornehmenj in kleinen Betrieben wird sie oft zweckma.Bigsein. 

Dieausgehende Post wird vonder Briefexpedition abgesandt. Die hier 
tu.tigen Beamten haben streng darauf zu achten, daB kein Schriftstiick ohne 
Genehmigung der Geschaftsleitung an irgendeinen Angestellten einer anderen 
Abteilung zuriickgegeben wird. Diese Vorschrift soll widerrechtliche Hand
lungen verhindern. Ein Beamter der Effektenabteilung konnte sich z. B. einem 
Kunden gehorende Wertpapiere aneignen, indem er eine Quittung mit dem 
Namen des Eigentiimers falscht und die Wertpapiere abhebt, 1m Depotkonto1 ) 

des Kunden werden die Wertpapiere alsdann abgebucht und der Kunde Wiirde 
die gewohnlich halbjahrlich aufgestellte Liste seiner Wertpapiere (Depot
auszug) beanstanden, weil in ihr die ohne sein Wissen abgehobenen Papiere 
fehlen. Trii.gt nun der untreue Beamte diese Papiere insgeheim in den Depot
auszug vor dessen Absendung ein, so wird die Unterschlagung erst dann be
merkt, wenn der rechtma.Bige Besitzer sie abheben oder verkaufen will. Das 
geschieht aber oft erst nach langer Zeit, so daB vielleicht der untreue Beamte 
nicht mehr ermittelt werden kann. Freilich wiirde es dem Kunden auffallen, 
daB die Gutschrift der Kupons oder Dividendenscheine nicht mehr erfolgt, 
und hierdurch wiirde wahrscheinlich die Unterschlagung friiher aufgedeckt 

1) Siehe Kapitel VI, Absohn. 2. 
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werden. Aber auch salcha Gutschriftanzeigen konnen ohne geniigende Kon
trollen gefaIscht und .zur Absendung an den Kunden gebracht werden (siehe 
auch Kapitel VI, Abschnitt 10). Zur groBeren Sicherheit ist daher jedenfalls das 
Verbot einer Riickgabe bereits unterschriebener Schriftstiicke notwendig. Wert
sendungen sind vor ihrer Abfertigung ebenfalls in ein Kontrollbuch ein
zutragen. Die Abfertigung (Versiegelung der Briefe usw.) erfolgt gewohnlich 
von zwei Beamten, urn einen Diebstahl zu verhindern. Die Quittungen der 
Post fiber die abgesandten Wertsendungen werden sofort nach Riickkehr 
des Boten vom Postamt kontrolliert. Ferner wird ein Revisor damit be
auftragt, stiindig nachzupriifen, ob fiber siimtliche auf Veranlassung der 
zustii.ndigen Abteilungen abgesandten Werte von den Empfiingern Emp
fangsbestiitigungen einlaufen. Diese Kontrolle erfolgt oft von einem Beamten 
der oben erwiihnten Revisionsabteilung. 

Die Briefexpedition hat auch die Versicherung der ausgehenden 
Wertsendungen zu veranlassen. Um Portoersparnisse zu erzielen, werden die 
Wertbriefe in der Regel nur mit einem geringen Wert bei der Versendung 
durch die Post deklariert. Fiir den Rest des Wertes werden sie bei einer privaten 
Versicherungsgesellschaft versichert. Bei der Frankiel'lplg siimtlicher ab
gehenden Briefe werden im Porto buche die verwendeten Briefmarken unter 
Angabe des Empfiingers eingetragen. Dadurch ist auch eine spiitere Kontrolle 
moglich, ob und wann ein Brief, dessen Eintreffen angemahnt wird, ab
gelegt ist. 

Zur Erleichterung der Briefexpedition werden in groBeren Betrieben 
vielfach einige Maschinen verwendet. In besonderen Falzmaschinen 
konnen die ausgehenden Briefe usw. gefalzt werden, soweit sie von gleichem 
Format sind und auch fiir das SchlieBen der Briefe kommen Maschinen zur 
Anwendung, die wesentlich rascher arbeiten, als es mit der Hand moglich ist. 
Adressen, welche die Bank' hiiufig gebraucht, werden auf Grund einmal ge
stanzter oder auf Wachspapier geschriebener Schablonen mit einer Adres
siermaschine auf die Briefurnschliige gedruckt, sofern die Bank nicht 
sogenannte "Fensterkuverts" verwendet, bei denen die auf den Briefbogen, 
Formularen usw. mit der Schreibmaschine geschriebene Adresse gleich
zeitig an der fiir die Aufschrift bestimmten Stelle des Briefurnschlags sicht
bar wird. Zur Beschleunigung des Frankierens der ausgehenden Post, gleich
zeitig zur Verhiitung von Briefmarken-Unterschlagungen werden Frankier
maschinen verwendet. In diesen Maschinen werden die von der Post in 
Rollenform hergestellten Briefmarken von einem Kontrollbeamten einge
schlossen, und je eine oder mehrere Marken von der Maschine durch Hebel
druck auf den Brief geklebt. Die unbefugte Verwendung der Marken zur 
Frankierung von Briefen, die nicht von der Bank abgesandt werden, wird 
dadurch erschwert, daB die Briefe naeh der Frankierung selbsttiitig in einen 
verschlossenen und nur von einem Kontrollbeamten zu offnenden Kasten 
fallen. Bei anderen FrankiermaBchinen (Francotyp) erfolgt die Frankierung 
iiberhaupt nicht durch Marken. Vielmehr wird der Briefumschlag maschinell 
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mit einem Aufdruck versehen, der die Hohe des Portosatzes, meist mit An
gabe des Absenders angibt und die Sendungen mit laufender Nummer ver
sieht. Die Herstellung eines jeden Aufdrucks wird von der Maschine angezeigt; 
es werden von ihr samtliche Werte addiert, so daB der Gesamtverbrauch 
abgelesen werden kann. Die Verrechnung der Portobetrage gestaltet sich 
recht eiofach. Am Postschalter werden Wertkarten gekauft, die vom Besitzer 
der Maschine in diese eingefiihrt werden. 

Als Zweigbiiro wird bei den meisten Banken auch die juristische Ab
teilung unterhalten. Sie dient der Priifung aller mit den Geschaften der 
Bank in Zusammenhang stehenden Rechtsfragen. Haufig ist sie dem Sekre
tariat angegliedert. Die juristische Abteilung hat gerade in neuerer Zeit 
eine sehr umfassende Tatigkeit zu entfalten, weil die zahlreichen Steuer
gesetze und das Er bschaftssteuergesetz den Banken eine Fiille von 
Arbeiten auferlegen, die juristische Kenntnisse erfordern und daher nicht 
immer in den einzelnen Abteilungen selbstandig erledigt werden konnen. 
Da die Vorschriften dieser Gesetze bei Erledigung der Geschafte oder vor 
Beginn einer Geschaftsverbindung von den anderen Biiros zu beachten sind, 
die juristische Abteilung sie also in der Regel nur unterstiitzt, so werden sie 
bei der spateren Darstellung der Geschaftsabwicklung in diesen Abteilungen 
beriicksichtigt werden. AusschlieBlich vom Sekretariat oder der juristischen 
Abteilung miissen jedoch die Erklarungen zur Einkommensteuer, Ver
mogenssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer bearbeitet werden. 
Bei der Ermittelung des steuerpflichtigen Einkommens sind die allgemeinen 
Gesetzesbestimmungen maBgebend; soweit die Banken als Aktiengesell
schaften, Gesellschaften m. b. H. oder Genossenschaften betrieben werden, 
unterliegen sie dem Korperschaftssteuergesetz, dagegen die in Form einer 
Einzelfirma, offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft be
triebenen Bankgeschafte dem Reichseinkommensteuergesetz. Auch fiir die 
Vermogenssteuer und die Gewerbesteuer gelten keine besonderen Bestim
mungen fiir die Banken. 

Einer Erwahnung bediirfen jedoch in diesem Zusammenhang die Vor
schriften des Umsatzsteuergesetzes vom 8. Mai 1926, wonach gewisse 
Umsatze des Bankgewerbes der Versteuerung unterliegen. Steuerfrei sind 
die Zinsen und Provisionen auf Umsatze in Wertpapieren, Kupons, Wechseln, 
Devisen usw., Bowie die Umsatze in diesen Werten, sofern die Bank, wie es 
regelmaBig der Fall ist, sie im eigenen Namen iibernimmt und verkauft, also 
nicht nur eine reine Vermittlungstatigkeit (Maklertatigkeit) ausiibt, indem 
sie nur im Namen eines anderen tatig ist. Steuerfrei sind ferner die Depositen
guthaben und die Zinseinnahmen hieraus Bowie die Kreditgeschafte, also die 
Umsatze und Einnahmen (Zinsen und Provisionen) aus Lombardgeschaften, 
Warenbeleihungsgeschaften oder sonstigen Kreditgeschaften, gleichgiiltig ob 
sie als Kontokorrentkredite gewahrt werden oder in anderer Form. Steuer
pflichtig sind dagegen etwaige Gebiihren (Provisionen), die im Inkasso
verkehr erhoben werden, also z. B. Gebiihren fiir die Einziehung von Wechseln, 
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Schecks, Kupona usw., jedoch nur dann, wenn die Einziehung nicht auf den 
Namen der Bank erfolgt, also ein Auf trag zum Inkasso (Prokuraindossament; 
s. Kapitel IV, Abschn. 3) vorJiegt. Auch wenn die Bank Gebiihren fii? 
die Oberweisung von Geldbetragen erMlt, was meist der Fall ist, sind 
diese steuerpflichtig, ebenso die Gebiihren ffir sonatige Leistungen, die 
sich ala reine Werkleistungen darstellen. Dazu gehoren z. B. Provisionen fiir 
die Vermittlung von Geschaften, etwa fiir die Vermittlung eines Hypothekar
darlehena oder die Vergiitung, die die Bank fiir die Emission von Wertpapieren 
erhlUt, wenn sie imAuftrage eines Dritten handelt, also die Wertpapiere nicht 
fiir eigene Rechnung iibernommen hat; ferner etwaige Gebiihren fiir die Ober
nahme der Auslosungskontrolle, die Besorgung von neuen Stiicken und 
Zinabogen und der Vertretung in Generalversammlungen. 

Es ist daher ffir die Banken schwierig, eine Trennung zwischen den 
steuerpflichtigen und steuerfreien Geschaften vorzunehmen. Mindestena ist 
hierzu eine getrennte Verbuchung der steuerpfJichtigen und steuerfreien Ein
nahmen notwendig. Urn diese Schwierigkeiten zu vermeiden, hat der Reichs
finanzminister in einem EriaB yom 10. November 1920 (III U 7105) 1) an
geordnet, daB die Banken und Bankgeschafte die allgemeine Umsatzsteuer 
im sogenannten Pauschalverfahren entrichten diirfen. Von der Erwagung 
ausgehend, daB die steuerpfJichtigen Ertrage nur einen verhaltnismaBig kleinen 
Teil der Gesamtertrage der Banken ausmachen, wird bestimmt, daB die Ban
ken nur 8 0 / 0 von ihren Einnahmen aus Provisionen sowie aus Gebiihren aller 
Art (also nicht aus Zinsen, Gewinnen aus Effektengeschaften usw.) zu ver
steuern haben. In der Umsatzsteuererklarung ist anzugeben, aus welchen Grup
pen von Gewinnen sich die gesamten Provisionaeinnahmen usw. zusammenset
zen; jedoch braucht die Hohe der einzelnenGruppen nicht angegeben zu werden. 
Banken und Bankiers, die dem Zentralverband des Deutschen Bank- und 
Bankiergewerbes angehoren, sowie alle sonstigen Banken und Bankiers 
im Sinne des Gesetzes iiber Depot und Depositengeschii.fte vom 
26. Juni 1925, Sparkassen, die dem Sparkassenverbande angehoren, der 
Deutsche Zentral-Giroverband, Berlin, sowie die dem Verbande angeschlos
senen Girozentralen, sowie Genossenschaftsbanken, die den Revisionsver
banden angehoren, sind von den gesetzlichen Voranmeldungen und Voraus
zahlungen befreit, wenn sie vierteljahrliche Vorauszahlungen in Hohe von 
20% des fiir den vorhergegangenen Steuerabschnitt veranlagten Umsatz
steuerbetrages entrichten. 

SchlieBlich ist noch eine Nebenabteilung zu erwahnen, die ebenfalls 
meist nur bei groBeren Banken anzutreffen ist: das Archiv. Es werden hier 
taglich die die Bank interessierenden Aufsiitze oder Notizen aus Zeitungen, 
Zeitschriften usw. ausgeschnitten und gesammelt; auch werden in diesem 
Biiro die Geschii.ftsberichte der Aktiengesellschaften aufbewahrt, sowie 
alles sonat einlaufende ffir die Auskunfterteilung iiber Wertpapiere not-

1) Der Erla13 iet in die Auefiihrungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz (Zen
tralblatt fiir das Deutsche Reich vom 13. Mai 1922) iibemommen worden (§ 142a). 
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wendige Material. Die Vergebung der Inserate an Zeitungen und Zeitschriften 
erfolgt gewohnlich ebenfalls durch das Archiv. Ferner wird im Archlv auf 
Veranlassung der Geschiiltsleitung hiiufig eine Statistik iiber wissenswerte 
Geschiiltsvorgange gefiihrt. Auch wichtige Vorgange volkswirtschaftlicher 
Art werden hler verfolgt und das zur Beobachtung und Beurteilung dienende 
Material gesammelt. Vielfach werden auf Grund dieser Tatigkeit alsdann 
Wochen- und Monatsberichte ausgefertigt, die zur Versendung an die Kund
schaft, die Presse und sonstige Interessenten gelangen. Bei einigen Groll
banken besteht fiir einen Teil dieser Arbeiten sogar eine besondere volks
wirtschaftliche Abteilung. 



II. Die Kasse. 

1. Allgemeines. 
Fiir die Ein- und Auszahlungen des baren Geldes wie fUr die mit dieser 

Tatigkeit zusammenhangenden Arbeiten ist bei den Banken eine besondere 
Abteilung eingerichtet, die kurz die "Kasse" genannt wird. 

In der Kasse sitzen die Kassierer und einige Hilfsbeamte, die eine haupt
sachlich buchhalterische Beschaftigung haben. Haufig bestehen die Kassierer 
aus einem Hauptkassierer, dem die Leitung der Abteilung unterstellt ist, 
und einigen Hilfskassierern. Die Kasse ist diejenige Abteilung der Bank, mit der 
das Publikum - seien es Kunden der Bank oder Personen, die zufallig einmal 
irgendein Geschaft mit ihr abzuwickeln haben - am meisten in Beriihrung 
kommt. Dennoch spielt sich in der Kasse nur ein verhaltnismaBig kleiner 
Teil der bankgeschaftlichen Tatigkeit abo Der Abschlu B der Geschafte 
bleibt den Beamten groBtenteils fremd. Ob das zur Auszahlung kommende 
Geld z. B. auf Grund eines Kredites oder als Gegenwert fiir die von der Bank 
angekauften Wechsel gezahlt wird, ist fiir den Kassierer als solchen gleich
gultig. Ihn hat es nur zu interessieren, ob er zur Auszahlung berechtigt ist 
oder nicht. 

In groBeren Banken, wo die Kassengeschafte einen erheblichen Umfang 
annehmen, reicht ein einziger Kassierer nicht aus. Die Verteilung der Arbeiten 
wird hier gewohnlich so vorgenommen, daB im Kassenbiiro mehrere Schalter 
eroffnet werden; einige dienen fiir die Einzahlungen, einige fiir die Auszah
lungen, andere Schalter fUhren zur Wechselkasse. Unter der Wechselkasse ver
steht man diejenige Stelle, wo das Publikum die bei der Bank zur Einlosung 
liegenden Wechsel gegen Zahlung des Geldes abzuholen hat (siehe Kapitel IV, 
Abschnitt 1). Ferner wird haufig ein besondererKassenschalterfurdenKredit
briefverkehr eingerichtet (siehe Kapitel VII, Abschnitt 3). Zur Bedienung 
des Publikums an diesem Schalter sind meist Angestellte tatig, die uber die 
fur den Umgang mit Auslandern notwendigen Sprachkenntnisse verfugen. 
Bei den groBen, im Mittelpunkt des Fremdenverkehrs liegenden Banken be
findet sich dieser Schalter meist in besonderen, komfortabel eingerichteten 
Raumen mit Lesezimmer, Schreibgelegenheit usw. 

Die Kassierer haben darauf zu achten, daB sich in der Einzahlungskasse 
nicht Barbetrage anhaufen, wahrend in der Auszahlungskasse ein entspre
chender Mangel eintritt. Beide Kassierer mussen daher in gewisser Verbin-
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dung zueinander stehen, und der Beamte der Einzahlungskasse hat bei Bedarf 
die iiberschiissigen Summen . dem Beamten der Auszahlungskasse zu iiber
geben. 

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

Andererseits darf das Vertrauen, das in die Person des Kassierers gesetzt 
wird, nicht 80 weit gehen, daB aIle VorsichtsmaBregeln und Kontrollen auBer 
acht gelassen werden. Gerade bei den Banken, wo durch die Rli.nde der 
Kassierer Summen flieBen, mit denen die Robe ihres Einkommens nicht im 
entferntesten zu vergleichen ist, soUten die Organisationsfragen eine wichtige 
Rolle spielen. Das gilt nicht allein ffir die Kasse, sondern ffir den gesamten 
Bankbetrieb iiberhaupt. Denn auch in anderen Abteilungen konnen un
treue Angestellte bei mangelhafter Organisation ohne allzu groBe Schwierig
keit Unterschlagungen begehen. Darum muB die Verteilung der Arbeiten 
in einem groBeren Bankhause eine wohlbedachte, streng geregelte sain. Frei
lich sind die schli.rfsten Kontrollen nicht imstande, jede Veruntreuung 
eines Beamten zu verhiiten; aber planmli.Big vorbereitete, sich iiber viele 
Jahre erstreckende Veruntreuungen, wie sie schon sehr hli.ufig an die Offent
lichkeit gekommen sind, wiirden doch meist verhindert werden, wenn der 
inneren Betriebstechnik stets geniigend Beachtung.gescbenkt werden wiirde.' 

2. Die Gelddispositionen des Kassierers. 
Die Hauptaufgabe des Kassierers ist, daffir zu sorgen, daB das zur Aus

zahlung notwendige Geld tli.glicb in der Kasse liegt. Andererseits muB er 
bestrebt sein, nicht iibermii..llig groBe Summen anzuhaufen, da hierdurch 
Zinsverluste entstehen. In Banken, wo eine AnzabI von Hilfskassierern einem 
Hauptkassierer unterstellt ist, hat dieser die Gelddispositionenzu treffen. Er 
berechnet gewohnlicb am Vorabend und am Morgen eines jeden Tages die 
ungefabre Robe der zu Auszahlungen in der Kasse erforderlichen Betrage. 
Die Berechnung erfoIgt etwa in folgender Weise. Er notiert sich aus den 
eingetroffenen Briefen die Rohe der Betrli.ge, die er im Laufe des Tages aus
zuzahlen hat, Bowie die Robe derjenigen Zahlungen, die voraussichtlicb an dle 
Bank geleistet werden. Die Briefe miissen zu diesem Zweck von den zustan
digen Abteilungen a.n die Kasse gesandt werden; statt dessen werden jedoch 
haufig von diesen Abteilungen taglich Listen iiber die zu erwartenden Bar
eingange und Ba.rausgange aufgestellt und an die Kasse geleitet. Als Kasscn
eingange kommen hauptsii.cblicb in Betracht: aIle 'Obersendungen von barem 
Gelde oder von Schecks auf andere Bankfirmen am Platze, ferner diejenigen 
Summen, die von einer dritten Firma ffir Rechnurig des Kunden, gezahlt oder 
durch die Reichsbank iiberwiesen werden sollen. AlsAuszahlungen·' sina in: 
Betracht zu ziehen: die Aufforderungen zur Zahlung oder 'Oberweiating ~iner 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Aufl. 10 



146 Die Ein- und Auszahlungen. 

Summe an Dritte sowie die Ankiindigungen, daB Schecks iiber grol3ere Summen 
an der Kasse der Bank vorgelegt werden sollen. 

1m allgemeinen ist es Brauch, daB Schecks iiber maB~ge BetriLge ohne 
vorherige Ankiindigung bezahlt werden, daB aber die Auszahlung groBer 
Summen unmittelbar bei Vorzeigung des Schecks nur zu erfolgen hat, wenn 
der Kunde (Aussteller des Schecks) der Bank vorher eine Mitteilung gemacht 
hat (s. auch S. 162). 

Neben diesen, nach den eingetrofienen Briefen aufgestellten Berech. 
nungen hat der Kassierer bei seinen Dispositionen diejenigen BetriLge 
zu beriicksichtigen, die sich durch Abnahme der an der Borse gekauften 
oder Lieferung der verkauften Wertpapiere ergeben. Diese Summen konnen 
im Borsen. oder im Effektenbiiro mit Leichtigkeit festgestellt werden. Ferner 
hiLlt der Kassierer tiLglich eine groBere Summe in Reserve, deren Hohe sich 
nach dem Umfange der Bank richtet. 

Genaue Vorschriften fiir die Gelddispositionen lassen sich nicht aufstellen; 
es kommen gewohnlich noch Ein· oder Auszahlungen in Betracht, die auf 
Grund von bestimm~en GeschiLften, z. B. von Emissionen usw., entstehen. 
Ebenso sind noch besondere Verpflichtungen zu beriicksichtigen; hierzu 
gehOrt z. B. die EinlOsung der von der Bank akzeptierten, ihr am FiLlligkeits. 
tage zur Bezahlung vorgelegten Wechsel. Schwierigkeiten bereitet bei den 
Dispositionen besonders die Schatzung der vorher nicht angekiindigten Aus· 
zahlungen. Allerdings weiB der Kassierer, daB zu bestimmten Zeiten, z. B. am 
Wochen- und Monatsende, gewohnlich groBere Abhebungen fiir Lohn- und 
Gehaltszahlungen erfolgen, und diese Erfahrung wird er bei seinen Berech
nungen beriicksichtigen. 

Hat die Bank OberschuB an Geld, so wird sie ihn abzustoBen suchen. 
Sie kann die iiberschiissigen Summen z. B. an der Borse alB "tiLgliches Geld" 
verleihen (siehe Kapitel V, Abschnitt 7). Fehlt ihr Geld, so wird sie zuniLchst 
ihr Guthaben bei der Reichsbank oder bei anderen Banken abheben, an der 
Borse Geld entleihen, Wechsel zum Diskont geben usw. 

3. Die Ein- und Auszahlungen. 
Wer einer Bank Geld zur Verzinsung iibergibt, erhiLlt iiber die geleisteten 

Einzahlungen eine Quittung, wwend er Abhebungen durch Hingabe einer 
Quittung zu bescheinigen hat. Statt der Ausstellung von Quittungen werden 
fiir jeden einzelnen Fall die Einzahlungen und Abhebungen bei einigen Banken 
auch in einem sogenannten Giro- oder Gegenbuch (auch Depositenbuch 
genannt) vermerkt. Auf die linke Seite werden die Abhebungen, auf die rechte 
die Einzablungen gebucht, auch diejenigen, die dem Kunden z. B. aus Ober. 
weisungen durch Dritte gutzuschreiben sind. Die abgehobenen BetriLge wer· 
den vom Kunden selbst eingeschrieben, die Einzahlungen von der Bank, 
die im Gegenbuch gleichzeitig einen Quittungsvermerk macht. Nach einem 
bestimmten Zeitabschnitt, meist am Halbjahrsschlull, werden dann die Gegen-
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biicher von den Banken abgeschlossen, die aus dem Guthaben entstandenen 
Zinsen berechnet und der Saldo auf neue Rechnung vorgetragen. 

Die Benutzung eines Gegenbuches bedeutet fiir den Kunden eine Er
leichterung, weil er sich jederzeit die Hohe seines Guthabens berechnen kann 
und nicht notig hat, sich die von der Bank iiber die Einzahlungen ausgestellten 
Be3cheinigungen besonders aufzubewahren. Von einigen Banken, namentlich 
von Sparkassen, werden Depositenbiicher ausgegeben, die auf den Inhaber 
lauten. Die Bank vereinbart mit dem Kunden ausdriicklich, daB sie den 
eingezahlten Betrag an jeden Inhaber des Buches, also ohne Priifung der 
Legitimation auszahlen darf, ohne jedoch zu einer Auszahlung ohne solche 
Priifung verpflichtet zu seiil. 

Die Abhebungen konnen nicht nur durch Quittung, sondern auch durch 
Scheck erfolgen. Die bedeutenden Vorziige des Scheckverkehrs haben ibm 
eine groBe Ausdehnung gesichert. Fiir das Publikum besteht sein Vorteil darin, 
daB as den Scheck jederzeit in Zahlung geben kann und das Geld nicht erst 
von der Bank abzuholen braucht. Es ist angenehmer, ein Stiick Papier zu 
beschreiben, als einen groBeren Betrag in barem Gelde im Hause zu halten. 

Dadurch wird ein groBer Teil des Publikums veranlaBt, bei den Banken 
Guthaben zu unterhalten. Je groBer aber die Summe der Kundenguthaben 
ist, desto groBer ist auch der Gewinn der Banken ;daher haben auch die 
Banken an einem ausgedehnten Scheckverkehr ein erhebliches Interesse. 
Ein weiterer Vorteil fiir sie besteht darin, daB sie bei Vorlegung eines Schecks 
in der Regel nicht verpflichtet sind, Nachforschungen wie bei Vorlegung einer 
Quittung anzustellen, ob der Besitzer berechtigt ist, das Geld abzuheben. 
Die Bank ist wohl zur Priifung der Berechtigung des Scheckeinreichers be
rechtigt, aber nicht verpflichtet. 

Bei Falschungen oder Verfalschungen von Schecks tragt die den Scheck 
einlosende Bank zwar grundsatzlich das Risiko, aber dieses kann durch Ver
einbarungen mit dem Kontoinhaber auf ihn abgewalzt werden. Freilich ist 
der Kontoinhaber, auch wenn solche Abmachungen nicht bestehen, schadens
ersatzpflichtig, wenn ibn ein Verschulden trifft. 1st gleichzeitig auch auf seiten 
der einlosenden Bank ein Verschulden festzustellen, so ist der Schaden auf 
beide Teile je nach dem Umfange des Verschuldens zu verteilen (§ 254 BGB.), 
Sowohl der Kontoinhaber wie die einlosende Bank haben fiir Fehler ibrer 
Angestellten zu haften. 

Die Banken pflegen, um sich nach Moglichkeit vor Schaden durch Ein
losung gefalschter Schecks zu bewahren, vor Aushandigung des Scheckheftes 
auf einen Kunden Bedingungen fiir den Scheckverkehr mit ibm zu 
vereinbaren. Haufig werden diese Bedingungen auf den Umschlag des Scheck
heftes gedruckt. Die Bedingungen konnen auch in den allgemeinen Geschafts
bedingungen enthalten sein (s. S. 47). Ein Scheckheft enthii.lt gewohnlich 50, mit 
laufenden Nummern versehene Scheckformulare. In den Bedingungen wird zu
nii.chst bestimmt, daB die Scheckbiicher sorgfaltig aufzubewahren sind, und 
der Verlust von Scheckformularen der Bank sofort schriftlich anzuzeigen ist. 

10* 
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Beispiel eines Scheckformulars. 

Beispiel Nr.4. 

Scheckformular1). 

Vorderseite. 

Nr. C 1642843). RM.18000,-

Die Reichsbank, Berlin,5) wolle zahlen 

gegen diesen Scheck aus meinem Gut

haben an 

mich selbst 4) 

oder Oberbringer 6 ) 

Reichsmark Achtzehntausend 7) 

Berlin, den 2. Juli 19298 ). 

500000 
450000 
400000 
350000 = 
300000 ~ 

250 000 ~J~N'" 150000 :: 
100000 
50000 < 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
500 

Schecks, III welchen der Zusatz "oder ttberbrlnp:er" durchstriehen oder elne Zahlungsfrist 
angegeben 1st, werden nicht bezahlt. 

1) Als Beispiel ist hier das bei der Reichsbank gebrauchIiche Formular wieder
gegeben. Am rechten Rande der Schecks befinden sich die auf Seite 150 erwii.hnten Zahlen
reihen; sie werden vom Aussteller so weit abgeschnitten, daB die Summe des Schecks 
zwischen der zuletzt abgetrennten und der hOchsten iibrigbleibenden Ziffer Iiegt. In den 
von den GroBbanken und offentlichen Banken ausgegebenen Scheckformularen befindet 
sich meist noch eine Rubrik fur die Angabe der Kontonnmmer des Knnden. 

2) Der Iinke Teil (bis zu den Trennungsstrichen) bleiDt im Besitze des Konto
inhabers: er fiillt die in Kursivschrift angegebenen Worte aus, um jederzeit feststellen 
zu konnen, wann er den Scheck ausgestellt hat, uber welchen Betrag er lautete und an 
wen er weitergegeben wurde. 

3) 164284 ist die im Scheckbuch vorgedruckte fortlaufende Nummer des Schecks. 
') Die Worte: "an mich selbst" bedeuten, daB die Zahlung an den Kontoinhaber 

selbst erfolgen soIl (er ist der "Zahlungsempfanger"), was freilich nicht zu verhindern 
braucht, daB er den Scheck weitergibt. 1m allgemeinen werden Schecks, die der Konto
inhaber an Stelle baren Geldes in Zahlung geben will, nicht an die eigene Order ("mich 
selbst" oder "uns selbst"), sondern an die Order des Zahlungsempfangers (z. B. "Werner 
& Co. ") ausgestellt. Dann heiBt es statt "an mich selbst" "an Werner & Co. ", und 
der erste Vermerk auf der Riickseite kann nicht mehr von Julius Koch, sondern muB 
von Werner & Co. ausgestellt werden. (Siehe Beispiel 5.) Der Aussteller kann die Ober
tragung durch die Worte "nicht an Order" oder durch cinen gleichbedeutenden Zusatz 
untersagen (§ 8 des Scheckgesetzes. Der Scheck ist dann Rektascheck. Siehe S. 156). 

5) Name oder Firma des Bezogenen. 
6) Uberbringerklausel, durch die der Scheck zum Inhaberscheck wird (§ 4 Abs.2 

des Scheckgesetzes). Naheres hieriiber s. S. 155. 
7) Es ist zu vermeiden, daB vor oder nach dem in Buchstaben angegebenen Betrag 

ein leerer Raum bleibt, in den der Falscher ein Wort einsetzen konnte. Auch vermeidet 
man, bei Angabe des Betrages in Buchstaben das Wort "eintausend" statt "tausend" 
zu wahlen, um Anderungen der ersten drei Buchstaben ("ein") zu verhindern. 

8) Ausstellungsort und Ausstellungsdatum. 
9) Unterschrift des Ausstellers. 
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Beispiel Nr.6. 
Scheckformular. 
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Unbrauchbar gewordene Scheckformulare sind der Bank zuriickzugeben, oder 
es ist ihr Mitteilung unter Angabe der Schecknummer zu machen. Bei Auf-

1) Name oder Firma dessen, an den der Zahlungsempfiinger, hier der AusstelIer 
selbst, da er die Anweisung gibt, an sich selbst (an die eigene Order) zu zahlen, den Scheck 
iibertragt. Die Bezeichnung "Zahlungsempfanger" entstammt dem Scheckgesetz; beim 
Wechsel heiBt die entsprechende Bezeichnung "Remittent". So sehr jede Verdeutschung 
der Fachausdriicke zu wUnschen ist, so erscheint doch das Wort "Zahlungsempfiinger" 
nicht gliicklich gewii.hlt. Denn der Laie kann dadurch in den Glauben versetzt werden, 
daB hiermit derjenige gemeint ist, der immer die Zahlung empfangt. Das ist aber nicht 
der Fall; wird der Scheck weitergegeben, so erhaIt das Geld ein anderer, namIich der 
letzte Inhaber, der den Scheck bei der Bank vorzeigt. Die "Obertragungsform heiBt.ln
dossament oder Giro (im Gesetz nur Indossament); derjenige, an den der Scheck 
iibertragen wird, Indossatar oder Indossat (Werner & Co.); derjenige, der ihn iiber
tragt, Indoseant oder Girant (Julius Koch). Durch das Indossament gehen aIle Rechte 
aus dem Scheck auf den Indossatar iiber. Ale Vormann bezeichnet der Indossatar den 
letzten friiheren Besitzer des Schecks, als N achmann wird vom Indossanten der nachste 
Besitzer, an den er ihn iibertragt, bezeichnet. - Da das obige Beispiel einen Inhaber
scheck darstellt, ist die "Obertragung durch Girovermerke auf der Riickseite iiberfliissig. 

I) Blankoindossament (ebenfalls giiltig). Mit dieser Unterschrift iibertragen Werner 
&; Co. die Rechte aus dem Scheck auf den folgenden Giranten (Miilheimer & Co.), ohne 
dessen Namen zu nennen. 

8) Inkassogiro; also Aufforderung an die Darmstadter und Nationalbank zum 
Ilikasso des Schecks. 

') Quittung iiber den empfangenen Betrag des Schecks. - Die Bezeichnungen 
lind Formen der "Obertragung sind mit Ausnahme des obeIi dargestelIten FalIes ("Zahlungs
empfii.nger" etatt "Remittent") dieselben wie beim Wechsel. Jedoch gibt es beim WechseI 
keine "Oberbringerklausel, da es Inhaberwechsel nicht gibt. Der Wechsel ist stete Order-
papier. VgI. Kapitel IV, Abechnitt 1. . 

6) Inkassomanda.tar. 
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lOsung des Bankkontos hat der Kunde die noch in seinem Besitz befindlichen 
Formulare ebenfalls zuriickzugeben. In den Scheckbiichern befinden sich, ge
wohnlich vor dem drittletzten Scheckformular, Bestellzettel fiir ein neues 
Scheckbuch. Auf Grund dieser, mit der Unterschrift des Kontoinhabers zu 
versehenden Bestellzettel liefert die Bank das neue Scheckbuch aus. Einen 
etwaigen Verlust des Bestellzettels hat der Kunde ebenfalls sofort der Bank 
anzuzeigen. Weiter wird vereinbart, daB der Scheckbetrag in Zahlen und 
Buchstaben so ausgefiillt werden muB, daB nichts hinzugefiigt werden kann, 
Freie Stellen in dem fiir die Aufnahme des Scheckbetrages bestimmten Raum 
sind also durch Striche auszufiillen. Eine wirksame Verhiitung von miBbrauch
licher Anderung des Scheckbetrages durch einen Dritten, an den der Scheck 
vor der Einlosung weitergegeben ist, kann erzielt werden, wenn am Rande der 
Scheckformulare - gewohnlich auf der rechten Seite - eine Zahlimreihe an
gebracht wird, und der Aussteller eines Schecks die den Scheckbetrag iiber
steigenden Zahlen abtrennt (s. Beispiel 4, S, 148). Eine miBbrauchliche 
Erhohung des Scheckbetrages im Formulartext wiirde alsdann bei Einlosung 
des Schecks bemerkt werden, wenn die Bank die Kontrolle der Zahlenreihe 
vornimmt. Nur die Erhohung bis zu einem Betrage, der sich noch unter der 
dem richtigen Scheckbetrage folgenden Zahl halt, konnte auch durch dieses 
Mittel nicht festgestellt werden. Diejenigen Banken, die Scheckformulare 
mit solchen Zahlenreihen ausgeben, vereinbaren haufig mit dem Kontoinhaber, 
daB er die den Scheckbetrag iibersteigenden Zahlen abzuschneiden oder zu 
durchstreichen hat. Befolgt der Kontoinhaber diese Vorschrift nicht, so 
handelt er schuldhaft, wenn die Bank den Scheck eingeltist hat. Aber es liegt 
auch ein Mitverschulden der Bank vor, wenn sie versehentlich einen Scheck 
bezahlt hat, obgleich die darauf angegebene Schecksumme mit der Zahlenliste 
nicht iibereinstimmtl). Um eine solche Verantwortung nicht zu iibernehmen, 
werden vielfach Scheckhefte ohne Zahlenreihen ausgegeben, oder es wird in 
den Bedingungen fiir den Scheckverkehr vereinbart, daB die Bank zwar be
fugt, aber nicht verpflichtet sei, die EinlOsung von Schecks zu verweigern, bei 
denen diese fibereinstimmung nicht besteht. 

Die oben erwahnte Abwalzung des Risikos der Bank durch Einlosung ge
falschter Schecks erfolgt gewohnlich ebenfalls durcheine Vereinbarungmit dem 
Kontoinhaber in den "Bedingungen". Sie lautet etwa folgendermaBen: "Alle 
Folgen undNachteile des Abhandenkommens, dermiBbrauchlichen Verwendung, 
der Falschung und Verfalschung von Schecks, Scheckvordrucken, der Emp
fangsbescheinigung oder des Bestellzettels tragt der Kontoinhaber. Die Bank 
haftet nur fiir nachgewiesenes Verschulden und nur in dem MaBe, als es im Ver
haltnis zu anderen Ursachen an der Entstehungdes Schadensmitgewirkthat 2)." 

1) Siehe die bei Breit, Kommentar zum deutschen Scheckgesetz, S. 239, angegebe
nen Gerichtsentscheidungen, namentlich die Reichsgerichtsentscheidung vom 16. Juni 1920 
(Bank-Archiv XX, S. 85). 

B) Eine solche Vereinbarung befindet sich auch in den Bestimmungen iiber den 
Giroverkehr mit der Reichsbank. 
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Der letzte Satz ist wohl hinzugefiigt worden, weil eine Befreiung der Bank. 
von dem Falschungsrisiko bei grober Fahrlassigkeit nicht moglich ist. In einer 
Entscheidung des Reichsgerichts yom 12. Dezember 19131) hei.St es: "Eine 
Vereinbarung, die der Bank. das Recht geben wiirde, auf Kosten des Kunden 
ihre verkehrsmaBigen Pflichten einfach zu vernachlassigen, wiirde gegen die 
guten Sitten verstoBen und deshalb unbeachtlich sein." 

Die Priifung der Bank. bei Vorlegung eines Schecks erstreckt sich in der 
Regel darauf, ob der Kunde ein Guthaben in Hohe des verlangten Betrages 
unterhii.lt oder ihm ein Kredit eingeraumt worden ist, der noch nicht voll
standig in Anspruch genommen ist; ferner ob er das verwendete Scheck
formular von der Bank. erhalten hat, ob die Unterschrift mit der bei der Bank. 
hinterlegten iibereinstimmt und ob das Ausstellungsdatum richtig ist. Die 
Priifung erfolgt in der Weise, daB der Kassierer jeden an der Kasse zur 
Zahlung iiberreichten Scheck auf Grund des Kontostandes priifen laBt. 

Der Vergleich der auf dem Scheck vermerkten Unterschrift mit der bei 
der Bank. hinterlegten wird oft auf Schwierigkeiten stoBen, do. Veranderungen 
der Handschrift eintreten konnen. Der Bank konnen hierbei nicht die Er
fahrungen eines Schriftsachverstandigen zugemutet werden; sie hatnur 
geniigende Sorgfalt anzuwenden. Ergeben sich Zweifel an der Echtheit des 
Schecks, namentlich wenn er an wichtigen Stellen Radierungen enthalt, so 
wird sie bei dem Kontoinhaber nach Moglichkeit telefonisch anfragen. Be
sondere Vorsicht wird in solchen Fallen anzuwenden sein, wenn der Scheck 
im Vergleich zu den sonstigen Scheckziehungen des Kunden iiber eine sehr 
groBe Summe lautet. 

Von wesentlicher Bedeutung fiir die Ausdehnung des Scheckverkehrs 
war das Scheckgesetz yom 11. Marz 1908. Durch dieses Gesetz wurde die 
friiher vorhandene Rechtsunsicherheit beseitigt, und der Scheckverkehr wurde 
erheblich gefordert. Wahrend vor ErlaB des Scheckgesetzes Schecks zwar ebenso 
wie Wechsel giriert werden konnten, aber Aussteller und Indossant, wenn der 
Scheck nicht bezahlt wurde (z. B. weil das Guthaben des Ausstellers bei der 
Bank. erschopft war), von dem jeweiligen Inhaber nur auf dem gewohnlichen 
ProzeBwege haftbar gemacht werden konnten, ist durch das Scheckgesetz 
auch bei Schecks die bisher nur fiir Wechsel giiltige sogenannte wechsel
maBige Haftung eingefiihrt worden. Sie besteht darin, daB die mangels 
Zahlung angestrengte RegreBklage des Scheckinhabers gegen Aussteller und 
Indossanten schneller erledigt wird als andere Klagen im ZivilprozeB, wenn 
in derKlage erklart wird, daB die Forderung im WechselprozeB geltend ge
macht werde. Auch sind Widerklagen unzulii.ssig. Als Beweismittel gelten 
nur Urkunden und Eid. Wechselma.6ig haftbar sind also beim Scheck sowohl 
der Aussteller wie der oder die Indossanten (Giranten), nicht aber das Bank.
haus, auf das der Scheck gezogen worden ist. § 10 des Scheckgesetzes sagt 
BOgar ausdriicklich, daB der Scheck nicht angenommen (akzeptiert) werden 
kann. Ein auf den Scheck gesetzter Annahmevermerk (Akzept) gilt als nicht 

1) Siehe Bank-Archiv xm, S.133, abgedruckt auch bei Breit, a. a. 0., S.247. 
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geschrieben. Im Gegensatz hierzu kann beim Wechsel der Bezogene durch 
Leistungder Unterschrift den Wechsel akzeptieren, und er ist dann wechsel
maBig haftbar1). 

Eine Ausnahme besteht beim Scheck nur insofern, als die Reichsbank 
- aber keine andere Bank - berechtigt ist, einen auf sie gezogenen Scheck 
mit einem Bestatigungsvermerk zu versehen. 1st dies geschehen, so wird sie 
hierdurch dem Inhaber zur EinlOsung verpflichtet; fiir die Einlosung haftet 
sie auch dem Aussteller und den Indossanten. (Artikell der Bekanntmachung 
iiber die Bestatigung von Schecks durch die Reichsbank vom 31. August 1916 
- RGBl. 9852).) 

Nach § 18, Abs. 2 des Scheckgesetzes kann dem Inhaber des Schecks der 
Schuldner nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche die Giiltigkeit 
seiner Erklarung in dem Scheck betreffen, sich aus dem Inhalte des Schecks er
geben oder ihm unmittelbar gegen den Inhaber zustehen3). Die Einwendungen, 
die die Giiltigkeit der Erklarung im Scheck betreffen, konnen folgender Art 
sein. Es kann z. B. behauptet werden, der Schuldnersei bei Unterzeichnung 
des Schecks geisteskrank und daher geschaftsunfahig gewesen oder er sei zur 
Zeichnung der Firma, die ihren Namen auf den Scheck gesetzt hat, nicht be
rechtigt gewesen. Ferner gilt als Einrede dieser Art, die Unterschrift oder der 
Inhaltder Urkunde (z. B. der Scheckbetrag) seigefalscht. Auch wenn die Willens
erklii.rung, die mit der Unterschrift zum Ausdruck gebracht wird, nichtig ist, 
weil sie nur zum Schein (§ 117 BGB.) oder aus wesentlichem Irrtum iiberderen 
Inhalt (§ 119 BGB.) abgegeben wurde, oder weil der Schuldner dazu durch 
arglistige Tauschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmtworden 
ist (§ 123 BGB.), betrifft die Einwendung die Giiltigkeit der Erklarung im 
Scheck. Diese Einreden gelten aber nur dann, wenn sie von dem Schuldner, 
gegen den sich die Klage richtet, erhoben werden konnen. War also der Aus
steller des Schecks in den obigen Beispielen 4/5 (Julius Koch) geisteskrank, 
so ist die Einrede im ProzeB mit der Firma Werner & Co. zulassig, jedoch 
haftet die Firma dessenungeachtet gegeniiber .den folgenden Remittenten 
(Miilheimer & Co.). Zu den Einwendungen, die sich aus dem Inhalt des Schecks 

1) Naheres iiber das Wechselakzept siehe Kapitel IV, Abschnitt 1. 
I) Die Verordnung wurde im Kriege zur Erleichterung des Geldumlaufs erlassen. 

Die bestatigten Reichsbankschecks sollten einen gewissen Ersatz fiir Bargeld bieten und 
daher den Notenumlauf der Reichsbank entlasten. Nach dem Kriege ist die Verordnung 
jedoeh aufrechterhalten worden; anscheinend weil die am 24. Mai 1917 erlassene Be
kanntmachung zur Erleiohterung der Einzahlungen auf Aktien usw. (RGBI. S.431). die 
die· Einzahlung des auf die Aktien bei Errichtung und KapitalerhOhnng einer Aktien
gesellschaft eingeforderten Betrages an Stelle der bisher allein zulassigen Zahlung in 
barem Gelde auch duroh einen bestiitigten Reiohsbankscheck erlaubte, sich als wilt
sohaftlich notwendig erwiesen hatte. . 

8) Naoh Art. 62 der Wechselordnung kann sioh der Wechselschuldner nur soloher 
Einreden bedienen, die aus dem Weohselrecht selbst hervorgehen oder ihm unmittelbar 
gegen den jedesmaligen Klager zustehen. Welohe Einreden aus dem Weohselrecht selbst 
hervorgehen. ist teilweise strittig. 1m wesentlichen gelten aber in der Praxis fiir den 
Wechsel dieselben Einreden wie beim Scheck. 
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ergeben, gebOrt besonders die Behauptung, daB der Scheck nicht den Form
vorsohriften des Gesetzes entspreche. Das Scheckgesetz hat namlich. genaue 
Bestimmungen getroffen, wie der Scheck auszusehen hat, um als solcher im 
Sinne des Gesetzes zu geIten. Es werden im § 1 von einem Scheck folgende 
Eigenschaften verlangt. 

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

2. die an den Bezogenen gerichtete Anweisung des AUBBtellers, aus Beinem 
Guthaben eine bestimmte Geldsumme zu zahlen; 

3. die Unterschrift des AUBBtellers; 
4. die Angabe des Ortes und des Tages der AUBBtellung. 
Die zweite Vorschrift, wonach der AUBBteller den Bezogenen anweisen 

muB, die Geldsumme aus dem Guthaben zu zahlen, ist nicht so zu verstehen, 
daB der Aussteller bei dem Bezogenen ein bestimmtes Barguthaben unterhalten 
muB.Vielmehr kann das Guthaben dadurch entstanden sein, daB der Aus
steller einen Kredit in Anspruch genommen hat, iiber den er nun mit Hilfe 
des Schecki verfiigt. Nach § 3 des Scheckgesetzes ist nll.mlich als Guthaben 
der Geldbetrag anzusehen, bis zu welchem der Bezogene nach dem zwischen 
ibm und dem Aussteller bestehenden Rechtsverhaltnisse einzulOsen ver
pflichtet istl). 

Wahrend jeder, der geschaftsfahig ist, berechtigt ist, einen Scheck aus
zustellen, bestimmt das Gesetz ausdriicklich, auf wen der Scheck gezogen wer
den kann. Es sollen nach § 2 des Gesetzes ala Bezogene nur bezeichnet werden: 

1. diejenigen Anstalten des offentlichen Rechtes, diejenigen unter staat
licher Aufsicht stehenden Anstalten sowie diejenigen in das Genossenschafts
register eingetragenen Genossenschaften, welche sich nach den fiir ihren Ga
schli.ftsbetrieb maBgebenden Bestimmungen mit der Annahme von Geld und 
der Leistung von Zahlungen fiir fremde Rechnung befassen, ferner die unter 
amtlicher Aufsicht stehenden Sparkassen, wenn sie die nach Landesrecht fiir 
sie geltenden Aufsichts bestimmungen erfiillen; 

2. die in das Handelaregister eingetragenen Firmen, die gewerbBmaBig 
Bankiergeschli.fte betreiben. 

Zu der Verletzung der Formvorschriften gehort auch, daB auf dem Scheck 
keineZahlungszeit angegeben ist, dader Scheck nach §7 des Scheckgesetzes 
auf Sicht zahlbar ist. Bei Verletzung solcher Formvorschriften bedarf es 
aber nicht einmal der Einwendung des Schuldners; die Klage wird vielmehr 
vom Gericht von Amts wegen abgewiesen. 

Bei einer weiteren Gruppe von Einwendungen ergibt sich schon ana dem 
Wortlaut des Gesetzes, daB sie personlicher Art sind, weil sie nur dem 
Scheckinhaber (bzw. Wechselinhaber) gegeniiber zustehen. Sie konnen also 
nicht gegeniiber dem gutglaubigen Erwerber des Schecks oder Wechsela 

1) Die fiir den Wechsel geltenden Formvorschriften werden in Kapitel IV, AI>
schnitt 1, behandelt. 
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erhoben werden. Eine Einwendung dieser Art ist z. B., daB dem Scheck 
oder Wechsel ein Wucher- oder Differenzgeschaft zugrunde lieg&, 
also ein GeschiiIt, das unverbindlich istl). Wucherer, die Darlehen gegen 
iibermaBig hohe Zinsen in gesetzlich unzulassiger Weise gegen wechselmaBige 
Verpflichtung des Schuldners gegeben haben, pflegen daher haufig, urn. die 
Einrede der wucherischen Grundlage der Wechselschuld zu vermeiden, den 
Wechsel bei einem Dritten zu diskontieren. Einwendungen dieser Art kommen 
auch in Betracht, wenn der Scheck oder Wechsel verloren gegangen ist oder 
gestohlen wurde, und der Finder oder Dieb gegen den rechtmaBigen Eigen
tiimer Anspriiche herleiten will. Bei Wechseln spielt auch die Prolongations
einrede in der Praxis eine groBe Rolle. Der Aussteller vereinbart zuweilen 
mit dem Akzeptanten, daB der Zahlungstag des Wechsels kurz vor Ablauf 
der Laufzeit hinausgeschoben (prolongiert) werden soIl. Die Prolongation 
erfolgt gewohnlich in der Form, daB der Akzeptant dem Aussteller einen 
neuen Wechsel, auf dem ein neuer - der hinausgeschobene - Falligkeitstag 
angegeben ist, iibergibt, den der Glaubiger als Aussteller zu unterzeichnen 
hat. In diesem Falle ist der Glaubiger nicht berechtigt, den Wechselbetrag 
am Falligkeitstage des ersten Wechsels zu fordern, der Schuldner kann die 
Prolongationseinrede erheben. Auch diese Einrede ist aber nur zulassig, 
wenn der Anspruch gegen den Akzeptanten, nicht gegeniiber einem spateren 
Erwerber des Wechsels (Nachmann), erhoben wird. 1st die Prolongation 
jedoch - was ebenfalls zuIassig ist - auf dem Wechsel selbst vermerkt, 
so daB der Nachmann von der Prolongationsabrede Kenntnis gehabt hat, 
so kann die Einrede auch gegeniiber jedem Nachmann geltend gemacht 
werden 2). Ein Warenkaufmann, der von seinem Lieferanten Ware bezogen 
hat, und diesem statt der Barzahlung einen von ibm akzeptierten Wechsel 
gibt, kann die Einlosung des Wechsels an sich nicht mit der Einrede ab
lehnen, daB die Ware den Anforderungen nicht entsprach, der Lieferungs
vertrag also nicht ordnungsgemaB erfiillt sei. Denn die Hingabe des Wechsels 
laBt grundsatzlich den Willen des Schuldners erkennen, daB er die Forderung 
des Glaubigers anerkannt und ibm Zahlung an einem bestirnmten Termin 
versprochen hat. 1st aber der Wechsel vereinbarungsgemaB als V or a us
zahlung auf den Kaufpreis gegeben worden, und kann ein Anspruch des 
Glaubigers infolge vertragswidriger Lieferung nicht mehr entstehen, oder 
hat der Schuldner ein Riicktrittsrecht yom Vertrage, so steht ibm das Recht 
der Einrede zu; jedoch ebenfalls nicht gegeniiber dem gutglaubigen Er
werber. Der Beweis, daB der Klager aus dem Wechsel keine Anspriiche hat, 
ist yom Beklagten (Schuldner) zu fUhren. Grundsatzlich wird also angenom
men, daB die sichaus der Urkunde ergebende Forderung zu Recht besteht. 
Auch in diesem Falle ist die Rechtslage beirn Scheck die gleiche. 

Einreden gegeniiber nicht gutglaubigen ("bosglaubigen") Erwerbern von 
Schecks oder Wechseln sind in allen Fallen zulassig. Man spricht dann von 

1) Uber Differenzgeschii.fte siehe die Ausfiihrungen in Kapitel V, Abschnitt 5. 
2) Siehe Staubs Kommentar zur Wechselordnung. 11. Auflage, S.272. 
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Soheok- oder Weohselarglist. Ein soloher Tatbestand liegt vor, wenn 
der Weohselaussteller den Weohsel nur zu dem Zweok weitergegeben hat, 
um eine Einrede des Weohselsohuldners unmoglioh zu machen, und der Er
werber des Weohsels diese Absioht gekannt hat und den Aussteller unter
stiitzen wollte. Der Inkassomandatar (siehe Beispiel 5, S.149) gilt reohtlioh 
nioht als Erwerber, sondern als Bevollmaohtigter des letzten Indossanten. 
Dieser bleibt Eigentiimer des Soheoks oder Weohsels. Er ist befugt, die sioh 
aus dem Wechsel- oder Scheokreoht ergebenden Reohte (Vorlegung und 
Einziehung, Protesterhebung usw.) im Namen des Indossanten auszuiiben. 
Obgleioh nur die Weohselordnung (Art. 17) das Inkasso-(Prokura) Indossa
ment erwahnt, geht die herrsohende Reohtsansohauung dahin, daB sioh auoh 
beirn Scheok diese Reohte aus den allgemeinen Vorsohriften iiber die Voll
macht (§ 167 BGB.) ergeben. Als Bevollmaohtigter hat der Inkassomandatar 
daher auoh Einreden gegen sioh gelten zu lassen, die dem KHiger gegeniiber 
seinem Vormann (Auftraggeber) zustehen. Banken, die Soheoks oder Weohsel 
zum Inkasso iibernehmen, gehen daher ein Risiko ein, wenn sie den Soheok
oder Weohselbetrag dem Kunden vor der Einlosung auszahlen. 

Es geht hieraus hervor, daB das Gesetz duroh mogliohst weitgehende 
Aussohaltung der Mogliohkeit von Einreden, namentlioh gegeniiber dem 
gutgIaubigen Erwerber, dem Soheok als Zahlungsmittel und dem Weohsel 
als Kreditmittel eine siohere Grundlage geben und daduroh deren Umlaufs
fahigkeit heben wollte. 

Wie aus den Erlauterungen zu dem auf S. 148 abgedruokten Soheck
formular hervorgeht, untersoheidet man zwisohen dem Ordersoheok und 
dem Inhabersoheok. Beirn Ordersoheok muB eine bestirnmte Person 
oder Firma als Zahlungsempfanger (Remittent) angegeben sein (§ 8 des 
Soheokgesetzes). Der haufig angewendete Zusatz "an die Order von ••• ", 
oder "an ... oder Order" usw. ist also nioht notig; es geniigt z. B. die Formel: 
"Die Reiohsbank wolle zahlen gegen diesen Soheok aus meinem Guthaben 
an Werner & Co., Berlin." Der Aussteller kann, wie erwahnt, sioh auoh selbst 
als Zahlungsempfanger angeben. Der Zahlungsempfanger (Remittent) hat, 
wenn er den Scheok nioht selbst dem Bezogenen zur Zahlung oder zur Gut
sohrift des Betrages vorlegt, sondern an einen Dritten weitergibt, auf der 
RiioksE:iite die "Obertragung duroh Indossament (Giro) vorzunehmen. Die 
Indossierung kann, wie wir gesehen haben (Beispiel 5) unter Nennung des 
Namens oder der Firma des Indossatars erfolgen, oder ohne diese, duroh 
eine Namens- oder Firmenzeiohung des Indossanten, als Blanko-Indos
sament. Der Indossatar kann den Soheok in derselben Form weiter indos
sieren. Er ist auoh befugt, die auf dem Soheok befindliohen Blankoindossa
mente auszufiillen. Es ist iiblioh, Ordersoheoks, die zur Einl6sung gesandt 
werden, an den Bezogenen zu indossieren. Auoh in den Fallen, in denen der 
Zahlungsempfanger (Remittent) den Soheck selbst zur Zahlung oder Gut
sohrift des Betrages vorlegt, verlangen die Banken gewOhnlioh, daB er seinen 
Nam.en oder seine Firma auf die Riiokseite des Soheoks setzt. Das Indossament 
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solI in diesem FaIle die Quittung ersetzen, also der Bank den Nachweis der 
Einlosung des Schecks verschaffen. Im Scheckgesetz (§ 8, Abs. 2) ist jedoch 
ausdriicklich vorgeschrieben, daB ein Indossament an den Bezogenen als Quit
zung gilt. Diese Bestimmung solI verhindern, daB der Bezogene den Scheck, 
auch wenn der Aussteller kein Guthaben besitzt, einlost und an dem letzten 
Indossanten, seinen Vormannern oder dem Aussteller RegreB nimmt. Der 
Scheck konnte dadurch leicht an die Stelle des nicht akzeptierten Wechsels 
(Tratte) treten. Er wiirde alsdann die Eigenschaft eines Kreditmittels er
halten, was seinem Zweck widerspricht. 

Eine besondere Art des Orderschecks ist der Rektascheck. Man ver
steht darunter Orderschecks, bei denen der Aussteller die Vbertragung durch 
die Worte "nicht an Order" oder einen gleichbedeutenden Zusatz untersagt 
hat (Scheckgesetz § 8 Abs. 1). Der Zusatz kann in den Text des Schecks 
aufgenommen werden (z. B.: "Die X-Bank zahle ... an Werner & Co., nicht 
an Order 1000.- RM. "); er muB jedenfalls auf der Vorderseite des Schecks 
stehen. Ein solches Verbot der Indossierung verleibt dem Scheck eine groBere 
Sicherheit gegen MiBbrauch bei Verlust oder Diebstahl. Da Rektaschecks 
nur vom Zahlungsempfanger, also dem Aussteller selbst oder der Person 
(bzw. Firma), der er die Zahlung leisten HiBt, beim Bezogenen eingelOst werden 
konnen, ist deren Umlaufsfahigkeit natiirlich sehr gering. Sie kommen daher 
in der Praxis hochst selten vor. 

Der Inhaberscheck wird dadurch gekennzeichnet, daB er keine An
gabe dariiber enthalt, an wen gezahlt werden soll, oder die lJberbringer
klausel enthalt. Diese Klausel kann im AnschluB an den Namen (bzw. die 
Firma) des Zahlungsempfangers angegeben werden, oder ohne diesen zu 
nennen. Inhaberschecks konnen also z. B. folgendermaBen lauten: 

1. Die X-Bank zahle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben 
1000,-RM. 

2. Die X-Bank zahle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben an 
Werner & Co., Berlin, oder Vberbringer 1000,- RM. 

3. Die X-Bank zahle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben an 
mich selbst oder Vbe:rbringer 1000,- RM. (Der Aussteller ist bier selbst 
als Zahlungsempfanger angegeben.) 

4. Die X-Bank zahle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben an 
den Vberbringer 1000,- RM. (Ebenso: "an den Inhaber ... ".) 

Wie schon erwahnt (S. 149) konnen auch Inhaberschecks durch Indossa
ment iibertragen werden. Aber eine solche Girierung ist nicht notig, da das 
Wesen des Inhaberschecks gerade darin besteht, daB er jedem Inhaber ohne 
Legitimationspriifung ausgezahlt, oder daB ibm - was in allen Fallen.recht
lich gleichgiiltig ist -, der Betrag gutgeschrieben werden kann. Das Indossa
ment hat beim Inhaberscheck nur die Bedeutung, daB der Scheckinhaber 
bei nicht erfolgter Zahlung seinen Vormann wechselmaBig haftbar Machen 
kann. Tragt der Inhaberscheck kein Indossament, so kann sich die RegreB
klage des Inhabers nur gegen den Aussteller richten. Die Berechtigung, den 
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Inhaberscheck ohne Legitimationspriifung auszuzahlen, darf die Bank freilich 
nicht abhalten, die Personlichkeit des Scheckinhabers festzustellen und von ihm 
den Nachweis desrechtma.Bigen Erwerbeszu verlangen, fallssie Verdachtschopft. 
Denn auch beim Inhaberscheck haftet sie, wenn die Auszahlung der Scheck
summe an einen Unbefugten durch grobe Fahrlassigkeit ihrerseits erfolgte. 

Beim Orderscheck geht jedoch die Verantwortung der Bank (des 
Bezogenen) noch weiter. Bier ist sie auch verpflichtet, die personliche Legi
timation des Scheckinhabers zu priifen. Allerdings wird nach Artikel 36 der 
Wechselordnung, dessen Vorschriften iiber die Priifung der Legitimation 
nach § 8 des Scheckgesetzes auch auf Orderschecks entsprechende Anwendung 
finden, der Inhaber eines indossierten Wechsels schon durch eine zusammen
hangende, bis auf ihn hinuntergehende Reihe von Indossamenten als Eigen
tiimer des Wechsels legitimiert. Die Echtheit der Indossamente zu priifen, 
ist derZahlende nicht verpflichtet. Es geniigt demnach, wenn die Bank, 
sofern sie nicht aus besonderen Griinden Verdacht schopft, feststellt, ob 
die Girokette keine Unterbrechung erfahren hat, demgegeniiber auch das 
erste Indossament von dem Zahlungsempfanger (Remittenten) unterzeichnet 
ist, und ferner, ob der letzte Indossant den Scheck an den Einreicher giriert 
hat. 1st das letzte Giro ein Blankoindossament, so verlangt die Bank ge
wohnlich yom Einreicher dessen Ausfiillung, oder mindestens die Indossierung 
des Schecks an sie, also den Quittungsvermerk (s. oben 8.156). Zur Fest
stellung der Identitat des Einreichers wird in der Regel dessen Legitimation 
durch Vorzeigung seines Reisepasses oder eines ahnlichen Ausweises verlangt. 
Diese MaBnahmen konnen freilich nicht verhindern, daB auch ein Order
scheck einem Unbefugten ausgezahlt wird, wenn das letzte Indossament 
ein Blankogiro ist, da die Bank auch nach Ausfiillung dieses Indossaments 
meist nicht feststellen kann, ob der Einreicher den Scheck yom letzten In
dossanten rechtma.llig erworben hat. Daher ist die Blankogirierung nicht 
ungefahrlich, wenn der Scheck verloren geht oder gestohlen wird. ' 

Obgleich gesetzlich nur die Priifung der Girokette vorgeschrieben ist, 
verlangen die Banken haufig, daB der Kontoinhaber ihnen die Ausstellung 
eines Orderschecks anzeigt (avisiert) und verweigern die Auszahlung, wenn 
sie nicht im Besitze eines solchen Avises sind. 

Im innerdeutschen Verkehr wird dem Inhaberscheck gegeniiber dem 
Orderscheck von den Banken infolge ihrer geringeren Verantwortung bei 
der EinlOsung der Vorzug gegeben. Es werden daher fiir die inlandische 
Kundschaft meist Scheckformulare mit Inhaberklausel ausgegeben, und es 
wird sogar vorgeschrieben, daB Schecks, in denen der Zusatz "oder Ober
bringer" durchstrichen ist, nicht bezahlt werden. Orderschecks werden da
gegenim Verkehr mit dem Auslande bevorzugt, weil hier die Verlustgefal.J.r 
groBer ist und die Konteninhaber im Auslande hauptsachlich meist Banken 
sind, bei diesen aber die Avisierung von Schecks allgemein gebrauchlich ist, 
wahrend Nichtbankiers, besonders Nichtkaufleute, sich oft nur schwer daran 
gewohnen, jede Scheckausstellung der Bank anzuzeigen. 
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Als Ort, wo die Zahlung des Schecks geleistet werden soll, gilt der bei 
dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene Platz. 1st an dieser 
Stelle ein entsprechender Vermerk nicht gemacht, so wird angenommen, daB 
die Zahlung am Ausstellungsort erfolgen solI. Wird der Scheck domiziliert, 
d. h. wird ein besonderer, vom W ohnsitz des Bezogenen abweichender Zahlungs. 
ort angegeben, so gilt dieser Vermerk als nicht geschrieben. (fiber die Be
deutung des Domizils beim Wechsel siehe Kap. IV, Abschnitt 4.) 

Einer Stem pel pflich t unterliegt der Scheck im Gegensatz zum Wechsel 
nicht. Nur sofern der Scheck den Vorschriften des Scheckgesetzes nicht 
entspricht und im gesetzlichen Sinne als Wechsel anzusehen ist, muB er 
versteuert werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Scheck nicht auf Sicht 
lautet, wie es das Scheckgesetz verlangt, sondern eine spatere Zahlungszeit 
angegeben ist. Der Scheck erhalt alsdann den Charakter des nicht akzep
tierten Wechsels. Bisher unterlagen auch die sogenannten "vordatierten" 
Schecks der Wechselsteuer, weil solche Schecks als Wechsel angesehen wurden. 
Die Steuerpflicht ist aber durch das "Gesetz zur Anderung des Scheckgesetzes 
und des Wechselsteuergesetzes" vom 28. Marz 1930 (RGBl. I, S.107) aus
driicklich aufgehoben worden. 

Unter einem "vordatierten Scheck" versteht man einen solchen, der 
vor dem auf dem Scheck angegebenen Ausstellungstag in Umlauf gesetzt 
wird. Das Vordatieren ist ein MiBbrauch, der vielfach angewandt wird, wenn 
jemand den Glaubiger durch Ausstellung eines Schecks befriedigen will, aber 
noch nicht iiber das notige Guthaben verfiigt, sondern erst nach kurzer Zeit 
dessen Eingang erwartet. Der Schuldner setzt daher auf den Scheck ein 
spiiteres Ausstellungsdatum; in der Annahme, daB der Scheck friihestens 
an diesem Tage der Bank zur Zahlung vorgelegt wird, inzwischen aber der 
zur Deckung der Schecksumme notwendige Betrag eingegangen ist. Um 
solche MiBbriiuche zu verhiiten, ist das Gesetz vom 28. Miirz 1930 geschaffen 
worden. Es fiigt dem § 7 des Scheckgesetzes folgenden Absatz 2 hinzu: "Ein 
Scheck, der dem Bezogenen vor dem Tage, der auf dem Scheck als Tag der 
Ausstellung bezeichnet ist, zur Einlosung vorgelegt wird, gilt als am Tage 
der Vorlegung ausgestellt. Der Nachweis der Vorlegung kann nur durch 
die im § 16, Abs.l bezeichnete Erkliirung, Bescheinigung oder Protest
urkunde gefiihrt werden (Naheres hieriiber s. S. 160). 

Wahrend die Banken bisher Schecks, die das Ausstellungsdatum eines 
spateren Tages als des der Vorlegung trugen, nicht einlOsten, weil sie sich 
dadurch einer Wechselsteuerhinterziehung schuldig machten und sie unter 
Umstiinden dem Kunden gegeniiber zur NichteinlOsung verpflichtet waren, 
konnen sie auf Grund der obigen Bestimmung die EinlOsung am Tage der 
Prasentation ohne weiteres vornehmen oder, falls der Aussteller kein aus
reichendes Guthaben besitzt, unter Abgabe der zur Wahrnehmung der Re
greBanspriiche notwendigen Erkliirung verweigern. Eine nochmalige Vor
legung des vordatierten Schecks ist nicht erforderlich. Der Aussteller eines 
vordatierten Schecks muB daher jederzeit damit rechnen, daB der Empfanger 
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den Scheck noch vor dem Ausstellungstage der Bank zur Zahlung vorlegt 
und seine RegreBanspriiche gegen ihn sofort geltend macht, wenn der Scheck 
nicht bezahlt wird. Aus diesem Grunde wird erwartet, daB die Ausstellung 
vordatierter Schecks durch das neue Gesetz eine wesentliche Einschrankung 
erfahren werde. 

Von groBer Bedeutung ist ferner nach dem Scheckgesetz die Festsetzung 
der Vorlegungsfrist(Priisentationsfrist). Einesolche ist notwendig,damitder 
Scheck den Charakter des Zahlungsmittels und nicht den des Kreditpapiers 
erhaIt. Die Frist betriigt fiir Schecks, die im Inlande ausgestellt und zahlbar 
sind, 10 Tage nach der Ausstellung (Scheckgesetz § II)1). Die Vorlegung 
muB am Zahlungsort erfolgen, also an dem Ort, der auf dem Scheck als Nieder
las sung des Bezogenen angegeben ist. Zahlstellen, die haufig den Bank
kunden als Stellen fiir die kostenfreie Ein16sung angegeben werden (In
kassostellen), gelten nicht als Zahlungsort. Um die Vorlegungsfrist zu wahren, 
muB daher der Scheck bei der Zahlstelle so zeitig eingereicht werden, daB 
die Weitersendung an den Bezogenen rechtzeitig erfolgen kann (siehe auch 
S.195). Die Banken pflegen, wenn sie als Bezogene fungieren, Schecks auch 
nach Ablauf der Vorlegungsfrist einzulosen, jedoch iibernehmen sie bei Schecks, 
die ihnen kurz (in der Regel drei Tage) vor Ablauf der Frist zum Einzug 
gegeben werden, keine Verpflichtung fiir die rechtzeitige Vorlegung. Um 
spater jederzeit eine Kontrolle zu besitzen, daB der Scheck verspatet ein
geliefert wurde, wird bei solchen Papieren, bei denen die Vorlegungsfrist 
abgelaufen ist, von dem Kassierer auf den Scheck der Vermerk gesetzt: 
"Vorlegungsfrist abgelaufen". Schecks, die kurz vor Ablauf der Frist zum 
Einzug eingereicht werden, pflegen von den Banken gewohnlich durch Post
auf trag eingezogen zu werden. 

Wird die rechtzeitige Vorlegung versiiumt, so geht der Inhaber des 
wechselmal3igen RegreBrechtes gegen die Indossanten und den Aussteller 
verlustig. Damit sind natiirlich nicht aIle Anspriiche ohne weiteres hinfallig, 
die dem Inhaber des Schecks aus dem Rechtsverhaltnis zu seinem Vormann 
zustehen. War der Scheck z. B. zum Ausgleich einer Warenforderung iiber
geben worden, so bleibt der Anspruch auf Zahlung erhalten, wenn die Bank 
wegen nicht rechtzeitiger Vorlegung des Schecks die Zahlung verweigert. 

Die Bank ist somit nicht verpflichtet, einen Scheck nach Ablauf der 
Vorlegungsfrist einzulOsen. Aber sie ist hierzu nach § 13, Abs. 2 des Scheck
gesetzes berechtigt. Wie erwahnt, lOsen die Banken einen Scheck jederzeit 
ein, sofern der AusstelIer iiber das zur Einlosung erforderliche Guthaben 
verfiigt. Eine weitere Voraussetzung der Einlosung ist natiirlich, daB der 

1) Ffir die im Auslande ausgestellten, im Inlande zahlbaren Schecks hat der friihere 
Bundesrat am 9. Marz 1908 die Vorlegungsfristen festgesetzt. Diese betragen fUr das euro
paische Ausland (mit Ausnahme von Island und den Faroern) 3 Wochen. ffir die iibrigen 
Under 1-3 Monate. DieseJben Fristen geiten ffir Schecks. die im Inland ausgestellt, 
im Ausande zahibar sind, Bofern dasausliindische Recht keine Vorschrift iiber die Zeit 
der Vorlegung entMIt. 
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Scheck nicht widerrufen ist. Der Widerruf eines Schecks kann ami ver
schiedenen Griinden erfolgen; am hli.ufigsten erfolgt er, wenn das Scheck
formular verlorengegangen oder gestohlen worden ist. Berechtigt zum 
Widerruf ist nur der Ausste11er des Schecks. Jeder andere Inhaber wird daher 
den Ausste11er zum Widerruf veranlassen miissen, wenn sich fiir ihn die Not
wendigkeit hierzu ergibt. Jedoch pflegen die Banken die Auszahlung eines 
Schecks auch zu verweigem, wenn ihnen von einem zuverlassig erscheinenden 
Scheckinhaber Verlustanzeige gemacht worden ist und dieser sich verpflichtet, 
der Bank fiir einen etwaigen Schaden aufzukommen. Nach § 13, Aba. 3 
des Scheckgesetzes ist ein Widerruf des Schecks erst nach dem Ablaufe der 
Vorlegungsfrist wirksam. Die Bank ist jedoch berechtigt, einen vorzeitigen 
Scheckwiderruf zu beachten; sie ist sogar hierzu verpflichtet, wenn sie mit 
dem Ausste11er eine dahingehende Vereinbarung getrofien hatl). 

Wird der Scheck von der bezogenen Bank nicht eingelOst, so kann der 
Inhaber Protest aufnehmen lassen. Die Protestaufnahme erfolgt zur Fiibrung 
des Nachweises, daB der Scheck rechtzeitig zur Zahlung vorgelegt undnicht 
eingelost, oder daB die Vorlegung vergeblich versucht worden ist .. Dieser 
Nachweis ist zur Ausiibung des RegreBrechts gegen Aussteller und Indossanten 
notwendig (Scheckgesetz § 16). Der Protest kann von einem Notar, einem 
Gerichtsbeamten oder der Post aufgenommen werden. Der Beamte stellt 
eine Urkunde aus, nachdemer den Scheck nochmals vergeblich zur Zahlung 
vorgelegt hat. Die Einlosung kann also noch bei dieser Vorlegung erfolgen; 
in diesem FaIle verzichtet derBeamte auf die Protestaufnahme. 1m einzelnen 
entspricht der Scheckprotest dem mangels Zahlung aufzunehmenden Wech
selprotest; auf die gesetzlichen Vorschriften hieriiber weist das Scheck
gesetz auch ausdriicklich hin. Bei der Darstellung des Wechselprotests wird 
daher auch die Form des Scheckprotests erlautert werden (siehe Kapitel IV, 
Abschnitt 1). Jedoch besteht insofern ein Unterschied zwischen den gesetz
lichen Vorschriften iiber Wechsel- und Scheckprotest, als bei jenem mangels 
Zahlung die Protestaufnahme spatestens am zweiten Werktage nach dem 
Zahlungstage geschehen muB (Wechselordnung, Artikel 41), wahrend beim 
Scheckprotest eine Frist nicht besteht. Nur die Vorlegungsfrist muB, wie 
erwii.hnt, eingehalten werden, und zwar muB auch die Vorlegung durch den 
Protestbeamten, also nicht nur die des Scheckinhabers, innerhalb dieser 
Frist erfolgen. Die Ausstellung der Urkunde istdagegen ebenfalls im Gegen
satz zum Wechselrecht an diese Frist nicht gebunden. 

Ein weiterer Unterschied zwischen Wechselrecht und Scheckrecht be. 
steht darin, daB die Beurkundung iiber die rechtzeitige und erfolglose Vor
legung beim Wechsel nur durch die Protestaufnahme zulassig ist, wabrend 
sie beim Scheck auch in einfacherer Weise, namlich in Form einer schrift
lichen Erklarung des Bezogenen oder einer Bescheinigung der Abrechnungs. 
ste11e2) erfolgen kann. Der Ersatz des Protestes durch solche Erklarungen 

1) Siehe Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 99, S.78. 
I) Naheres hieriiber sowie iiber die Abrechnungsstellen s. S. 187. 
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ist beim Scheck sehr gut moglich, weil die Beurkundung hier nicht wie beirn 
Wechsel dazu dient, zunachst einen Anspruch gegen den Bezogenen geltend 
zu machen. Die Bank, auf die der Scheck gezogen ist, verweigert die Zahlung 
doch in der Regel nicht wegen Zahlungsunfahigkeit, sondern deshalb, weil der 
Aussteller bei ihr kein Guthaben unterhalt, also den Scheck zu Unrecht 
ausgestellt hat. Sie ist daher in dem Streit zwischen Scheckinhaber und 
Aussteller oder Vormann nicht Partei. Dasselbe gilt sinngemaB von den 
Abrechnungsstellen. Selbst im FaIle einer Zahlungsunfahigkeit der Bank 
entsteht aus der NichteinlOsung fiir sie keine wechselmaBige Haftung; sie 
ist also auch in diesem FaIle an jenem Streit nicht direkt beteiligt. 

Es ist bei den Banken iiblich, den Protest durch eine solche Erklarung 
zu ersetzen, obgleich sie hierzu nicht verpflichtet sind. Freilich ist der Protest 
an Stelle der Bescheinigungnotwendig, wenn nicht die rechtzeitige Vorlegung 
zur Zahlung, sondern der vergebliche Versuch der Vorlegung bescheinigt 
werden solI. Sind also z. B. die Geschaftsraume der Bank aus irgendeinem 
Grunde am letzten Tage der Vorlegungsfrist geschlossen, so wird der Scheck
inhaber noch an diesem Tage die Protestaufnahme veranlassen miissen. Die 
Bescheinigung der Bank braucht nicht sofort nach der ersten Vorlegung des 
Schecks ausgestellt zu werden; der Scheck kann vielmehr, wenn der Aus
steller kein Guthaben unterhalt, mit dem Ersuchen, ihn nochmals vorzulegen, 
zuriickgegeben werden. Der Scheckinhaber hat dann dafiir zu sorgen, daB 
die zweite Vorlegung innerhalb der Prasentationsfrist und so rechtzeitig er
folgt, daB im FaIle der Ablehnung der Bescheinigung durch die Bank die Vor
legung innerhalb der Prasentationsfrist noch durch einen Protestbeamten mog
lich ist. Allerdings findet eine solche Ablehnung in der Praxis fast niemals statt. 

Die Vorlegungsbescheinigung muB auf den Scheck (Vorder- oder Riickseite) 
gesetzt werden, sowie die Unterschrift des Bezogenen, die Angabe des Tages 
der Vorlegung und die Erklarung, daJl - nicht weshalb - die EinlOsung ab
gelehnt wurde, enthalten. Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch 
nach dem Vorlegungstage, auch nach Ablauf der Frist, erfolgen, wenn diese 
nur fiir die Prasentation selbst gewahrt ist. Sie muB jedoch von solchen Per
sonen unterzeichnet sein, die kraft Gesetzes oder Vollmacht zur Vertretung 
des Bezogenen ermachtigt sind. (RGZ. Band 100, S. 138). Es kann also nicht 
jeder Beamte, auch nicht der Kassierer, der die Einlosung verweigert, die Be
scheinigung fiir die Bank unterzeichnen, sofern er nicht Inhaber der Firma 
oder wenn diese z. B. als offene Handelsgesellschaft betrieben wird, deren Ge
sellschafter oder bei einer Gesellschaft m. b. H. deren Geschaftsfiihrer, oder 
bei einer Aktiengesellschaft deren Vorstandsmitglied ist. Da, wie erwiihnt, 
die Bescheinigung auch nach der Vorlegung erteilt, also auch eine nicht rechts
giltig ausgestellte spater - selbst wahrend des Prozesses - geandert oder 
durch eine neue ersetzt werden kann, ist diese Beschrankung fiir die Praxis 
nicht erheblich 1). 

1) Siehe hieriiber: Breit, Kommentar zum deutschen Scheckgesetz, Berlin 1929, 
S.6IOff. 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 11 
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Die Vorschriften des Scheckgesetzes iiber den Nachweis der vergeblichen 
Vorlegung gelten naturgemaB nur fiir Schecks, die in Deutschland zahlbar 
sind. Bei den auf das Ausland gezogenen Schecks entscheidet, ebenso wie bei 
Wechseln, in bezug auf die Form der zur Ausiibung oder Erhaltung des Wech
selrechts notwendigen Handlungen das dort geltende Recht (Wechselordnung 
Artikel 86). Da die im Auslande zahlbaren Wechsel oder Schecks gewohnlich 
durch eine dort ansassige Bank eingezogen werden, obliegt dieser auch die Be
achtung der Formvorschriften. 

Die scheckrechtlichen Bestimmungen miissen dem Kassierer soweit be
kannt sein, als es zur Auszahlung eines Inhaber- oder Orderschecks notwendig 
ist. Er hat jeden an der Kasse der Bank vorgezeigten Scheck auf seine formale 
OrdnungsmiiBigkeit zu priifen, also insbesondere festzustellen, ob Ausstellungs
datum und Ausstellungsort angegeben sind, die in Ziffern geschriebene Summe 
der in Buchstaben angegebenen entspricht, die Vorlegungsfrist nicht abge
laufen ist, und ob die Unterschrift mit der bei der Bank hinterlegten iiber
einstimmt. Bei Orderschecks hat er namentlich die oben erwahnte Priifung 
der Indossamente vorzunehmen und zu veranlassen, daB sich der Inhaber 
durch Vorzeigung eines geeignetenAusweises legitimiert (s. oben S.157). Wird 
die vorherige Avisierung der Orderschecks von der Bank verlangt, so hat der 
Kassierer das A vis buch nachsehen zu lassen, das gewohnlich in der Korre
spondenzabteilung nach den eingegangenen Avisen, zuweilen auch in der 
Kasse nach den ihr von der Korrespondenz-Abteilung zugesandten Avis
briefen gefiihrt wird. Ferner muB der Kassierer feststellen lassen, ob die 
Nummer des Scheckformulars in Ordnung ist. Zu diesem Zweck werden die 
Nummern der iibergebenen Formulare in der Buchhaltung oft an der Spitze des 
Kontos vorgemerkt. In diesem FaIle erfolgt die tJbersendung des vorgezeigten 
Schecks an die Buchhaltung, die gleichzeitig an Hand des Kontokorrents 
feststellt, ob der Kunde iiber den im Scheck angegebenen Betrag verfiigen 
darf. Bei vielen Banken wird die Priifung, ob fiir den Scheck geniigend 
"Deckung" vorhanden ist, sowie die Priifung der Nummern yom zustandigen 
Korrespondenten vorgenommen (s. auch Kapitel VII, Abschnitt 1). 

Dieser iiberwacht das Konto des Kunden laufend, indem er sich an Hand 
der ihm zugehenden Korrespondenz und sonstigen Belege Notizen macht, 
aus denen jederzeit Guthaben oder Schulden des Kunden ersichtlich sind1). 

Die Nummernpriifung kann in der Korrespondenzabteilung nach den Vor
merkungen erfolgen, die hier bei Aushandigung eines Scheckbuches in einem 
besonderen Buch vorgenommen werden. Der Vergleich der Unterschriften 
erfolgt haufig ebenfalls in der Korrespondenzabteilung oder in der Buchhaltung, 
also nicht in der Kasse. 

Bei der Auszahlung eines Geldbetrages gegen Quittung ist in erster 
Reihe ein Vergleich der Unterschriften notwendig. Da die Banken sich aber 

1) Siehe naheres in Kapitel VII, Abschnitt 1; gleichzeitig auch iiber die Ausiibung 
dieser Kontrolle durch die Buchhaltung, wenn laufende Postenausziige angefertigt werden. 
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hierauf allein nicht verlassen konnen, zahlen sie gewohnlich Geld gegen Quit
tung nur aus, wenn der Inhaber der Quittung ihnen entweder als der Kunde 
selbst oder als ein von diesem Bevollmachtigter bekannt ist oder sich als 
solcher legitimiert. Zuweilen vereinbaren die Banken mit jedem Kontoinhaber, 
daB sie Geldbetrage ohne Priifung der Legitimation auszuzahlen berechtigt 
sind, wenn der Inhaber der Quittung sich durch den Besitz des Gegenbuches 
(s. S. 146) ausweist. Dieser Grundsatz wird z. B. bei vielen Sparkassen an
gewendet. 

Raufig kommt es vor, daB ein Kunde brieflich oder telegraphisch die 
tJbersendung einer Summe baren Geldes an sich oder einen Dritten verlangt. 
Die Kasse erhalt den Auf trag zur Versendung von der Korrespondenzab
teilung, die ihm auf Grund des eingegangenen Briefes oder Telegramme seinen 
Auftragszettel iibermittelt, der erst von einer Kontrollstelle auf seine Richtig
keit gepriift wird (s. auch Kap. VII, Abschnitt 1). 

Zur Auszahlung der auf die Bank gezogenen Tratten, der von ihr ak
zeptierten Wechsel sowie der bei der Bank zahlbar gemachten Wechsel 
(Domizile, siehe Kapitel IV, Abschnitt 4) wird der Kassierer ebenfalIs in der 
Regel yom Korrespondenzbiiro beauftragt. Wie fiir die Schecks, so wird 
auch fiir diese Dokumente ein Buch eingerichtet, nach dessen Eintragungen 
sich der Kassierer bei seinen Auszahlungen zu richten hat. Auch Auszahlungen 
auf Grund von Kredit briefen (s. S. 72) und Akkreditiven (s. S. 68), er
folgen auf Grund eines Buches, in das die naheren Angaben nach den der Bank 
zugegangenen Avisen eingetragen werden. Vor der Zahlung ist die Legitima
tion des Zahlungsempfangers zu priifen. 

Die Technik der Einzahlungen ist sehr einfach. Wer Geld einzahlen 
will, hat einen Zettel (Einzahlungszettel) auszufiillen und zu unterzeichnen, 
auf dem die Rohe des Betrages und der Name des Einzahlenden verzeichnet 
sind. Korrekturen haben auf den Einzahlungszetteln nach Moglichkeit zu 
unterbleiben. Ferner ist besonders darauf zu achten, daB auch der Name des 
Kontoinhabers angegeben wird, falls die Einzahlung von einem Dritten er
folgt. Die Einzahlungszettel haben den Zweck, MiBverstandnisse iiber die 
Rohe der eingezahlten Betrage zu vermeiden. Sie bilden auch die Unterlage 
fiir manche Buchungen, die wir im nachsten Abschnitt kennenlernen werden. 

SolI ein Betrag eingezahlt werden, ohne daB derjenige, dem er gutzu
schreiben ist, bei der Bank ein Konto besitzt, so ist zunachst der Antrag auf 
Eroffnung eines Kontos zu stellen. Der Antrag muB von dem neuen 
Kunden selbst ausgehen. Dieser hat seine Unterschrift sowie etwaige Unter
schriften anderer Personen, die fiir Erhebung von Geld oder sonstigen Wert
sachen, Ausstellen oder Indossieren von Wechseln usw. bevollmachtigt sein 
sollen, bei der Bank zu hinterlegen. Erfolgt die Eroffnung des Kontos von 
einer Firma, so hat diese auch zu erklaren, wer fiir sie zeichnungsberechtigt 
ist. Um Streitigkeiten iiber die Rechtsgiiltigkeit der Unterschriften zu ver
meiden, vereinbaren die Banken gewohnlich mit ihrer Kundschaft, daB die 
Zeichnungsberechtigung gegeniiber der Bank so lange in Kraft bleibt, bis 

11* 
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ihr das ErlOschen schriftlich angezeigt wird. Die Bank darf jedoch auf Grund 
der Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 nicht jedermann 
ohne weiteres ein Konto eroffnen. Sie muB sich vielmehr, sofern ihr der neue 
Kunde nicht bereits personlich bekannt ist, fiber die Person des Verffigungs
berechtigten vergewissern. § 165 der Reichsabgabenordnung bestimmt namlich: 

"Niemand darf auf einen falschen oder erdichteten Namen ffir sich 
oder einen anderen ein Konto errichten oder Buchungen vornehmen lassen, 
Wertsachen (Wertpapiere, Geld oder Kostbarkeiten) offen oder verschlossen 
hinterlegen oder verpfanden oder sich ein SchlieBfach geben lassen. Das 
Verbot gilt auch ffir den eigenen Geschaftsbetrieb. Das Finanzamt kann 
in einzelnen Fallen Ausnahmen gestatten. 

Wird die Errichtung eines Kontos, die Annahme von Wertsachen zur 
Hinterlegung oder Verpfandung oder die "Oberlassung eines SchlieBfaches 
beantragt, so hat sich die Bank, die Sparkasse, der Kaufmann oder wer sonst 
dem Antrag entsprechen will, fiber die Person des Verfiigungsberechtigten zu 
vergewissern. Vor- und Zuname und Wohnung des Verffigungsberechtigten 
sind einzutragen, bei Frauen auch der Madchenname. Antragen, die ffir 
Sammlungen oder dergleichen gestellt werden, ist nur zu entsprechen, wenn 
bestimmte natfirliche oder juristische Personen als verffigungsberechtigt 
bezeichnet werden. Der Reichsminister der Finanzen kann Schuldbuch
verwaltungen von der in diesem Absatz auferlegten Verpflichtung befreien, 
wenn nach den Vorschriften der Schuldbuchordnung Verffigungen des Schuld
buchglaubigers von der Prfifung seiner Personlichkeit abhangig sind. 

Stellt sich spater heraus, daB die Vorschrift des ersten Absatzes verletzt 
ist, so dfirfen das Guthaben, die Wertsachen oder der Inhalt des SchlieBfaches 
nur mit Zustimmung des Finanzamts an den Antragsteller oder seinen 
Rechtsnachfolger herausgegeben werden; auch sonstige Verffigungen darfiber 
bedfirfen dieser Zustimmung. Wer vorsatzlich oder fahrlassig dieser Vor
schrift zuwiderhandelt, haftet, soweit dadurch Steueransprfiche oder Verfall
erklarungen vereitelt oder beeintrachtigt werden." 

Die Feststellung, ob der Antragsteller seinen richtigen Namen angegeben 
hat, erfolgt in der Regel durch Prfifung einer Legitimationsurkunde (ReisepaB, 
polizeiliche oder andere Bescheinigungen mit Lichtbild). Zu beachten ist jedoch, 
daB das Gesetz die Prfifungspflicht der Bank auf die Person des "Verfiigungs
berechtigten" erstreckt. Will also z. B. der Antragsteller einem Dritten Voll
macht erteilen, fiber das jeweilige Bankguthaben zu verffigen oder sonst mit 
der Bank Geschafte in seinem Namen abzuschlieBen, so muB sich die Fest
stellung der Bank auch darauf erstrecken, ob der richtige Name des Bevoll
machtigten angegeben ist. 

Abgesehen von dies en gesetzlichen Vorschriften, ist es bei den meisten 
Banken Brauch, fiber neue Kunden, deren Ruf ihnen nicht bekannt ist, Aus
kfinfte einzuholen. Das geschieht' im allgemeinen auch dann, wenn die In
anspruchnahme eines Kredits nicht in Frage kommt, sondern der Kunde 
z. B. nur ein Depositenkonto unterhalten will. Kann der Bank auch in einem 
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solchen FaIle kein finanzielles Rieiko erwachsen, so wird sie doch Wert darauf 
legen, regelmaBig zu wiesen, mit wem sie es zu tun hat. Haufig haben z. B. 
betriigerieche Firmen bei einer angesehenen GroBbank nur zu dem Zweck 
ein DepOBitenkonto eroffnet, um auf ihren Briefbogen in groBen Buchstaben 
angeben zu konnen, daB sie ein Bankkonto bei jenem lnstitut besitzen. 
Diese Firmen rechnen damit, daB es Unkundige gibt, die der falschen Ansicht 
sind, das Bestehen des Kontos bei einer angesehenen Bank lasse irgend
welche SchluBfolgerung auf das Ansehen des Kontoinhabers zu. Die Banken 
wollen naturgemaB verhindern, daB mit ihrem Namen MiBbrauch getrieben 
wird und verlangen daher von dem Kunden die sofortige Auflosung des Kon
tos, wenn sie auf Grund der eingeholten Auskiinfte zu der 'Oberzeugung 
gelangen, daB er das Konto in unIauterer Absicht eroffnen lieB. 

Vor oder bei der Eroffnung des Kontos hat der Kunde auch die Ge
schaftsbedingungen der Bank schriftlich anzuerkennen, auf deren Zweck 
schon an anderer Stelle hingewiesen wurde (s. S. 47). Auf die ausdriickliche 
Anerkennung wird von der Bank Wert gelegt, obgleich nach Reichsgerichts
entscheidungen mindestens bei "groBeren" Banken der Kunde sich still
schweigend den Bedingungen unterwirft. (RGZ. Band 112, S.258 und Ent
scheidung vom 13. April 1927 I. 262/26). 

Besondere Beachtung erfordert die EroHnung eines Kontos fiir Minder
jahrige und fiir verheiratete Frauen. Minderji!.hrige, die das siebente 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind geschaftsunfahig und kommen 
daher fiir den Bankverkehr nicht in Betracht. Mit ihnen abgeschlossene Ga
schafte wiirden nichtig sein (BGB. § 105). Sie konnen daher auch die Eroff
nung eines Bankkontos nicht beantragen. Zulassig ist aber, daB der gesetz
liche Vertreter (z. B. der Vater des Kindes) auf ihren Namen ein Konto 
eroffnen liBt und sich als Verfiigungsberechtigter bezeichnet. Minderjahrige 
vom siebenten bis zum vollendeten 21. Lebensjahre (beschrankt Geschiifts
fahige) diirfen Rechtsgeschiifte nur mit Einwilligung des gesetzlichen Ver
treters abschlieBen. Fehlt diese Einwilligung, so ist das Geschiift fiir beide 
Parteien unwirksam. Es kann aber Giiltigkeit erlangen, wenn der gesetzliche 
Vertreter nachtraglich die Ganehmigung erteilt, oder der inzwischen voll
ji!.hrig gewordene Minderji!.hrige es anerkennt. Gewohnlich lassen sich die 
Banken schon vor Eroffnung des Kontos auf den Namen eines beschrankt 
Geschaftsfiihigen eine allgemeine Einwilligungserkliirung des gesetzlichen 
Vertreters ausstellen. Dieser darf aber in zahlreichen Fallen nur mit Ga
nehmigung des Vormundschaftsgerichtes verfiigen; so z. B. in der Regel, 
wenn es sich um Verfiigungen iiber das Kapital handelt, oder urn den AbschluB 
von Kreditgeschaften, Eingehung von Wechselverbindlichkeiten usw. Da
gegen ist die Verfiigung iiber Zinsen und Dividenden des fiir das Miindel 
deponierten Kapitals dem gesetzlichen Vertreter gestattet. 

Vollji!.hrige Ehefrauen sind nach biirgerlichem Recht voll geschaftsfahig. 
Aber sie sind in der Verfiigung iiber ihr Vermogen beschrinkt, soweit es sich 
um ihr eingebrachtes Gut handelt (§ 1363 BGB.). "Ober dieses Vermogen 
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steht dem Ehemann die Verwaltung und NutznieBung zu; daher bediirfen 
Verfiigungen iiber dieses Vermogen seiner Oenehmigung. Die Verwaltung 
und NutznieBung des Mannes erstreckt sich nicht auf das Vorbehaltsgut 
der Frau (§ 1365 BOB.), d. h. u. a. auf die ausschlieBlich zum personlichen 
Oebrauch bestimmten Sachen, und auf das Out, das die Frau durch ihre 
Arbeit oder durch selbstandigen Betrieb eines Erwerbsgeschafts erwirbt 
(§§ 1366 und 1367 BOB.). Da die Feststellung, ob und inwieweit das Ver
mogen der Ehefrau Vorbehaltsgut ist, in diesen Fallen fiir die Banken 
natiirlich sehr schwierig ist, so verlangen diese grundsatzlich von jeder Ehe
frau die Oenehmigung des Ehemannes bei Eroffnung eines Kontos. Es 
geniigt, wenn diese Oenehmigung fiir aIle Oeschafte erteilt wird; es muB je
doch in ihr zum Ausdruck gebracht werden, daB die Ehefrau ein Konto, 
Depot und Stahlfach unterhalten, iiber ihr Outhaben und die hinterlegten 
Wertpapiere jederzeit verfiigen und Verpflichtungen eingehen darf. 

Nach § 1368 BOB. ist Vorbehaltsgut auch, was durch Ehevertrag fiir 
Vorbehaltsgut erklart wird. Alsdann finden auf das Vermogen der Frau die 
bei der Oiitertrennung geltenden Vorschriften Anwendung. Der Vertrag 
muB in das beim Amtsgericht gefiihrte Oiiterrechtsregister eingetragen 
werden. In diesem FaIle kann die Bank also auf die Oenehmigung des Ehe
manns verzichten, sofern ihr durch Vorlegung eines Auszuges aus dem Oiiter
rechtsregister der Beweis erbracht wird, daB die Eheleute in Oiitertreimung 
leben. 

Auf verwitwete oder geschiedene Ehefrauen finden diese Vorschriften 
keine Anwendung. 1m Zweifel verlangen die Banken den Nachweis, daB die 
Frau verwitwet oder geschieden ist. 

SchlieBlich ist noch auf die Gefahren hinzuweisen, die fiir die Banken 
durch Geschaftsabschliisse mit Personen entstehen konnen, die zur Zeit des 
Abschlusses geisteskrank sind. Nach § 104, Ziffer 2 BOB. ist auch geschafts
unfahig, "wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden 
Zustande krankhafter Storung der Oeistestatigkeit befindet, sofern 
nicht der Zustand seiner Natur nach ein voriibergehender ist". Ebenso ist 
nach § 104, Ziffer 3 BOB. geschaftsunfahig, "wer wegen Geisteskrankheit 
entmiindigt ist". Wenn auch die erste Bestimmung (§ 104, Ziffer 2 BOB.) sehr 
eng gefaBt ist - der AusschluB der freien Willensbestimmung ist schwer 
nachzuweisen - so gibt es doch Falle, in denen eine so weitgehende geistige 
Storung tatsachlich vorhanden ist, ohne daB sie, namentlich von Laien, er
kennbar ist. Einen wirksamen Schutz gegen die Nachteile, die hieraus fiir die 
Bank entstehen konnen, wenn ein Geisteskranker ein Bankkonto eroffnet 
und Geschafte abgeschlossen hat, gibt es jedoch nichtl). Sie kann auch nicht 

1) 1m Bank-Archiv, Band XI, S.142 wird vorgeschiagen, in die Geschaftsbedin
gungen eine Vereinbarung auszunehmen, daB der Kunde den Schaden auf sich nehme, 
den die Bank durch unverschuldete Unkenntnis der Unwirksamkeit von Willenserklarun
gen des Kunden oder der in seiner Vertretung oder auf seine Veraniassung handelnden 
Personen wegen Geisteskrankheit erieiden sollte. Eine solche Bestimmung schiitzt jedoch 
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feststellen, ob ein Kunde, der ein Konto eroffnen will, wegen Geisteskrank
heit entmiindigt ist, da die Amtsgerichte Listen iiber die Entmiindigten nicht 
fiihren. Ist die Entmiindigung wegen Geistesschwache, Trunksucht oder Ver
schwendung erfolgt, so ist der Entmiindigte "beschrankt geschiiftsfahig", und 
die von ihm abgeschlossenen Geschiifte bediirfen der Einwilligung seines ge
setzlichen Vertreters, wie es bei Minderjahrigen yom siebenten bis einund
zwanzigsten Lebensjahre der Fall ist (§ 114 BGB.). 

4. Bachfiihrang and Korrespondenz in der Kasse. 
Die Ein- und Auszahlungen werden yom Kassierer oder seinem Hilfs. 

beamten in ein Buch geschrieben, um jederzeit feststellen zu konnen, wie 
groB der Bestand an barem Gelde sein muB. Am Abend, nach SchluB der 
Kasse fiir den Verkehr mit dem Publikum, stimmt der Kassierer oder ein 
anderer Beamter den tatsachlich vorhandenen Kassenbestand mit dem 
Saldo seines Buches abo Die Eintragungen erfolgen an Hand der Belege; 
die Einzahlungen werden also z. B. nach den Einzahlungszetteln, die Aus
zahlungen nach den yom Geldempfanger iibergebenen Quittungen oder 
Schecks gebucht. Irrtiimer bei den Eintragungen miissen sich herausstellen, 
wenn diese mit den Belegen verglichen werden. Stimmen der Kassenbestand 
und der Saldo des Buches dennoch nicht miteinander iiberein, so kann, wenn 
kein Additionsfehler vorliegt, nur bei der Ein- oder Auszahlung ein Irrtum 
unterlaufen sein, also jemand zu viel oder zu wenig gegeben oder erhalten 
haben. Bei welchem Posten dies geschehen ist, laBt sich nur aus dem Ge
dii.chtnis des Kassierers oder durch Reklamation des Benachteiligten oder 
Begiinstigten feststellen. In den Banken, wo verschiedene Kassenschalter 
bestehen, z. B. je einer fiir die Einzahlungen und Auszahlungen (siebe oben 
S.144), miissen auch die Eintragungen an jedem Schalter in ein besonderes 
Buch vorgenommen werden. 

Das yom Kassierer gefiihrte Kassenbuch nennt man gewohnlich "un
reine Kasse", oder "Kassenkladde". Auf die linke Seite ("Soll"-Seite) 
werden die Eingange, auf die rechte ("Haben"-Seite) die Ausgange gebucht. 
Beide Seiten tragen dieselbe Zahl (Folio). Die Posten werden so eingetragen, 
wie sie sich der Reihe nach ergeben, also nicht etwa nach den Namen der 
Kunden oder den Gegenkonten. Die "unreine Kasse" ist nur ein Notizbuch, 
kein Buch, das nach den Regeln der Buchfiihrung gefiihrt wird. Sie wird 
taglich abgeschlossen, und der sich ergebende Saldo nach Abstimmung mit 
dem vorhandenen Bestand auf den nachsten Tag vorgetragen. Die Ein
tragungen in die "unreine Kasse" konnen auch mit einer rechnenden Schreib-

die Bank nicht, wenn der Kunde schon bei Eroffnung des Kontos geisteskrank war, weil 
alsdann diese Vereinbarung selbst nichtig ist. Wenngleich sie gegen die Nachteile aus 
Bpii.ter eingetretener Geisteskrankheit Bchiitzen mag, wird sie nur in seltenen Fallen 
getroHen. 
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Beispiel 

Kassen
den 30. Sap-

Lfde. Kto. Zahlung von 
Kassa-Konto 

Po.ten Nr. Name des Kunden Wert 
Nr. an 

Soil Baben 

1 Betltand 20000,-

2 237 Wilhelm Schulze, hler • .. Ihnen selbst, bar . ... . . . . . 1,10 3517,50 

3 48 Paul Lehmann, bier. • .. Ihnen selbst zur Declrunll fllr Do-
mlzll .•.• .......... 1,10 700,-

4 371 Fritz Meier, bier •••••••• Eingelilster St'heck an uns No. 5181 8000,-

5 Zahlung Peter Walden. Wachsel-
elnillsung RM. 550 per 80. Sept. 550,-

6 326 Bruno Naundort, Dresden. Ihnen selbst bar. . • • • . • • • . 1,10 2000,-

7 326 Bruno Naundorf, Dresden • Verstempelunll von Geschll.ftsbedln-
gunllen ••.••..•••.•• 30,9 3,-

8 RM.5000 AEG.; Lieferunll von 
Dresd. Bank •••••.•••• 7879,-

II RM.2000 I. G. Farben a 281 % 5645,-
Lleferunll an S. BleichrOder 

10 Zahlunll tllr GehAlter 1108,50 
laut Spezlalbuch 

11 Zahlung fQr Miete. • 650,-

12 Abgerechnete Dlskonten 
Werner Anders RM. 2398,30 2874,50 
-I- 19,80 Zinsen 

4.- Provo 
13 16 Franz Blume, bier. • . . . . • Zahlunll Dresdner Bank . 1,10 15000,-
14 Elnzahlunll a. R.-B. GIro 18000,-

47412,50 88015,-

Bestand 114397,50 

Spaite 1 g1bt die Iaufenden Nummem der In der Kassen-Prlmanota verbuchten Posten wieder. 
Spalte 2 glbt die Kontonummer des Kunden an. 
Buchunll 1 betrlfft den Kassen bestend vom Vortage. 
Buchung 2. Wilhelm Schulze zahlt 3517,50 RM. zur Gutschrlft auf seln Konto eln. In Spalte 5 wlrd 

da9 Datum des Tages elnllesetzt, von dem an die Zinsen berechnet werden (Wertstellunll). Bel Deposlten
konten erfolgt die Verzinsung der Einzahlungen gewohnlich erst vom nachsten Werktage abo Das gleiche 
gilt von anderen Zahlungen, die erst nach 12 Uhr mlttalls elngehen, mit der Begriindung, daB In dlesem 
Faile elne Verwertung des Geldes an demselben Tage ulcht mehr moglich sel. Bei den Bin· und Auszahillngen 
fur Reohnung der nlcht personlichen (toten) Konten (z.B. Wechsel-Konto, Effekten-Konto, Provlsions-Konto 
usw.) 1st kelne WertstelJunll vorzunehmen, da Zinsen auf dlesen Konten nlcht berechnet werden. 

Buchung 3. Die Firma Paul Lehmann & Co., e1n Kunde der Bank, zahlt 700,- RM. zur Deckung 
Ihres In den nachsten Tagen tAlIigen Domlztlwechsels eln. 

Buchunll 4. Die Bank lilst elnen auf Ble ausgeBte1lten Scheck fiber 3000,- RM. e1n. Der Aussteller 
(Meier) wird 1m Memorial be1astet, das Kassa-Konto erkannt. 

maschine oder komhinierten Rechen· und Schreihmaschine vorgenommen 
werden. In diesem FaIle mull die "unreine Kasse" in Form von losen Blattern 
gefiihrt werden. Die Maschine stellt dann den taglichen Kassensaldo auto
matisch fest. 

Das Grundhuch im Sinne der Buchfiihrung, in dem die Ein· und Aus
gange von harem Geld zu erschelinen hahen, ist, wie schon auf S. 115 erwiihnt, 
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Kontokorrent- Efrekten- W""h,eJ- Unko.ten- Zinsen- Provislons- Verschledene Konto Konto Konto Konto Konto Konto 

Soli Raben Soli Raben Soli Raben Soli Raben Soli Raben Soli Rabl'n Soli Raben 

3517,50 

700,-

aooo,-

550,-

2000,-

S.-

7879,-

5645,-

1108,50 

850,-

2398,SO 19,80 4,-

Relchsbank-Konto 

15000,-

18000,-

3003,- 21217,50 7879.- 5645,- 2398.30 550,- 1758,&0 19,80 4,- 18000,-

I I I I 
Buchung 5. Peter Walden, der kein Kunde der Bank 1st, bezahlt einen auf ihn gezogenen Wechsel 

liber 550.- RM. per 30. September. 
Buchung 6. Bruno N aundorf eroffnet ein Kontokorrent-Konto und zahlt 2000,- RM. eln. 
Buchung 7. Bruno N aundorf wlrd fiir Verstempelung der Geschiftsbedingungen belastet. 
Buchung 8. Die Dresdner Bank liefert gegen Zahlung von 7879,- RM. 5000,- RM. AEG.-Aktien 

ein, die die Bank gekauft hat. 
Buchung 9. Die Bank liefert an S. BleichrOder 2000,- RM. 1. G. Farben-Aktlen zu 281% gegen 

Zahlung von 5645 RM. 
Buchung 10/11 batreffen die Zahlungen fiir Gehilter und Miete. 
Buchung 12. Werner Anders glbt der Bank Wechsel zum Dlskont 1m Gesamtbetrage von 2398,30 RM. 

nnd liBt slcb den Erllis nach Abzug der Dlskontspesen an der Kasse auszahlen. Meist wlrd Anders fUr die 
Wechsel auf Kontokorrent-Konto erkannt und flir die Barabhebung belastet werden. 

Buchung 13. Die Dresdner Bank zahlt fiir Rechnung von Franz Blum 15000,- RM. eln. 
Buchung 14. Da der Kassenbestand sehr hoch ist, zahlt die Bank 18000,- RM. auf Ibr Konto bei 

der Reichsbank (Reichsbankglro-Konto) ein. 

das Kassen-Memorial oder die Kassen-Primanota, vielfach auch Kassa
buch genannt. Man hat dieses Grundbuch friiher - im Gegensatz zur "un· 
reinen" Kasse - meist "reine" Kasse genannt, doch ist diese Bezeichnung 
nicht mehr gebrauchlich. Es wird, wie aIle Primanoten, ebenfalls nach den 
Originalbelegen gefiihrt (Einzahlungszetteln, Briefen der Kundschaft bei 
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Sendungen von Barbetragen, Anweisungen anderer Abteilungen zur Aus
zahlung eines Betrages, bezahlten Schecks oder Wechseln, Quittungen usw.), 
also nach denselben Unterlagen, wie die "unreine Kasse", jedoch nicht 
vom Kassierer, sondern von einem anderen Angestellten. 

In Banken, wo die maschinelIe Buchfiihrung nicht eingefiihrt ist, wird 
die Kassen-Primanota oft in der Form gefiihrt, daB die Belege eines Tages 
zunachst nach einem jeden Gegenkonto des Kassa-Kontos geordnet werden, 
also eines jeden Kontos, das zu Lasten des Kassa-Kontos - bei Kassenein
gangen -erkannt oder zugunsten des Kassa-Kontos - bei Kassenausgangen
belastet wird. Alsdann werden die zu je einem Gegenkonto gehOrenden Posten 
der Reihe nach eingetragen, der Betrag jeder Ein- oder Auszahlung einzeln 
in die erste Spalte gesetzt, und die Summe samtlicher Posten, fiir die ein 
Gegenkonto (z. B. das Kontokorrent-Konto) belastet oder erkannt wird, in eine 
zweite Spalte, wahrend eine dritte Spalte zur Aufnahme des taglichen Ge
samtkassenumsatzes dient, der von hier in das Journal iibertragen wird. 
EbenfalIs in die dritte Spalte wird der Tagessaldo eingesetzt. 

Zuweilen wird auch die Kassen-Primanota in tabellarischer Form (ameri
kanisches System) gefiihrt. Fiir jedes Konto, das zu belasten oder zu erkennen 
ist, werden zwei Spalten, eine SolI- und eine Habenspalte, eingerichtet, und 
jede Zahlung (Ein- oder Auszahlung) wird daher nicht nur in eine der beiden 
Spalten des Kassa-Kontos eingetragen, sondern dem Betrage nach gleichzeitig 
in die Gegenspalte des Gegenkontos. Ein Vorteil dieses Systems besteht 
darin, daB die einzelnen Posten vor der Buchung nicht nach den Gegenkonten 
sortiert zu werden brauchen, dennoch aber die Belastungen und Gutschriften 
jedes Kontos wahrend einer bestimmten Zeit, z. B. taglich, durch Addition 
ohne weiteres festgestellt werden konnen. Von Nachteil ist dagegen, daB die 
Biicher oder Bogen unhandlich werden, wenn eine groBe Zahl von Konten 
gefiihrt und daher eine entsprechende Zahl von Spalten reserviert werden 
muB. In Betrieben mit nur wenigen Geschiiftsarten tritt dieser Mangel jedoch 
nicht stark hervor. Teilweise laBt er sich dadurch beheben, daB die Kassen
eingange und -ausgange getrennt gefiihrt werden. Dann braucht nur fiir 
jedes Konto eine SolI- oder Habenspalte eingerichtet zu werden (bei den 
Eingangen also "Kassa-Konto SolI" und z. B. "Effekten-Konto Haben" oder 
umgekehrt, so daB die doppelte Zahl von Konten auf denselben Raum ge
bracht werden kann. Auch Mnnen die letzten beiden Spalten fiir die Bu
chungen auf "verschiedene", auf dem Formular sonst nicht angegebene 
Konten bestimmt werden. In diesen Spalten wird dann aber bei jedem Posten 
der Name des gewiinschten Kontos iiber den Betrag geschrieben. (Siehe 
Beispiel 6.) 

Zuweilen kommt es vor, daB Geldbetrage eingehen, ohne daB es moglich 
ist, me sofort ordnungsmaBig zu buchen. Beispielsweise laBt Peter Schulze 
in Bremen durch seinen Bremer Bankier 1000,- RM. an die Dresdner Bank 
in Berlin zahlen. Der Bremer Bankier iibersendet wohl das Geld, gibt aber 
in dem Schreiben an die Dresdner Bank versehentlich einen falschen Namen 
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ala Begiinstigten an. Die angegebene Firma hat iiberhaupt kein Konto bei 
der Dresdner Bank. Der Kassierer ist daher nicht in der Lage, in das Kassen
memorial den Namen des Kunden eintragen zu laBBen. Meist wird fiir diese 
Zwecike ein besonderes Konto efu.gerichtet, auf das die Durchgangsposten 
gebracht werden, bis auf die Anfrage der Dresdner Bank, wer der richtige 
Empfanger des Geldes ist, die Antwort eingelaufen ist. Alsdann wird dieses 
Konto wieder ausgeglichen, d. h. wahrend es in unserem FaIle zuerst zu 
Lasten des Kassa-Kontos fiir 1000 RM. erkannt wurde, wird es jetzt fiir 
denselben Betrag zugunsten des Kunden belastet. Gewohnlich wird dieses 
Konto "Kasse-Restanten-Konto" oder "Konto nicht avisierter Betrage" 
genannt. 

In Betrieben mit maschineller Buchhaltung werden die Kassen-Primanota 
oder andere Memoriale in tabellarischer Form nur selten gefiihrt. Das liegt, 
wie erwiihnt, daran, daB in den groBen Banken, wo man diese Buchungs
methode durchgehend anwendet, meist eine so groBe Zahl von Gegenkonten 
und daher von Buchungsspalten eingerichtet werden miiBte, daB die Bogen 
unhandlich werden und daher nicht mehr verwendbar sind. Es kommt hinzu, 
daB eine rasche Feststellung der jedem Gegenkonto belasteten oder gut
geschriebenen Betrage, die, wie erwahnt, ein wesentlicher Vorteil bei Fiihrung 
der Memoriale nach amerikanischem System ist, sich durch die Anwendung 
des maschinellen Durchschreibeverfahrens schon ohne weiteres erzielen laBt, 
weil die als Durchschrift hergestellten Buchungsbelege leicht nach den ver
schiedensten Gesichtspunkten geordnet werden konnen. 

Gebrauchlicher ist daher, in Betrieben mit maschineller Buchfiihrung die 
Kassen-Primanota in der Form zu fiihren, daB nur je eine Soll- und Raben
spalte besteht, in die die Betrage, fiir die das Kassa-Konto belastet oder er
kannt wird, gesetzt werden, wahrend die Spalten fiir die Gegenkonten weg
fallen. Die Kasseneingange und KaBBenausgange werden meist auf getrennte 
Bogen geschrieben. In einem Arbeitsgange werden dann z. B. 

1. die Quittung fiir den Einzahler, zuweilen auch die Einzahlungs
zettel (Beispiel 7), 

Beispiel Nr. 7. 

X-Bank 
Qulttung 

Konto- Zur Gutschrift auf das Konto 
Nr. von 

Berlin, 30. Sept. 19 .. 

Wert Betrag 

BY. 

326 BrtJ/TW Naundor/, hier Ihnen 8elbBt, bar 1,10 2000,-

in Worten: 

erhalten zu haben, bescheinigt: X-Bank. 
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2. eine Kopie dieser Quittung fiir die Registratur (Beispiel 8), 
3. eine Mitteilung an den Kontoinhaber, zu dessen Gunsten die Ein

zahlung erfolgt ist (Buchungsaufgabe, Beispiel 9), 
4. eine Durchschrift als Beleg fUr die Kontokorrentbuchung (Beispiel 10), 
5. die Buchung in die Kassen-Primanota (Beispiel 11) 

Beispiel Nr. 8. 

X-Bank Kopie Berlin, 30. Sept. 19 .. 

Quittung 

Kontu- Zur Gutschrift auf das Konto von I Wert \ Betrag 
Nr. RM. 

326 Bruno N aU'Morj, hier Ihnen setbst, bar 11,10 1 2000,-

in Worten: ~Z'Weitausend Reich8mark~ 

erhalten zu haben, bescheinigt: X-Bank. 

X-Bank 

Konto-Nr 

c:= 
X-Bank 

Beispiel Nr. 9. 

Berlin, den 30 Sept. 19 .. 

Wir buchen in Ihr Haben: 

Herm Fiir Zahlung von I Wert I Betrag 

Bruno Naundorj, hier Ihnen selbst, bar 11,10 1 2000,-

Erkenne: 

Beispiel Nr. 10. 

Huchachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 30. Sept. 19 .. 

An Kontokorrent-Abteilung 

fiir Zahlung von Wert Betrag 

326 Bruno N aundorj, hier Ihnen selbst, bar 1,10 2000,-

X-Bank. 

durchgeschrieben. Statt der Buchung in die Kassen-Primanota wird haufig 
ein sogenannter Grundbuch-Slip angefertigt, d. h. ein Buchungsbeleg, auf 
Grund dessen entweder die Eintragung in die Kassen-Primanota erfolgt, oder 
der selbst, zusammen mit den iibrigen Belegen gleicher Art (z. B. samtliche 
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Beispiel Nr. 11. 

Per }(assa-}(onto Kassen-Elngangsbogen Nr. 18 
An folgenden }(onten: Datum: 30. September 19 .. 

Lfde. }(onto- Name des }(unden Zahlung von Wert Betrag 
Nr. Nr. RM. 

1 I 326 Bruno N aun40rf, hier Ihnen 8elb8t, bar 1,10 2000 

2 16 Franz Blum, hier Zaklung DreBdner Bank 1,10 15000 

usw. usw. 

Kasseneingange), zusammengeheftet und als Kassen-Primanota benutzt wird 
(s. 8.123). Wie die Durchschriften vorgenommen werden, geht aus Beispiel 11 
hervor, in dem die Buchung in die Kassen-Primanota direkt, also auf 
einem Laufbogen angegeben ist. 

Der zweite Posten (Franz Blum) ist ebenfalls mit Formularen nach der 
in den Beispielen 7-10 angegebenen Art durchgeschrieben worden. 

In ahnlicher Weise werden auch die Kassenausgange bearbeitet. Die 
Quittungen uber ausgezahlte Betrage mussen in diesem Falle vom Geld
empfanger unterschrieben werden und bleiben bei der Bank. Die Herstellung 
einer Kopie wie bei den von der Bank ausgestellten, dem Einzahler aus
gehiindigten Quittungen ist daher uberflussig. Bei Auszahlungen gegen Scheck 
dient der Scheck als Beleg und bleibt bei der Bank. Ein Quittungsformular 
ist daher nicht auszustellen. 

Die Einzahlungszettel bei vielen Banken werden nach der Buchung 
in die Korrespondenzabteilung geleitet, damit der zustandige Korrespondent 
die Einzahlung vormerkt, um jederzeit den Kontostand des Kunden fest
stalleD zu konnen (s. Kapitel VIII, Abschnitt 1). 

Da die Buchungen in den Kassen-Eingangsbogen und Kassen-Ausgangs
bogen im Gegensatz zu den Kassen-Primanoten der vorher geschilderten 
Form (S. 170) nicht ohne weiteres erkennen lassen, welches Gegenkonto er
kannt bzw. belastet wurde, wird gewohnlich nach TagesschluB eine Zu
sammenstellung samtlicher, einem jeden Gegenkonto zu belastenden oder 
gutzuschreibenden Betrage angefertigt, die als Grundlage fiir die Eintragungen 
ins Journal dlenen (s. Kapitel VIII, Abschnitt 4). Die Zusammenstellung 
der Buchungen des Kassen-Eingangsbogens lautet z. B.: 

An }(ontokorrent·}(onto ....... RM.21217,50 
An Effekten·}(onto . . . • • . . . . . . " 5645,-
An Wechsel-}(onto ..........." 550,-

RM. 27412.50 
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5. Der Giroverkehr mit der Reichsbank, dem Postscheckamt 
nnd der Giroverkehr der Sparkassen. 

Wie die deutsche Reichsbank in ihrer Eigenschaft als Zentralnoten
institut einen bedeutenden EinfluB auf das gesamte Wirtschaftsleben ausiibt, 
so spielt sie auch eine nicht minder groBe Rolle als Girobank. Durch die 
betrachtliche Anzahl ihrer Niederlassungen, die sich iiber ganz Deutschland 
erstrecken, erleichtert sie den Zahlungsverkehr in erheblichem MaBe. Da 
keine andere Bank iiber ein so weitverzweigtes Netz verfiigt - sie besaB 
Ende 1929: 455 Reichsbankhauptstellen, Reichsbankstellen und Reichsbank
nebenstellen - ist Hie gerade fiir das Bankgewerbe vollkommen unentbeltrlich 
geworden. Es gibt wohl keine Bankfirma, sicherlich keine von auch nur 
einiger Bedeutung, die nicht ihr Girokonto bei der Reichsbank unterhalt. 
Haufig wird eine Bankfirma sich zur Auszahlung einer Summe an einem 
anderen Orte der Vermittlung der Reichsbank bedienen; das ist freilich un
moglich, wenn sich an dem betreffenden Platze keine Niederlassung der 
Reichsbank befindet, oder der, dem das Geld iiberwiesen werden soli, kein 
Girokonto bei der Reichsbank besitzt. Denn die Reichsbank kann "Ober
tragungen auf das Konto eines anderen natiirlich nur vornehmen, wenn 
dessen Konto bei ihr gefiihrt wird. Abgesehen von den Banken besitzen 
auch zahlreiche Firmen der Industrie und des Handels sowie BehOrden 
und Privatpersonen Girokonten bei der Reichsbank. 

Allerdings benutlllen die Bankfirmen bei "Oberweisung von Geldbetragen 
nicht immer die Reichsbank. Hat namlich eine Bank an dem Orte, wo die 
Zahlung zu leisten ist, bei einer anderen Bank ein Guthaben, so wird sie, 
namentlich wenn es sich um groBere Summen handelt, statt sich der Reichs
bank zu bedienen, fiber dieses Guthaben oder einen Teil verfiigen. Hierbei 
erwachst ihr noch der Vorteil, daB kein Zinsverlust entsteht, der bei "Ober
weisungen durch die Reichsbank immer eintritt, da dieses lnstitut Gut
haben nicht verzinst. Durch den KonzentrationsprozeB im Bankgewerbe 
haben namentlich die GroBbanken ihr Filialnetz an den versohiedensten 
Orten des Reiohes erheblich ausgedehnt und auch sonst rege Beziehungen 
zu anderen Bankfirmen angekniipft. 

Einen umfangreichen Giroverkehr haben auch die Sparkassen und 
Kommunalbanken eingefiihrt. Etwa seit dem Jahre 1908 haben sie allmahlioh 
duroh ZusammenschluB ein umfangreiohes Gironetz geschaffen, das haupt
sachlich dem "Oberweisungsverkehr dient, wahrend der Zahlungsausgleich 
durch Schecks bei ihnen nur eine geringe Rolle spielt. Die Sparkassen und 
Kommunalbanken schlossen sich zunaohst zu Giroverbanden zusammen; 
derart, daB fiir jede Provinz oder jeden Einzelstaat ein Giroverband ge
griindet wurde. Den Giroverbiinden wurde eine Bankanstalt (Girozentrale) 
angegliedert, die den Zahlungsausgleioh der angesohlossenen Sparkassen 
und sonstigen kommunalen Kassen ihres Giroverbandes zu bewirken hat 
. und iiber eine groBe Zahl von Zweigstellen verfiigt. Die Girozentralen sind 
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in dem Deutschen Sparkassen- und Giroverban,d zusammengeschlos
sen und besitzen seit dem Jahre 1918 eine eigene Zentralbank, die Deutsche 
Gir oz en tr ale, Deutsche Kommunalbank, Berlin, die also die Spitzenorganisa
tion des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes darstellt. Die Sparkassen 
und Kommunalbanken fiihren nun bei der Girozentrale ihrer Provinz usw. 
ein Konto; die Girozentralen p£legen gegenseitigen Giroverkehr, besitzen aber 
gleichzeitig ein Konto bei der Deutschen Girozentrale - Deutschen Kom
munalbank, Berlin. Dadurch werden die freien Gelder der Sparkassen und 
sonstigen Kommunalkassen zunachst bei den Girozentralen angesammelt, 
deren freie Gelder bei der Zentralbank, die hierdurch wieder in der Lage ist, 
kommunalen Geldbedarf zu befriedigen. 

Die V'berweisungen durch die Reichsbank erfolgen vollkommen kosten
frei. Ihr Gewinn besteht nur darin, daB sie fiir das eingezahlte Geld keine 
Zinsen vergiitet. Aus diesem Grunde sind die Kontoinhaber bestrebt, ein 
moglichst geringes Guthaben zu halten. Daher fordert die Reichsbank auBer
dem, daB ein bestimmter Mindestbetrag bei ihr ala Guthaben zinsfrei stehen
hleibt. Nach den gegenwartig geltenden Bestimmungen der Reichsbank 
hat jedes Konto einen Mindestbestand von 100,- RM. aufzuweisen. Fiir 
Abrechnungsmitglieder bei Reichsbankstellen betragt das Mindestguthaben 
1000,- RM., fiir die Mitglieder der Abrechnungsstellen (s. S. 187) bei Reichs
bankhauptstellen 1500,- RM. Die Guthaben der Banken, namentlich der 
GroBbanken sind natiirlich weit bOher, bei diesen erreichen sie meist Summen 
von mehreren Millionen Reichsmark. 

Der V'berweisungsverkehr mit der Reichsbank gestaltet sich folgender
maBen. Wahrend die Barabhebungen, wie wir gesehen hahen, durch weiBe 
Reichsbankschecks erfolgen, wurden V'berweisungsauftrage auf roten V'ber
weisungsformularen mit einer Durchschrift vorgenommen, die von der Reichs
bank in Biichern geliefert werden, in denen 50 Vordrucke sowie ein Quittungs
formular zur Abhebung eines neuen Buches enthalten sind. Fiir den GroB
verkehr werden Blocks· mit 150 und 200 Vordrucken, bei denen auf einem 
Blatt drei oder vier Vordrucke perforiert untereinander stehen, ausgegeben. 
Diese V'herweisungsformulare werden gewohnlich V'berweisungsschecks 
- die Biicher Scheckhefte - genannt, obgleich sie keinen Zahlungsauftrag 
enthalten, und daher nicht Schecks im Sinne des Scheckgesetzes sind. Sie 
konnen auch nicht durch Indossament iibertragen werden. 

Der Kontoinhaber hat, wenn er eine V'berweisung vornehmen will, einen 
V'berweisungsauftrag nebst Durchschrift auszufiillen und mit seiner Unter
schrift zu versehen, sowie beide Formulare an die Reichsbank zu senden. 
Die Unterschrift auf dem Auftragsformular muB Originalunterschrift sein; 
diese kann aber auf das Durchschriftsformular durchgeschrieben werden. 
Die Reichsbank trennt die Durchschrift ab und sendet sie nach Priifung 
und Abstempelung dem die V'berweisung empfangenden Girokonteninhaber, 
sofem sie nicht im Laufe des Tages von ihr abgeholt werden, durch die Post zu. 
V'berweisungen auf auswartige Girokonten werden auf Wunsch gegen eine 
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Nr . A. 137356 

Betrag 

RM. 

113820,50 

Empfanger 

Deutsche Bank 

Depositen-Ka88e C 

fUr Fritz Blank, 

Berlin, Biilowstr. 3 

wegen j{ax Schultz, 

Teltow 

Datum 

10. 11.29 . 

Beispiel eines Reichsbank-'Oberweisungsschecks. 

Beispiel Nr. 12. 

tlberweisungsscheck. 
Nr. A. 137356 t)benvelsungsantrag 

b . L te meines G' k tos ii erwelse zu as n --- lro on 

Reichsmark 
(In Worten) 

dem Girokonto 

bei der Reichsbank 

in Berlin 

unseres 

I 
von Herr 

Firma. 

in 

RM. 

Deutsche Bank 

Berlin W 8 

{Verwendungszweck* . 
zu Gunsten von . 

StraOe und B h 9 13 Hausnununer e renstr. -

L 
Depositenkasse G, Potsdamer Str. 127/128 

tilr Fritz Blank, Berlin, Billowstr. 3 

im Auftrage von : 

j{ax Schultz, Teltow, Hauptstr. 17 

Ort: Berlin Stempel 
und 

.J 

Datum: 10. November 1929 UnterschrUt : Wilhelm j{illler &: Go. 

• Postrecbtllch zulisslg 81nd nur kur7.e Angaben 
ilber die Zweckbestlnunung der 'Oberwelsung. 

geringe Gebuhr durch Eilbrief vorgenommen (Vorausuberweisung). Der 
"Oberweiser braucht daher dem "Oberweisungsempfanger nicht mehr ein 
Avis uber die erfolgte "Oberweisung unter Angabe des Verwendungszwecks 
zu machen, da im "Oberweisungsauftrag und somit auch in der Durchschrift 
bereits angegeben ist, fur welchen Begiinstigten die "Oberweisung erfolgt. 

An der link en Seite jedes Durchschriftsformulars befindet sich ein Talon, 
der gleichfalls vom "Oberweiser ausgefiillt wird. Er wird jedoch vor Absendung 
des "Oberweisungs- und des Durchschriftsformulars abgetrennt und bleibt 
zur Kontrolle und Buchung im Besitz des "Oberweisers. Mehr als drei gleich
zeitig erfolgende "Oberweisungen werden gewohnlich auf einem besonderen 
Formular vom "Oberweiser zusammengestellt - und zwar Platzuberweisungen 
auf weiBem, "Oberweisungen nach auswarts auf rotem Formular - und, nach 
Unterzeichnung des Namens oder der Firma, der Reichsbank mit eingereicht. 

Die "Obermittlung der Durchschrift stellt noch nicht die Gutschrifts
anzeige der Reichsbank dar. Diese erfolgt vielmehr in Kontoausziigen, 
die von der Reichsbank ebenfalls mit der Post versandt werden. In den 
Kontoausziigen sind natiirlich auch die Belastungen des Kontoinhabers 
fiir Barabhebungen mittels weiBer Schecks und fur dessen "Oberweisungen 
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enthalten. Die friiher gebrauchlichen Gegenbiicher, in die jeder Konto
inhaber seine Abhebungen und "Oberweisungen einzutragen hatte, wahrend 
die Reichsbank die gutgeschriebenen Betrage nach Vorlegung des Buches 
einsetzte, und die der Reichsbank zu Beginn eines jeden Monats und an. den 
letzten Tagen des Dezember zur Abstimmung vorgelegt wurden, sind seit 
dem Marz 1929 in Wegfall gekommen. 

Der auf der linken Seite befindliche Talon befindet sich nicht an dem 
oben wiedergegebenen fiir die Reichsbank bestimmten "Oberweisungsauftrag, 
sondern an der Durchschrift. Diese unterscheidet sich von dem obigen For
mular inhaltlich dadurch, daB statt des am Kopfe befindlichen Raumes fiir 
die Vermerke der Reichsbank folgende Worte angegeben sind: 

"Durcbscbrlft des 'Oberweisungsauftrages: 
(der Reichsbank mit einzureichen)" 

Auf der Riickseite der Durchschrift befindet sich folgender Vermerk: 

"An den 
Empfinger der umstebenden 'Oberweisung. 

Wir iibersenden Ihnen zur Kenntnisnahme umstehende Durchscbrift 
eines bei uns eingegangenen tiberweisungsauftrages, fiir den die "Be
stimmungen iiber den Giroverkehr mit der Reichsbank" geiten. 

Die Reichsbank priift nicht, ob der Empfii.nger ein Reichsbankgirokonto 
hat. Sie behii.It sich vor, den Betrag an den Auftraggeber zuriickzuiiberweisen, 
falls fiir den Empfii.nger kein Girokonto gefiihrt wird. 

Abschnitte mit Rasuren oder Textii.nderungen irgendweicher Art 
legen den Verdacht von Fiilschungen nahe. Wir bitten, solche Abschnitte 
sofort an die Reichsbank zuriickzuleiten. 

Reicbsbank 

Diese Seite nicht fiir Mitteilungen verwenden!" 

Wiinscht jemand, der kein Girokonto bei der Reichsbank besitzt, dem 
Inhaber eines Girokontos einen Geldbetrag zu iiberweisen, so bedient er sich 
eines Reichsbankzahlscheins, den er ausgefiillt nebst Durchschrift einer Reichs
bank-(haupt- oder -neben)stelle mit dem Gelde iibergibt. Den Talon, der eben
falls dem· Zahlschein, nicht der Durchschrift angeheftet ist, erhii.lt er, mit 
dem Quittungsvermerk der Reichsbank versehen, zuriick (siehe Beispiel 13). 

Die Reichsbank nimmt seit Ende 1926 auch telegraphische Giro
iiberweisungsauftrage entgegen. Hierzu werden die' gewohnlichen roten 
"Oberweisungsschecks benutzt; jedoch sind diese rechts oben (oberhalb der 

Buohwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 12 
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Riickseite beaohten!l) 

Nr.112317 
Empfangsbesoheinigung 

RM. ~900.-. 

ZUI Gutschrift bei der 
Reichabank in 
Bre8lau auf Girokonto 
von Fritz Gunther in 
Breslau 
Ort: Berlin, den 12.11.29 
Obenstehender Betrag 
und eine Gebiihr von 
RM ..... erhalten. 

o 
Reichabank hauptstelle neben 

Beispiel Nr. 18. 

Reichsbank- Zahlscheln ! Nr.112317 

I:::: r .. ·" .... · .. · .. · 

: 
1 
i sind gutzuschreiben 
: I Firma Fritz Gunther ! dem Girokonto von 

~ 
! bei der Reichabank in Bre8lau 

I in """". 

i Verwendungs-
i zweck·): 

1 Ort: Berlin, 
: Stralle und 

L 

Stralle und 
Hausnurnmer 

Fur &chnung vam 15.10.29 

den 12. November 1929 

Potsdamer Str. 30 

Gam'Mtr. 17 

'

jill:: Hausnummer 
*) Postreehtlleh zullsslg sind Vor- und Zuname 
nur kurze Angaben iiber die 
Zweckbestlmmuug der Zablung bzw. Firma des Einzahlers 

Herow,nn Krause 

in Ziffern geschriebenen Summe} mit dem Vermerk "telegraphisch" zu ver
sehen. Bei der Einlieferung des Schecks hat der Vberweiser eine Gebiihr 
von 1/20 0/00 des zu iiberweisenden Betrages, mindestens 3.- RM., zu zahlen. 
Darin sind bereits die Gebiihren fiir ein einfaches Telegramm enthalten. 

Giroiiberweisungen nach dem Auslande durch die Reichsbank konnen 
ebenfalls vorgenommen werden, sofern der Vberweisungsempfanger bei der 
Notenbank des Landes, wohin der Betrag iiberwiesen wird, ein Girokonto 
besitzt. Die Vberweisungen erfolgen unter Benutzung besonderer Vber
weisungsformulare (Auslandsgiroschecks). Die besonderen, fiir den 
Auslandsgiroverkehr erlassenen Bestimmungen sind durch Unterschrift des 
Kontoinhabers anzuerkennen. Die Ausfiillung des Auslandsgiroschecks hat 
ebenfalls in zwei Exemplaren (mit Durchschrift) zu erfolgen; auch die Durch
schrift ist vom Vberweiser zu unterschreiben und mit Firmenstempel zu 
versehen. Die Schecks sind der Giroabteilung der Reichsbank einzureichen, 
von der sie auf ihre OrdnungsmaBigkeit gepriift werden. Die Reichsbank 
priift auch bei den Auslandsiiberweisungen nicht, ob die auf dem Scheck 
ala Empfanger verzeichnete Person oder Firma ein Konto bei der betreffenden 
auslandischen Notenbank unterhalt; der Aussteller hat diese Priifung selbst 
vorzunehmen. Gegen Berechnung einer kleinen Gebiihr werden die "Ober-

1) Auf der Riickseite der Durchschrift sind Bemerkungen enthalten, die den auf 
den Durchschriften des tJberweisungsschecks befindlichen entsprechen. 
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weisungen, die nicht ausgefiihrt werden konnten, dem AussteIler bei der 
Reichsbank wieder gutgeschrieben. 

Die Errechnung des Reichsmarkbetrages, mit dem der AussteIler zu 
belasten ist, erfolgt zum Devisenbriefkurse des Tages der Einreichung. Mit 
dem aus der Umrechnung sich ergebenden Reichsmarkbetrag wird das Konto 
des Auftraggebers belastet und ihm gleichzeitig durch tJbersendung eines 
besonderen Abschnittes des Scheckformulars davon Mitteilung gemacht. 
Der Gegenwert des iiberwiesenen Betrages wird auf dem Girokonto durch die 
Reichsbankanstalt des tJberweisers so lange gesperrt, bis der Umrechnungs
kurs genau bekannt ist. Das erste Exemplar des Auslandsgiroschecks wird 
der AuslandsgirosteIle bei der Reichsbank iibersandt, die auch die Durch
fiihrung des Auftrages, und zwar brieflich, iibernimmt. Das zweite Exemplar 
(die Durchschrift) wird von der Reichsbankanstalt als Beleg zuriickbehalten, 
also nicht, wie bei tJberweisungen innerhalb Deutschlands an die Bank des 
tJberweisungsempfangers gesandt. Es wird von der Reichsbank keine Gewahr 
dafiir iibernommen, daB die Ausfiihrung des Auftrages bis zu einem bestimmten 
Tage erfolgt. 

Ebenso wie es dem Inhaber eines Girokontos bei der Reichsbank moglich 
ist, Zahlungen in auslandischer Valuta an die Girokunden auslandischer 
Notenbanken ausfiihren zu lassen, konnen umgekehrt tJberweisungen der 
Kontoinhaber auslandischer Notenbanken an die Girokunden der deutschen 
Reichsbank in Reichsmarkwahrung erfolgen. 

Der Giroverkehr mit der Reichsbank gebOrt zum Arbeitsgebiet der 
Kasse. In groBeren Banken wird er gewohnlich in einer besonderen tJber
weisungsabteilung - auch Giroabteilung genannt - vorgenommen, 
die, wie (S. Ill) erwahnt, der Kasse angegliedert ist. Hier werden auch andere 
tJberweisungen innerhalb des Inlandes vorgenommen; z. B. tJberweisungen 
durch das Postscheck-Konto, den Kassen-Verein oder von einem Konto
inhaber der Bank an einen anderen, sei es an demselben Platze oder einem 
Ort, wo die Bank eine Niederlassung besitzt. 

Der Postscheckverkehr dient, wie der Giroverkehr der Reichsbank, 
der Ausdehnung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. 1m Gegensatz zu jenem 
ist er aber mehr fiir die tJberweisung geringer Betrage, sowie an Firmen und 
Privatpersonen mit kleinem Geschaftsumfang, die an den Reichsbank
giroverkehr nicht angeschlossen sind, bestimmt. Jedoch sind auch fast aIle 
Banken, sowie die Reichsbank und die offentlichen Anstalten, die einen 
groBeren Zahlungsverkehr haben (z. B. Finanzamter) dem Postscheckverkehr 
angeschlossen. Es gibt in Deutschland gegenwartig 19 Postscheckamter. 
J edermann kann bei dem fiir ihn zustandigen Postscheckamt ein Konto 
eroffnen. Die Stammeinlage (Mindestguthaben) betragt 5,- RM. Auch die 
Post gewahrt keine Zinsen. Die Abhebungen erfolgen ebenfaIls durch Bar
scheck, die tJberweisungen durch tJberweisungsscheck. Fiir Barabhebungen 
wird eine kleine Gebiihr berechnet; tJberweisungen sind gebiihrenfrei. Bar
einzahlungen konnen - mit einer besonderen Zahlkarte - auch von Per-

12* 
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sonen vorgenommen werden, die kein Postscheck-Konto besitzen. Ebenso 
konnen Zahlungen an solche Per80nen mit Hille des Barschecks erfolgen; 
der Name des Zahlungsempfangers wird dann auf die Riickseite des Scheck
formula.rs gesetzt. Die Barschecks konnen jedoch nicht durch Indossament 
iibertragen werden. Sowohl beim Barscheck wie beim "Oberweisungsscheck 
befindet sich an der rechten Seite ein Abschnitt, der vom Einzahler oder 
"Oberweiser ausgefiillt und vom Postscheckamt abgestempelt an ihn zuriick
gesandt wird. Ferner sendet das Postscheckamt clem Kontoinhaber bei "Ver
anderung seines Kontos einen Kontoauszug zu. Werden mehr als fUnf Zah
lungen und 'Oberweisungen an Dritte vorgenommen, so kann man sich der 
Sammeliiberweisungsformula.re bedienen, zu denen nur ein Scheck iiber 
den Gesamtbetrag auszustellen ist. Postschecks sind keine Schecks im Sinne 
des Scheckgesetzes. 

In der 'Oberweisungsabteilung werden gewohnlich gleichzeitig mit den 
"Oberweisungen die dazu notigen Korrespondenzarbeiten verrichtet. Ferner 
werden hier die Grundbuchungen ffir die "Oberweisungen vorgenommen. 
Friiher wurden die "Oberweisungen durch das Reichsbankgiro-Konto oder 
Postscheck-Konto zuweilen in die Kassa.biicher eingetragen und die Guthaben 
bei der Reichsbank oder dem Postscheckamt als Kassenbestand betrachtet. 
Diese Buchungsform, die nicht zweckmaBig ist, wird nicht mehr angewandt. 
Man betrachtet vielmehr die Reichsbank und das Postscheckamt buch
halterisch als Kontokorrentkunden, legt also besondere Konten "Reichs
bank" und "Postscheckamt" an und iibertragt auf diese Konten auf Grund 
der Originalbelege und Durchschriften, zuweilen nach den Grundbiichern, 
alle baren Abhebungen und Einzahlungen sowie die von der Bank oder an 
sie erfolgten "Oberweisungen. Auch die Memoriale, in denen die "Oberweisungen 
erscheinen, werden getrennt gefiihrt. Sie sind buchhalterisch ein Teil des 
Memorials "Per Kontokorrent-Konto - An Kontokorrent-Konto", denn das 
Konto Reichsbank wird z. B. fiir die zugunsten der Bank erfolgten "Ober
weisung bela.stet. Das Kontokorrent des Begiinstigten wird erkannt, wahrend 
fUr die "Oberweisungen der Bank durch die Reichsbank das Konto Reichsbank 
erkannt und das Kontokorrent des Kunden (Auftraggebers) bela.stet wird. 

In manchen Banken besteht. der Grundsatz, das Reichsbank-Memorial 
und das Postscheck-Memorial so zu fiihren, daB daraus samtliche Umsatze 
mit der Reichsbank oder dem Postscheckamt hervorgehen. Dadurch wird 
die "Obertragung auf das Konto Reichsbank oder Postscheckamt etwas er
leichtert, namentlich wenn sie, wie es in den Betrieben ohne maschinelle 
Buchfiihrung der Fall ist, auf Grund der Memoriale erfolgt. Um nun zu diesem 
Zweck auch die Barabhebungen von der Reichsbank oder dem Postscheckamt 
sowie die Einzahlungen an diese Institute in den Memorialen erscheinen zu 
lassen, wird a.lsdann ein Ausgleichs-Konto - auch Verrechnungs
Konto genannt - eingeschoben. FUr die in Beispiel 6 auf S. 169 erwahnte 
Zahlung an die Reichsbank von 18000,- RM. wird also im Kassen-Memorial 
nicht direkt das Reichsbank-Konto, sondern das Ausgleichs-Konto bela.stet. 
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1m Reichsbank-Memorial wird dann eine Gegenbuchung vorgenommen, in
dem die Reichsbank belastet, das Ausgleichs-Konto erkannt wird. In der
selben Weise wird z. B. das Reichsbank-Konto im Reichsbank-Memorial fiir 
die von der Bank bei der Reichsbank rediskontierten Wechsel (s. S. 39) 
zugunsten des Ausgleichs-Kontos belastet, und im Wechsel-Memorial fiir 
denselben Posten das Ausgleichs-Konto belastet und das Wechsel-Konto 
erkannt. Das Ausgleichs-Konto muG sich daher an jedem Tage ausgleichen; 
ist dies nicht der Fall, so ist sofort festzustellen, bei welcher Buchung ein 
Irrtum unterlaufen ist. 

In Betrieben mit maschineller Buchhaltung wird zuweilen mit dem 
Reichsbankiiberweisungsauftrag nebst der fiir die Reichsbank bestimmten 
Durchschrift eine Belastungsaufgabe fiir den Kunden, der die Bank zur 
nberweisung beauftragt hat, sowie eine Kopie hiervon fiir die Registratur 
mit durchgeschrieben; ebenso eine Memorialdurchschrift, die mit den iibrigen 
Durchschriften derselben Art zusammengeheftet wird und als Reichsbank
Memorial dient, schlieGlich eine Durchschrift, die als Beleg fiir die Konto
korrentbuchungen (Belastung des Kunden, Gutschrift des Reichsbankgiro
Kontos) benutzt wird. Da die Angaben in dem nberweisungsauftragsformular 
fiir die Reichsbank mit den Angaben in den iibrigen Formularen in der An
ordnung des Textes schwer in nbereinstimmung zu bringen sind, werden der 
nberweisungsauftrag und dessen Durchschrift fiir die Reichsbank meist 
getrennt geschrieben. Statt der Memorialdurchschrift kann, wie wir es bei 
den Kassabuchungen kennengelernt haben, auch eine Durchschrift auf einen 
Reichsbank-Memorialbogen vorgenommen werden. 

nberweisungen durch Postscheck-Konto oder auf ein anderes bei der 
Bank des nberweisers gefiihrtes Konto werden in ahnlicher Weise vor
genommen. Der Postscheck kann jedoch nicht gleichzeitig mit den iibrigen 
Formularen durchgeschrieben werden. 

Bei V"berweisungen von einem Kontoinhaber der Bank an einen anderen 
kann die Belastungsaufgabe an den nberweiser gleichzeitig mit der Gut
schriftsaufgabe an den Empfanger nebst den Kopien und Buchungsbelegen 
durchgeschrieben werden. In ahnlicher Weise kann der Schriftwechsel bei 
V"berweisungen von einem Kontoinhaber auf ein bei einer anderen Bank ge
fiihrtes Konto erledigt werden. Beauftragt A. z. B. die X-Bank, Berlin, an 
B. in Dresden, der bei der Y-Bank in Dresden ein Konto hat, einen Geld
betrag zu iiberweisen, und fiihrt die X-Bank die nberweisung in der Form 
aus, daB sie die mit ihr in Geschaftsverbindung stehende Y-Bank in Dresden 
auffordert, zu Lasten ihres Kontos dem B. den Betrag gutzuschreiben, so 
kann auch die Mitteilung der X-Bank an die Y-Bank gleichzeitig mit der 
Belastungsaufgabe an A. und den iibrigen Schriftstiicken durchgeschrieben 
werden. 

Die bei der Bank zugunsten ihrer Kunden eingehenden V"berweisungen, 
mogen sie durch Reichsbankgiro-Konto, Postscheck-Konto oder auf andere 
Weise erfolgen, mussen naturlich dem Kunden gutgeschrieben werden. Hierbei 
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kann die Gutschriftsanzeige an den Kunden und deren Kopie fur die Re
gistratur gleichzeitig mit dem Memorialbeleg oder der Eintragung in den 
Memorialbogen und dem Beleg fur die Kontokorrentbuchungen (Belastung 
der die Oberweisung ausfiihrenden Bank - Reichsbank, Postscheckamt 
usw. - und Gutschrift auf Konto des Kunden) durchgeschrieben werden. 

Die Auftrage zur Oberweisung einer Summe fiir Rechnung der Kunden 
sowie die Mitteilungen uber die der Bank iiberwiesenen Betrage erhalt die 
Giroabteilung von der Korrespondenzabteilung, die vorher von den Belastun
gen oder Gutschriften der Kunden Vormerkung nimmt, wie wir es bei den 
baren Einzahlungen und Auszahlungen kennengelernt haben. Gleichzeitig 
werden hier die Oberweisungsauftrage daraufhin gepriift, ob der Kontostand 
des Auftraggebers die Oberweisung zulaBt. Oft werden aber die Oberweisungs
auftrage und die Mitteilungen iiber die eingegangenen Oberweisungen sofort 
nach Eingang direkt der Giroabteilung zugeleitet. Zuweilen wird auch der 
Schriftwechsel iiber die Oberweisungen in der Korrespondenzabteilung gefiihrt 
(siehe Kapitel VII, Abschnitt 1). 

Fiir den Giroverkehr der kommunalen Kassen hat sich eine 
einheitliche Technik entwickelt. Das Konto eines jeden Kunden einer Spar
kasse, Kommunalbank oder ihnen fiir den Giroverkehr angegliederten Giro
kassen erhalt eine Nummer; ebenso die Girokasse selbst und die Girozentrale, 
zu deren Bezirk sie gehort. Es bestehen nun einheitliche Oberweisungsformulare 
fiir samtliche einer Girozentrale angeschlossenen Kassen (Girokarten), auf 
denen die Nummern dieser Kassen und der Girozentrale - diese in groBerem 
Druck - angegeben sind. Die Girokarten werden in derselben Weise wie 
Schecks mit laufenden Nummern versehen und den Kunden in Heften zur 
Verfiigung gestellt. Der Kunde, der eine Oberweisung auf ein anderes bei einer 
Girokasse gefiihrtes Konto vornehmen will, fiiIlt nun die aus vier Teilen 
bestehende Girokarte vollstandig aus. Ein Teil bleibt, ahnlich wie der Talon 
des Schecks, in Handen des Oberweisers, die iibrigen drei Teile iibergibt 
oder iibersendet er der sein Konto fiihrenden Kasse. Diese unterzeichnet 
die Girokarte und sendet sie, wenn die Oberweisung an eine Girokasse des
selben Bezirks erfolgen solI, an diese, sonst an die zustandige Girozentrale 
der empfangenden Girokasse, die die Karte an diese Girokasse weiterleitet. 
Den Karten werden Sammelformulare beigefiigt, in denen samtliche tTber
weisungen fiir dieselbe Stelle aufgefiihrt sind. Die das Konto des Empfangers 
fiihrende Kasse behalt den rechten Abschnitt der Girokarte als Beleg zuriick 
und sendet die beiden iibrigen Teile an den Empfanger der tTberweisung. 

Will ein Kontoinhaber gleichzeitig mehrere tTberweisungen vornehmen, 
so schreibt die Girokasse ein Sammelformular aus, das sie zusammen mit den 
Girokarten der zustandigen Girozentrale iibersendet. 

In ahnlicher Form konnen auch Oberweisungen auf Grund von Bar
einzahlungen bei einer Girokasse von Personen oder Firmen, die bei dieser 
kein Konto haben, vorgenommen werden. Statt der Girokarte wird alsdann 
ein Zahlschein - ahnlich wie im Postscheckverkehr - ausgefiillt. Seit einigen 
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Jahren konnen im Giroverkehr der Sparkassen auch Eiliiberweisungen vor
genommen werden. Diese werden von der Girokasse des "Oberweisers direkt 
an die Girokasse des Empfangers, also ohne Vermittlung der Girozentrale 
zugeleitet. J edoch erfolgt nachtraglich die Verrechnung mit der zustandigen 
Girozentrale1). 

60 Der Inkasso- nnd Giroverkehr mit der Bank des 
Berliner Kassen -Vereinso 

Wie der "Oberweisungsverkehr der Reichsbank den Zweck hat, den Zah
lungsverkehr innerhalb Deutschlands zu erleichtern und dadurch gleich
zeitig den Umlauf an barem Geld zu verringern, so solI die Bank des Berliner 
Kassen-Vereins fiir die ihr angeschlossenen Mitglieder des Berliner Bank
gewerbes durch Zentralisierung des Einzugs der aus bestimmten Geld- oder 
Wertpapierumsatzen entstandenen Forderungen sowie der Lieferung von 
Wertpapieren Vorteile derselben Art schaffen. Bereits im Jahre 1850 wurde 
diese Bank von einer Anzahl Berliner Bankiers gegriindet; ihre Form ist die 
der Aktiengesellschaft. Bis zum Jahre 1926 war Berlin der einzige Ort Deutsch
lands, an dem eine solche Bank bestand. Seit dieser Zeit sind j edoch in ver
schiedenen anderen groBen Stadten ahnliche Einrichtungen geschaffen wor
den. Den AnlaB hierzu gab hauptsachlich die Erwagung, daB die Versendung 
der an verschiedenen deutschen Borsenplatzen auf Termin gehandelten Wert
papiere von einem Platz zum anderen (z. B. von Berlin nach Frankfurt a. M.) 
Kosten und Schwierigkeiten verursacht, die sich vermeiden lassen, wenn die 
Lieferung der Stiicke an dem auswartigen Platze (Frankfurt a. M.) durch Aus
tausch mit einer Firma. dieses Platzes erfolgen ka.nn, die zu derselben Zeit 
Wertpapiere derselben Art an eine Firma. des anderen Platzes (Berlin) zu 
liefern hat (Effekten-Ferngiroverkehr2). Diese Einrichtung erfordert natiir
lich eine Zusammenarbeit der an den verschiedenen Borsenpliitzen Deutsch
lands bestehenden Kassen-Vereine. 

Der eigentliche Inkassoverkehr spielt jedoch nur beim Berliner Kassen
Verein eine groBe Rolle. Dieser befaBt sich mit dem Einzug von Wechseln, 
Anweisungen, Schecks, Kupons, Effekten, Rechnungen (Quit. 
t ungen) , die in Berlin oder bestimmten Vororten zahlbar sind. Schecks werden 
jedoch nur selten durch den Kassen-Verein eingezogen, weil hierfiir andere, 
- teilweise a.llerdings im AnschluB an ihn geschaffene - Einrichtungen be
stehen, durch die das Inkasso rascher erfolgen ka.nn (s. S. 187 und S.201). 

Wiirden die Banken den Einzug der Quittungen, Wechsel oder Effekten 
von anderen Bankfirmen desselben Ortes durch Kassenboten besorgen, so 
ware in Berlin hierzu eine bedeutende Anzahl von Personen notwendig. 
Zudem aber wiLre der Bedarf an barem Gelde bei den verschiedenen Firmen 

1) Siehe Bernhard Mahrholz in den Plutus-Briefen, Jahrgang 1927, Heft 2. 
Z) Naheres liber den Effekten-Ferngiroverkehr siehe Kapitel V, Abschnitt 9 (Effek

tena.rbitrage) und Kapitel VI, Abschnitt 3. 
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so erheblich, daB dadurch Zinsverluste entstehen wiirden. Angenommen, 
die Firma Mendelssohn & Co. hi:itte von der Firma S. Bleichroder 
100000RM. zu erhalten und diesen Betrag an demselben TagederDresdner 
Bank zu zahlen, die wiederum die gleiche Summe der Firma S. Bleichroder 
zu entrichten hatte. Das Geld wiirde alsdann einen Kreislauf machen, den 
man so veranschaulichen kann: 

S. Bleichroder zahlt an Mendelssohn & Co., 
Mendelssohn & Co. zahlen an Dresdner Bank, 
Dresdner Bank zahlt an S. Bleichroder. 

Der Kassenbote von S. Bleichroder miiBte also zu Mendelssohn & Co. gehen, 
diese miiBten das Geld an die Dresdner Bank schicken, die es wieder an 
S. BleichrOder zu senden hat. S. BleichrOder erhi:ilt also das Geld zuriick, 
miiBte aber trotzdem zunachst den Betrag von 100000 RM. bereit halten, 
um ihn an Mendelssohn & Co. zu zahlen, obgleich er weiB, daB er ihn bald 
von der Dresdner Bank zuriickbekommen wird. 

Dieses au Berst umstandliche Verfahren, das sich taglich des Ofteren 
wiederholen wiirde, wenn auch nicht immer die gleichen Summen in Betracht 
kamen, wird durch die Bank des Berliner Kassen-Vereins wesentlich verein
facht. Sie erspart einen groBen Teil der Botengange und den Zinsverlust, der 
in unserem FaIle die Firma S. Bleichroder treffen wiirde. Der Kassen
Verein gleicht die Zahlungen aus, indem er 

S. BleichrOder fiir Zahlung an Mendelssohn & Co. belastet, 
Mendelssohn & Co. fiir Zahlung an die Dresdner Bank belastet 
und die Dresdner Bank fiir Zahlung an S. Bleichroder belastet. 

Gleichzeitig werden 
Mendelssohn & Co. fiir Zahlung von S. BleichrOder erkannt, 
die Dresdner Bank fUr Zahlung von Mendelssohn & Co. erkannt und 
S. BleichrOder fiir Zahlung von Dresdner Bank erkannt. 

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

Technisch geschieht die Regulierung durch den Kassen-Verein in folgender 
Weise: 

Mendelssohn & Co. schreiben eine Quittung aus, in der bescheinigt wird, 
100000 RM. von S. BleiehrOder empfangen zu haben; diese Quittung senden 
sie offen oder in einem Umschlag mit einem besonderen Schreiben an den 
Kassen-V erein, das von diesem als Einlieferungsbeleg aufbewahrt wird. 

Die Dresdner Bank schreibt gleichfalls eine Quittung aus, die sie an 
Mendelssohn & Co. adressiert, ebenso S. Bleichroder, dessen Briefumschlag 
"An die Dresdner Bank, 100000 RM., eingeliefert von S. Bleichroder" zu lau
ten hat. Da jede Firma taglich nicht eine solehe Quittung, sondern eine 
groBere Anzahl auszuschreiben hat, bedeutet deren lJbersendung an den 
Kassen-Verein durch ihren Boten nur eine kleine Miihe. Am naehsten Tage 
lassen aIle drei Firmen die fiir sie bestimmten Quittungen vom Kassen-Verein 
abholen. 1m Biiro wird gepriift, ob der Einzug in Ordnung ist, die Briefum-
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schlage werden geoffnet und die Quittungen aufbewahrt. Der Kassen-Verein hat 
die Firmen in seinen Biichem inzwischen fiir die Betrage belastet oder erkannt, 
indem er voraussetzte, daJl der Einzug zu Recht erfolgt war. 1st das nicht der 
Fall gewesen, so wird die Quittung an den Kassen-V erein zuriickgesandt; dieser 
iibermittelt sie wieder seinem Auftraggeber, fiigt einen Retourgutschriftszettel 
bei und nimmt in seinen Biichern die entsprechende Riickbuchung vor. 

Gleichzeitig mit den die Quittungen enthaltenden Briefumschlagen wird 
dem Kassen-V erein eine Aufstellung der samtlichen zum Einzug iibergebenen 
Posten - ein "Bordereau" - iibermittelt. Die Betrage werden addiert, 
und die Summe wird vom Kassen-Verein dem Einreicher gutgeschrieben. 

FUr die groJleren Banken fertigt anderseits auch der Kassen-Verein 
"Bordereaux" an. Diese enthalten eine Aufstellung dar Quittungen, die er 
ihnen zur Zahlung vorlegt. Von der Bank wird sofort gepriift, ob die ange
gebenen Summen, fiir die die Bank belastet wird, mit den Betragen der tatsach
lich vom Kassen-Verein zur Zahlung vorgelegten Quittungen iibereinstimmen. 

Der Einzug durch den Kassen-Verein erfolgt nur fiir seine Mitglieder. 
Es ist nicht immer notig, daJl die zur Zahlung Verpflichteten Bankfirmen 
sind. Er iibernimmt das Inkasso von jeder beliebigen in Berlin oder bestimmten 
Vororten wohnhaften Person oder Firma und schickt in diesem FaIle einen 
Boten zum Einzug des Betrages ins Biiro oder in die Wohnung des Zahlungs
verpflichteten. Die Gutschrift oder Belastung der verrechneten Betrage 
durch den Kassen-Verein erfolgt nur bei Mitgliedern des Vereins. Von anderen 
Personen miissen die Quittungen, Wechsel usw. bei Vorlegung bar oder durch 
Scheck eingelost werden. 

Wird eine Zahlung verweigert, so werden die Schriftstiicke (Quittungen, 
Wechsel usw.) dem Auftraggeber durch den Kassen-Verein zuriickgesandt. 
Der Grund der Riicklieferung ist anzugeben, und zwar wird bei versehentlich 
erfolgten Vorlegungen der Vermerk: "Zuriick, betrifft una nicht", bei anderen 
Posten der Vermerk: "Zuriick, nicht in Ordnung", gemacht. FUr die erfolg
lose Vorzeigung jedes Wechsels, jeder Anweisung usw. wird vom Einlieferer 
eine kleine Gebiihr erhoben. 

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

Durch die Belastungen und Gutschriften beim Kassen-Verein entwickelt 
sich zwischen ihm und den Mitgliedern ein Ein- und Auszahlungsverkehr, der 
demjenigen bei der Reichsbank sehr ahnlich ist. "Obersteigt der sich aus der Ab
rechnung ergebende Sollsaldo das Guthaben beim Kassen-Verein, so ist sofort, 
spatestens bis 121/2 Uhr mittags, fiir Deckung Sorge zu tragen. DieAbhebung 
von Barbetragen geschieht, ebenso wie bei dar Reichsbank, durch Schecks. 
J edes Mitglied erhalt ein Gegenbuch, in das die Einzahlungen und Abhebungen 
eingetragen werden, und zwar auf die Kredit-(Haben-) Seite von der Bank, auf 
die Debet- (Soll-) Seite von den Mitgliedern, wobei die Bank die Richtigkeit 
durch Beifiigung ihres Firmenstempels bestatigt. Der sich aus der Abrechnung 
ergebende Saldo wird taglich vom Kasson-Verein in dieses Buch eingetragen. 
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FUr die Buchung der Geschafte mit dem Kassen-Verein gilt dasselbe, 
was iiber die Buchung der Reichsbankiiberweisungen gesagt worden ist. Friiher 
wurde das Guthaben beim Kassen-Verein zuweilen ala Barbestand der Kasse 
behandelt. Jetzt ist es iiblich, fiir die Geschafte besondere Memoriale an
zulegen und in der Buchhaltung ein Konto "Bank des Berliner Kassen-Vereins" 
zu fiihren. Nur ein Unterschied besteht zwischen den Verrechnungen mit der 
Reichsbank und denen mit dem Kassen-Verein. Da diese namlich den Verkehr 
der Banken untereinander regeIn, also den der Bank mit ihrer Kundschaft in 
keiner Weise beriihren, hat sich die Korrespondenzabteilung mit ihnen nicht 
zu befassen. Die Buchungen in das Memorial erfolgen nach den Aufstellungen 
(Bordereaux), die dem Kassen-Verein mit den zum Einzug bestimmten Papieren 
(Schecks, Quittungen usw.) zugesandt werden oder nach den Rechnungen 
(z. B. Effektenrechnungen), die gleichzeitig fiir den Zahlungsverpflichteten 
angefertigt werden. Ein Schriftwechsel findet daher nicht statt. Die Buchungen 
werden zuweilen gleichzeitig mit der Anfertigung dieser Schriftstiicke im 
Durchschreibeverfahren auf einem Memorialbogen vorgenommen, oder es wird 
eine Memorialdurchschrift angefertigt. Erfolgen die Buchungen getrennt, so 
werden die Kopien der oben erwahntenAufstellungen usw. als Beleg verwendet. 
Ebenso dienen die yom Kassen-Verein der Bank zugehenden Aufstellungen 
und Rechnungen ala Unterlage fiir die Grundbuchungen der an die Bank ge
lieferten Posten. Fiir die der Bank zur Zahlung vorgelegten Posten wird der 
Kassen-Verein erkannt und ein anderes Konto belastet. Handelt es sich z. B. 
um einen von einem Kunden auf die Bank gezogenen Scheck, der durch den 
Kassen-Verein vorgelegt wird, so wird der Aussteller (Kunde) belastet. Urn
gekehrt wird der Kassen-Verein fiir die Einlieferungen der Bank belastet, da
gegen ein anderes Konto erkannt. Werden dem Kassen-Verein z. B. Wert
papiere, die an der Borse an andere Banken verkauft wurden, zur Ablieferung 
iibergeben, so ist das Effekten-Konto fiir den Gegenwert zu erkennen. Ahn
lich wie beirn Reichsbank-Memorial wird in diesem FaIle bei einigen Banken, 
irn Kassen-Vereins-Memorial nicht das Effekten-Konto, sondern das Ausgleichs
Konto erkannt, und im Effekten-Memorial eine Gegenbuchung "Per Ausgleichs
Konto - An Effekten-Konto" vorgenommen. Es geschieht dies zuweilen, wie 
wir gesehen haben, um samtliche ein Konto betreffenden Geschaftsvorgange 
in demselben Memorial zu sammeIn (s. S. 180). 

Der Saldo des Kontos "Bank des Berliner Kassen-Vereins" muB mit 
dem des Gegenbuches iibereinstimmen. Die groBe Bedeutung, die der Kassen
Verein fiir den Berliner Bankierstand als Ausgleichsstelle der Zahlungen 
unter den einzeInen Mitgliedern erlangt hat, geht aus den Umsatzziffem des 
Inkassoverkehrs (einschlieBlich Wechsel-Inkasso) hervor. Dieser betrug: 

im Jahre 1913 ......... 20,5 Milliarden Mark 

" " 1927 ......... 20,3 " " 

" " 1928 ......... 30,4 " " 

" " 1929 ......... 22,4 " " 
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7. Der Verkehr mit den AbrechnnngssteUen. 
Neben den Kassen-Vereinen bestehen fiir das Bankgewerbe noch andere, 

der Erleichterung des Zahlungsverkehrs dienende Einrichtungen. Man nennt 
sie Abrechnungsstellen. Sie sind englischen Ursprungs und heiBen in 
England Clearinghouse. In Deutschland haben sie sich seit den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts eingebiirgert und sind rasch zu groBer Be· 
deutung gelangt. In erster Reihe ist die bei der Reichsbank bestehende Ab
rechnungsstelle zu erwahnen, durch die hauptsachlich Schecks, aber auch 
die bei einer Mitgliederbank zahlbaren Wechsel, Anweisungen, Rechnungen 
(Quittungen) und Platziibertragungen (besonders die roten Reichsbank
schecks) zwischen den Mitgliedern verrechnet werden. Die Lieferung von 
Wertpapieren erfolgt in Berlin nicht durch diese oder eine andere Ab
rechnungsstelle, sondern durch den Kassen-Verein. An den Orten, an denen 
Kassen-Vereine fiir den Effekten-Ferngiroverkehr nicht bestehen, jedoch 
Abrechnungsstellen, werden diesen auch Effektenrechnungen eingereicht. 
Der Umsatz diirfte sich aber auch hier hauptsachlich auf den Scheck· 
verkehr erstrecken. 

Ein grundsatzlicher Unterschied zwischen den Aufgaben der Kassen
Vereine und der Abrechnungsstellen besteht nicht. Das bei den Abrechnungs
stellen angewandte Verfahren unterscheidet sich jedoch insofern von dem 
der Kassen-Vereine, als bei ihnen eine gegenseitige Verrechnung der 
Forderungen und Verpflichtungen durch Vertreter der Mitgliederbanken 
stattfindet, und von ihnen der Saldo der Forderungen und Verpflichtungen 
festgestellt und verrechnet wird, wahrend bei den Kassen-Vereinen die For
derungen der Mitglieder, unabhangig davon, ob Gegenforderungen der aus 
dies en Forderungen verpflichteten Firmen bestehen, eingezogen werden. 
Das schlieBt natiirlich nicht aua, daB auch bei den Abrechnungsstellen im 
Einzelfalle Forderungen an die Mitgliederbanken ohne solche Gegenforderungen 
zur Verrechnung kommen. Dem Wesen der gegenseitigen Abrechnung ent· 
spricht es auch, daB die Abrechnungsstellen fiir einen engeren Kreis von 
Banken bestimmt sind ala die Kassen-Vereine, und daB der Einzug (durch 
Verrechnung) nur bei den ihnen angeschlossenen Mitgliederbanken erfolgt, 
nicht wie beim Berliner Kassen-Verein auch bei anderen, selbst dem Bank
gewerbe nicht angehorenden Firmen, die in der Regel auch gleichzeitig keine 
Gegenforderungen einzuziehen haben. 

Die Abrechnungsstellen hauptsachlich der Reichsbank anzuschlieBen1), 

war schon deshalb zweckmaBig, weil der umfangreiche, sich auf das Deutsche 
Reich erstreckende Giroverkehr der Reichsbank die Banken veranlaBt, bei 
diesem Institut groBere Guthaben zu unterhalten, als es bei den Kassen
Vereinen mit ihrer rein lokalen Bedeutung notwendig ist. Der AnschluB der 
Abrechnungsstellen an die Kassen-Vereine wiirde daher die Mitgliederbanken 
zwingen, auch bei diesen groBere Guthaben ala bisher zu unterhalten. Da-

1) "Ober die dem Berliner Kassen-Verein angeschlossene Scheck-Abrechnung s. S. 201. 
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durch wiirden ihnen angesichts der geringen Verzinsung, die solche Giro
banken zu gewahren in der Lage sind, Zinsverluste entstehen. 

Die Notwendigkeit, regelmii.llig Guthaben bereit zu halten, besteht aber 
fiir die Mitgliederbanken der Abrechnungsstellen, um die zu zahlenden Aus
gleichssalden jederzeit sofort den Zahlungsempfangern iiberweisen zu konnen. 

Die Reichsbank hat bereits im Jahre 1883 Abrechnungsstellen an neun 
verschiedenen Orten Deutschlands errichtet und ihrer Girobrganisation an
geschlossen. Schon lange vorher besaB allerdings Ha.mburg einen Abrech
nungsverkehr. Bereits im Jahre 1856 wurden dort zwei Privatbanken, die 
Norddeutsche Bank und die Privatbank gegriindet, die den Abrechnungs
verkehr einfiihrten. ("Ober die Eigenheiten des Hamburger "Oberweisungs- und 
Abrechnungsverkehrs s. S. 202ff.) In den Jahren nach der Inflation hat mch 
der Abrechnungsverkehr besonders stark ausgedehnt, so daB eine Anzahl 
neuer Abrechnungsstellen gegriindet wurde1). 

Einen Begriff von dem Umfang der Abrechnungen durch die Abrechnungs
stellen der Reichsbank erlangt man durch folgende Ziffern. Es betrugen die 
bei den Abrechnungsstellen der Reichsbank abgerechneten Gesamtbetrage 
im Jahre 1913: 73,63, 1927: 74,72, 1928: 121 und 1929: 126,2 Milliarden RM. 

In Berlin gehOren der Abrechnungsstelle der Reichsbank 27 Bankhauser 
an. Wahrend die Einlieferungen an den Kassen-Verein hier bis 81/ 2 Uhr 
morgens erfolgen miissen, um noch an demselben Tage zum Einzug zu ge
langen, finden die Versammlungen bei der Abrechnungsstelle urn 9, lIB/, und 
urn 14 Uhr statt. Es ist daher den Banken moglich, bei Benutzung der Ab
rechnungsstelle noch an demselben Tage iiber daB Geld zu verfiigen2). 

Die Einlieferung eines Schecks in eine Abrechnungsstelle, bei welcher 
der Bezogene vertreten ist, gilt als Vorlegung zur Zahlung am Zahlungsorte, 
sofern die Einlieferung den fiir den GeschMtsverkehrder Abrechnungsstelle 
maBgebenden Bestimmungen entspricht (Scheckgesetz § 12). Abrechnungs
stellen im Sinne des Gesetzes sind aber nur die der Reichsbank angeschloB
senen. Wie schon erwahnt (S. 161), sind auch die Abrechnungsstellen be
rechtigt, wenn die Einlosung eines Schecks verweigert wird, die an Stelle des 
Protests zur Wahrnehmung des RegreBrechts des Scheckinhabers notwendigen 
Bescheinigungen iiber die rechtzeitige Vorlegung auszustellen. Jedoch werden 

1) Ende 1929 waren der Reichsbank 71 AbrechnunjZsstellen angeschlossen, und 
zwar an folgenden Orten: Berlin, Aachen, Allenstein, Augsburg, Wuppertal-Barmen, 
Bielefeld, Boohum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Breslau. Chemnitz, Darmstadt, 
Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Dusseldorf, Eisenach, Erfurt, Essen, Flensburg, 
Frankfurt a. M., Freiburg i. Br., GeIsenkirchen, Gera, Garlitz, Gotha, Hagen. Halle, 
Hamburg, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, 
Koln, Konigsberg i. Pr., Krefeld, Leipzig, Liibeck, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, 
Mannheim. Minden, Miilheim (Ruhr), Miinchen, M.-Gladbach, Miinl'lter i. W., Niirnberg, 
Offenbach, Osnabriick, Pforzheim. Planen i. V., Remscheid, Rostock, Schwerin, Siegen, 
Stettin, Stuttgart, Ulm a. D., Wesermiinde, Wiesbaden, Wuppertal-Elberfeld, Wiirz
burg, Zittau, Zwickau. 

I) Der den Berliner Kassen-Verein fiir Scheaks angegliederten Abrechnungsstelle 
(s.oben, Fullnote 1) kOnnen die Papiere allerdings nooh "biaH Uhr eingereicht werden. 
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in der Praxis solche Bescheinigungen von den Abrechnungsstellen nur selten 
erteilt. Gewohnlich werden die von den Mitgliederbanken einer Abrechnungs
stelle nicht eingelosten Schecks bei der Riicklieferung an die einreichende 
Bank yom Bezogenen sogleich mit der Vorlegungsbescheinigung versehen. 
In der Geschaftsordnung der Abrechnungsstellen ist sogar vorgesehen, daB 
der Bezogene auf Antrag des Einlieferers die Bescheinigung abzugeben hat. 
N ur wenn diese yom Bezogenen nicht zu erlangen ist, stellt die Abrechnungs
stelle nach Fiihrung des erforderlichen Nachweises die Bescheinigung aus. 
Nach § 16 Absatz 2 des Scheckgesetzes in der durch das "Gesetz zur Anderung 
des Scheckgesetzes und des Wechselsteuergesetzes" yom 28. Marz 1930 ge
anderten Form muB diese Bescheinigung auf den Scheck gesetzt werden und 
den Tag der Vorlegung enthalten. Die Unterzeichnung durch vertretungs
berechtigte Personen ist nicht erforderlich. 

Die Abrechnungsstellen befinden sich in den Reichsbankgebauden, in 
denen ein besonderer Raum zur Verfiigung gestellt wird. Die durch den For
mulardruck usw. entstehenden besonderen Kosten sind von den Teilnehmern 
anteilmallig zu tragen. Jede angeAchlossene Bank hat ihren festen Platz. An 
einem besonderen Platz, von dem der gesamte Raum iibersehen werden kann, 
befindet sich der Sitz des Leiters der Abrechnungsstelle, der stets ein Reichs
bankbeamter ist. In Kreisen der dem Abrechnungsverkehr angeschlossenen 
Teilnehmer besteht das Bestreben, den Kreis nicht zu stark zu erweitern, 
weil dadurch die Abwicklung uniibersichtlicher werden kann. Das Aufnahme
gesuch ist an die Reichsbank zu richten, die ihrerseits keine Entscheidung 
zu fallen, sondern das Gesuch den anderen Teilnehmern vorzutragen hat. 
In geheimer Abstimmung wird die Entscheidung gefallt. Die Genehmigung 
muB einstimmig erfolgen, sonst ist das Gesuch abgelehnt. Bei der Genehmi
gung des Aufnahmegesuches werden in erster Linie Art und Umfang des 
Geschafts sowie die Vertrauenswiirdigkeit des Antragstellers ausschlag
gebend sein. 

Kurz vor 9 Uhr erscheinen die von den Abrechnungsbanken legitimierten 
Vertreter, auch wenn sie keine Papiere einzuliefern haben, und um 9 Uhr 
beginnt die Tatigkeit der Abrechnungsstelle. Jeder Vertreter iibergibt den 
Vertretern der zahlungspflichtigen Hauser die sie betreffenden Papiere mit 
je einem, die Betrage einzeIn und in ihrer Gesamtziffer auffiihrenden Ver
zeichnis und einem Muster zu dem nur die Endsumme enthaltenden Emp
fangsbekenntnis, das nach erfolgter Priifung von dem Empfanger vollzogen 
und dem Einlieferer zuriickgegeben wird. (Beispiele 14 und 15, S.190). Ferner 
fiillt der Beamte des Einreichers ein drittes Formular (Beispiel 16) aus, 
das links die Stiickzahl und die Gesamtbetrage der jeder Firma vorgelegten 
Papiere, sowie den Namen jeder Firma enthii.1t. Die rechte (Haben.)Spalte 
ist in gleicher Weise fiir die Summen der empfangenen Papiere bestimmt, 
wird aber vorlii.ufig nicht ausgefiillt. 

Die Papiere miissen mit dem Firmenstempel des Einreichers versehen 
sein. Bei Wechseln, Schecks und Anweisungen ist eine handschriftliche Quit-
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Beispiel Nr. 14. 
Formular 1. Berlin, den 3. Dezember 1929 

D1'eadrae1' Barak 
an 

Deutsche Bank urad DiBcorato·GeaellBehatt. 

Stiick Summe 
Mk. Pf. MIt. 

1 

~I 
000 -

2 430 60 
-------

3 1 \ 120 - ---
4 

---------------1--------
5 

~.---- ---
6 

---
7 

---- ---
8 

9 
------

10 6 660 

I 

Pf. 

--
--
--
--
--
--
I---

--
--

60 

tung nicht erforderlich; es geniigt ein Stempelaufdruck, der die Worte: "In
halt durch Abrechnung empfangen" und die Firma enthii.lt. Bei Orderschecks, 
Wechseln und Anweisungen kann jedoch die einlosende Firma nachtraglich 
eine ordnungsmaI3ig handschriftlich vollzogene Quittung vom Einreicher 
verlangen. AIle iibrigen Papiere miissen orc:b:i.ungsmaI3ig unterschrieben sein 
(Geschiiftsordnung der Abrechnungsstelle bei der Reichsbank in Berlin, § 2). 

Beispiel Nr. 16. 
Formular 2. 

Abrechnungsstelle Berlin 

Empfangs.Bekenntnis 

RM. 6550,60 

von der Dresdner Bank 

in Abrechnungspapieren erhalten. 

Deutsche Bank unll Di8COnto.Gesellscooft 

Berlin, den 3. Dezember 1929. 

Auf diese Weise erhiilt der Vertreter jeder Bank auch samtliche fiir sein 
Institut bestimmten Schecks, Wechsel und Anweisungen. Er hat nun zu priifen, 
ob die ihm iibergebenen Papiere mit der dazu gehOrigen Aufstelllung (For-
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mular 1) iibereinstimmen. rst das der Fall, so setzt er unter Formu
lar 2 den Firmenstempel und seinen Namen und gibt es dem Aussteller 
(Dresdner Bank) als Quittung zuriick. Die Summen der empfangenen Papiere 
setzt er nun unter Angabe der liefernden Firmen in die rechte (Baben-)Spalte 
von Formular 3 ein. Nunmehr begeben sich die Bankvertreter in die Biiros, 
wo die Papiere gepriift werden. Die nicht in Ordnung befindlichen werden 
dem Absender bei der nachsten Zusammenkunft um IIS/, (Sonnabends 103/,) 

Uhr in der Abrechnungsstelle zuriickgegeben. Die Riicklieferung der bean
standeten Papiere erfolgt mit einem Spezialverzeichnis; sie wird wie umge
kehrte Einlieferungen behandelt; es wird statt des weiBen Formulars I ein 
rotes Formular ausgefiillt, das rechts oben den Vermerk "Riickgange" tragt; 
im Abrechnungsblatt (Formular 3) sind die Riicklieferungen mit dem Zusatz R 
zu versehen. An zuriickgelieferten Schecks, Wechsel oder Anweisungen 
wird in der Regel ein kleiner Zettel befestigt, auf dem der Grund der Ruck
gabe angegeben ist. Haufig kommt es vor, daB Schecks oder bei der Bank 
domizilierte Wechsel vorgelegt werden, die zunli.chst nicht eingelOst werden 
konnen, weil der Kunde noch nicht fiir die Deckung gesorgt hat, deren Ein
gang aber bald zu erwarten ist. Dem Kunden ware es sehr unangenehm, 
wenn die Bank sofort die Anerkennung versagen wiirde. Man pflegt daher 
solche Papiere zuruckzugeben; auf dem beigefiigten Zettel wird aber gebeten, 
das Schriftstuck noch einmal zu prasentieren. Diesem Verlangen wird bei der 
nachsten Abrechnung stattgegeben. Neben den Riicklieferungen finden um 
113/, Uhr neue Einlieferungen statt; es diirfen dann j edoch nur Abschnitte von 
100 RM. und daruber eingeliefert werden. Abschnitte in geringeren Betragen 

Beispiel Nr. 16. 
Formular 3. 

Abrechnungsstelle. Berlin, den 3. Dezember 1929. 

~:a 
:~ '" SolI Firma Raben 
~t'I 

3 +H i: .;1 510 .;1 0 
Deutsche Bank u. 

I I I I 11 + Di8conto..(}eaellBckaft 

7 0f1T2 81 0 S. BleichrOtler I I I I I I 
2 -1-1-11 -1-1 1- Dreadner Bank I I 1111 11 3 10 2[0 

I I I I I I I I I I I I I ,---
I I I I I I I I I I I I I ,-
I I I I I I I I I I I I I ,----1-11--1 --II I I I I I I I ,-
I I I I -1-1 I I I I I I I -I 
I 1 11141516131310 Totalsumme I I 11111113101210 
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Beispiel Nr. 17. 

Formular 4. 

Abrechnungsstelle Berlin, den ................................................... 192 ... . 

Stiick· SolI Haben zahl 

-1- ~ I. Lief.=, - f-- - - - f-- - r-- - 1- - - - --
II. Lieferung 

--- - - f---- - - r-- 1-
r--I-

1- - - - - -
Riicklieferungen 

I- f-- - - - - -

:1 
1- - - f--

Platz·Eilavise 
---I- - I- f-- - :- - 1- - f--

I- i- -, - I- f-- - - ,- f--

- - - - - i-
Totalsumme - - - r-- - - - - - f-- -

RM. Saldo RM J- -1----- f-- - - - - - - - i- -I- f-- - - 1- - - -

V orstehenden Saldo von 

RM ..................................................................................................................................... _ ........ . 

wolle das Girokontor der Reichshauptbank dem Konto der Abrechnungs-

stelle :g~::::: des Girokontos von ................................................................... gU~:!:::~:en 
Richtig 

Der Vorsteher der Abrechnungsstelle 

sind nur insoweit zur zweiten Einlieferung zugelassen, als durch Verschiebung 
auf den nachsten Werktag die Protestfrist oder die V orlegungsfrist ablaufen 
wiirde. Die Einlieferungen sind in den Verzeichnissen und Empfangsbekennt
cissen als "zweite" Lieferung zu bezeichnen und sonst wie die erste Einlieferung 
zu behandeln. 

Nachmittags um 2 (Sonnabend I Uhr) Uhr kommen die Vertreter der 
Banken ebenfalls in der Abrechnungsstelle zusammen. Aber es finden um diese 
Zeit keine Einlieferungen statt; soweit Papiere aus beiden Lieferungen hierbei 
nicht zuriickgeliefert werden, geIten sie als anerkannt. Die Versammlungen 
dienen vielmehr nur dazu, um die endgiiltige Abrechnung vorzunehmen. 

Jeder Vertreter addiert nun die Soll- und die Habenbetrage seines Ab
rechnungsblattes (Formular 3), getrennt nach den beiden Lieferungen und 
den Riicklieferungen, setzt diese auf ein besonderes Blatt (Formular 4) und stellt 
den Saldo fest, den seine Firma im ganzen - der Gesamtheit der Abrechnenden 
gegeniiber - schuldet oder zu fordern hat. Diesen Saldo setzt er in Formular 4 
ein, fiillt die diesem Blatt beige£iigte Anweisung aus und iibergibt nun das 
Blatt mit einer gleichlautenden Anweisung auf einem besonderen Zettel 
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(Formular 5 oder 5a) dem Vorsteher der Abrechnungsstelle. Dieser tragt 
die Salden der Abrechnungsblatter in ein Bilanzblatt (Formular 6), das auf 
beiden Seiten iibereinstimmen muB, vergleicht damit die Anweisungen, unter
zeichnet diese und die Abrechnungsblatter und stellt fest, ob die Girogut
haben der Mitglieder zur Deckung der etwaigen Debetsalden ausreichen. 1st 
dies der Fall, so unterzeichnet er das Bilanzblatt und gibt die Abrechnungs
blatter den Vertretern der Banken zuriick. Er schlieBt nunmehr die Abrechnung, 
die erst damit Rechtskraft erlangt. Das Bilanzblatt und die Anweisungen 
werden an das Girokontor der Reichshauptbank weitergeleitet, das alsdann 
die Gutschriften oder die Belastungen auf den Girokonten der Abrechnungs
banken vornimmt. Formell ist vorgeschrieben, daB die Abrechnung als nicht 
zustande gekommen gilt, wenn das Guthaben auch nur eines Mitgliedes zur 
Deckung des Debetsaldos nicht ausreicht und die erforderliche Deckung nicht 

Beispiel Nr. 18. 

Formular I) (gelb). 

AbrechnungsBtelle Berlin 
RM . ............................................. . 

Berlin, den .................. _ ........................... .l92 .... . Das Girokontor der Reichshauptbank 

wolle dem Konto der Abrechnungsstelle 

Reichsmark 

zugunsten des Girokontos von ......... ............................... ................................................... . 

belasten. 
Richtig! 

Der Vorsteher der Abrechnungsstelle . .......................................................................•• 

Formular 6a (grtln). 

Abrechnungsstelle Berlin 
RM . .............................. ··············· 

Berlin, den ............................................. .l92 .... . Das Girokontor der ReichBhauptbank 

wolle dem Konto der AbrechnungsBtelle 

Reichsmark 

zu Lasten des GirokontoB von .................................... , ............................................. ........... . 

gutschreiben. 

Richtig! 
Der Vorsteher der Abrechnungsstelle . ................... , ......... .. ....................................... . 

Bucbwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 13 
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Beispiel Nr. 19. 

Formular 6. 

SchlnBabrechnnng. 

Debitoren Mitglieder Kreditoren 

~ 
Gebr. Arnhold 

-
Bank des Berliner Kassen-Vereins 

Berliner Handels-Gesellschaft 
-

Berliner Stadt bank, Girozentrale der Stadt Berlin 
I-I---

S. BleichrOder :-- - -

- - - -
Brandenburger Provinzialbank und Girozentrale 

,-- -

-
Commerz- und Privatbank, Aktiengesellschaft 

;-1--

-
Darmstii.dter u. Nationalbank, Kommanditges. a. Aktien 

:-- - -
- - -

Delbriick, Schickler & Co. r---1--

-
Deutsche Bank u. Dlsconto-Gesellschaft 

- - - - - -
Deutsche Bank u. Disconto-Gesellsch., Depos.-Hauptk. 

- - -
Deutsche Girozentrale, Deutsche Kommunalbank 

- 1--

- - -
Deutsche Uberseeische Bank :-1--

Dresdner Bank 
c- - -

- - - - -
Dresdner Bank, Wechselstuben-Zentrale 

- - -
J. Dreyfus & Co. 

1-- -

C. N. Engelhard 
1- - -

-
Hardy & Co., G. m. b. H. 

Mendelssohn & Co. 
- - -

Postscheckamt 
PreuBische Staats bank (Seehandlung) 

1- - -

PreuBische Zentral-Genossenschafts-Kasse 
1- - -

- -
Reichshauptbank 

:-- - -

Reichs-Kredit-Gesellschaft, A.-G. r--- - -

Gebriider Schickler l~r -j---

- - - -1- -

1--1-

. I 

Der Vorsteher der AbrechnungssteUe. 
Ber lin, den ............... " """""". 193 ... . 

8Ofort beschafft werden kann. Es unterbleibt die Visierung des Bilanzblattes, 
die Abrechnungsblatter werden zuriickgeliefert, und es erfolgt dann eine neue 
Abrechnung, die ohne Beteiligung der nicht zahlungsfahigen Firma vor sich 
geht. Aber diese Vorschriften kommen natiirlich praktisch nicht zur Anwen
dung, da in den Abrechnungsstellen nur erstklassige Banken vertreten sind, 
die rechtzeitig fiir Deckung eines Debetsaldos Sorge tragen, falls ein solcher 
entstehen sollte. 

NaturgemaB konnen nur solche Schecks durch die Abrechnungsstelle 
verrechnet werden, die auf die dieser Einrichtung angeschlossenen Ban. 
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ken gezogen sind, und selbst in diesem FaIle nur dann, wenn die Schecks auf 
die in der Abrechnungsstelle direkt vertretene Niederlassung der Bank oder 
auf eine an dem W ohnort der Abrechnungsstelle sonst befindliche Filiale 
(Depositenkasse usw.) lauten. Wie erwahnt, erfolgt die Bezahlungeines Schecks 
erst, nachdem sich die Bank davon iiberzeugt hat, daB ihr Kunde, der Aus
steller des Schecks, mindestens ein Guthaben in Hohe des Scheckbetrages 
unterhalt. Schecks, die z. B. auf die Niederlassung der Darmstadter und 
Nationalbank in Frankfurt a. O. ausgestellt sind und der Darmstadter und 
Nationalbank in Berlin vorgelegt werden, konnen also nicht in Berlin ohne 
Zustimmung der Frankfurter Niederlassung ausgezahlt und daher nicht ohne 
weiteres durch die Berliner Abrechnungsstelle verrechnet werden. Die Ein
holung einer solchen Zustimmung bei der kontofUhrenden Niederlassung dauert 
aber, wenn diese sich an einem anderen Orte befindet, einige Tage. Diese 
Frist ktinnte zwar durch telegraphischen oder telephonischen Verkehr verkiirzt 
werden, aber hierdurch wiirden Spesen entstehen, die der Scheckeinzug meist 
nicht vertragt. Der Hauptzweck der Abrechnungsstellen besteht eben in einer 
mtiglichst raschen" Abwicklung der Verrechnung; dieser Zweck wiirde illu
sorisch gemacht werden, wenn die Anerkennung der Schecks erst nach einigen 
Tagen zu erfolgen brauchte. Um den Scheckverkehr zu erleichtern, ist jedoch 
auf der Riickseite der meisten Schecks eine Reihe von Zahlstellen (Inkasso
stellen) angegeben. Neben der Zentrale, den Filialen und Depositenkassen 
derjenigen Bank, auf die der Scheck gezogen ist, treten als solche gewohnlich 
die demselben Konzern angehorenden Banken auf, d. h. solche, die durch 
Aktienbesitz und personliche Beziehungen - Vorstands- oder Aufsichtsrats
mitglieder der einen Bank sitzen in der Verwaltung der andern - miteinander 
verbunden sind. All diese Zahlstellen lOsen den Scheck gebiihrenfrei ein. Hier
durch wird fUr den Aussteller des Schecks der Vorteil erreicht, daB er ihn auch 
zur Bezahlung einer Schuld an einen am Orte einer Zahlstelle ansassigen Glau
biger verwenden kann, ohne daB dieser fiir die EinlOsung des Schecks beson
dere Spesen an seine Bankverbindung zu entrichten hat. 

Friiher muBte in Berlin der Einzug von Schecks auf eine Provinzbank, 
die in Berlin "zahlbar" waren und von dem Inhaber nicht der Zahlstelle 
direkt vorgelegt, sondern einer anderen Berliner Bank zum Einzug iibergeben 
wurden, durch Kassenboten erfolgen. Da die Banken Schecks dieser Art in 
zahlreichem Umfange erhalten, so wurde im Jahre 1910 in Berlin die sogenannte 
Scheckaustauschstelle gegriindet. Ihr sind dieMitgliederder Abrechnungs
stelle mit Ausnahme des Berliner Kassen-Vereins, des Postscheckamts Berlin, 
der Deutschen "Oberseeischen Bank, der Firma C. N. Engelhard und der 
Girozentrale der Stadt Berlin (Berliner Stadtbank) angeschlossen. Der Aus
tausch erfolgt taglich einmal (um 121/4 Uhr, Sonnabends um 111/4 Uhr) , 
und zwar ebenfalls im Reichsbankgebaude. Jedes Mitglied der Austausch
stelle fertigt fUr jedes der Mitglieder, bei denen die in seinem Besitz befind
lichen Schecks zahlbar sind, eine Aufstellung an, in der Betrag, Nummer 
und Zahlungsort der Schecks enthalten sind. Das Formular wird mit den 

13* 
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Schecks dem Vertreter der als Zahlstelle fungierenden Bank ausgehandigt; 
ein Verzeichnis desselben Inhalts (Kopie) wird von diesem unterzeichnet 
und dem Einreicher zuriickgegeben. Gleichzeitig erhalt dieser eine Emp
fangsbescheinigung iiber den Gesamtbetrag der iiberreichten Schecks. 
Der Einreicher fertigt iiber die iibergebenen und von den andern Mitgliedern 
erhaltenen (bei seiner Bank zahlbaren) Schecks ein Formular aus, das dem 
in Beispiel 16 (Formular3) wiedergegebenen Schriftstiick entspricht. Der Leiter 
der Austauschstelle empfangt nach Beendigung des Austausches von jedem 
Mitglied ein solches Formular und gibt es, mit seinem Namenszug versehen, 
nachdem er die Salden auf ihre Richtigkeit gepriift hat, zuriick. Die von 
den Mitgliedern der Austauschstelle in Empfang genommenen Schecks wer
den, nachdem im Biiro die notwendigen Buchungen vorgenommen sind, den 
befreundeten Banken (auf deren Firma sie gezogen sind) unter Beifiigung 
einer Belastungsaufgabe zugesandt. Nach fiinf Werktagen erfolgt die eigent
Hche Abrechnung der Schecks, und zwar nicht mehr in der Austauschstelle, 
sondern in der Abrechnungsstelle. Die oben erwahnten, mit dem Namens
zug des Empfangers versehenen Kopien werden eingereicht und gelangen 
genau so, wie andere Dokumente (Schecks, Wechsel usw.) zur Verrechnung. 
Auch die Riicklieferung von Schecks, die nicht bezahlt worden sind, erfolgt 
in der dort geschilderten Weise. 

Die Einlieferung in die Scheckaustauschstelle gilt nicht als Vorlegung 
im Sinne des § 12 des Scheckgesetzes. 

Zur schnellen und leichten Abwicklung des Platziiberweisungsverkehrs 
zwischen den MitgHedern der Abrechnungsstelle der Reichsbank wurde in 
Berlin im Jahre 1920 ein besonders Eilavisverfahren eingefiihrt. Es 
wurde ein Eilavisverband gegriindet, der der Bank des Berliner Kassen
Vereins angeschlossen wurde. 1m Jahre 1927 wurde jedoch dieser Verband 
aufgelost, aber der Austausch selbst beibehalten. Er findet seitdem in der 
Reichsbank in Berlin statt; dort ist ill Einzahlungsraum des Girokontors 
die Eilavis-Austauschstelle eingerichtet. Nach wie vor sind nur die der 
Abrechnungsstelle der Reichsbank angeschlossenen Banken zugelassen. 
Wiinscht z. B. A., der bei einer Depositenkasse der Deutschen Bank Disconto
Gesellschaft, Berlin:, ein Konto besitzt, den Betrag von 10000 RM. an B. zu 
iiberweisen, dessen Bankverbindung eine Depositenkasse der Dresdner Bank, 
Berlin, ist, so muBte frillier A. zunachst der Depositenkasse der Deutschen 
Bank und Disconto-Gesellschaft den Auf trag zur Vberweisung erteilen. Diese 
Depositenkasse beauftragte die Zentrale der Deutschen Bank und Disconto
Gesellschaft; diese HeB den Betrag an die Zentrale der Dresdner Bank zahlen 
oder iiberwies ihnihr durchReichsbankgiro-Konto. Die Dresdner Bank Zentrale 
schrieb nunmehr den Betrag ihrer Depositenkasse gut, bei der das Konto des B. 
gefillirt wird. Es ist erklarlich, daB diese Art der Vberweisung viel Arbeits
krafte in Anspruch nahm und daB, sonte die Auszahlung von der einen Bank 
an die andere nicht durch besondere Boten erfolgen, mindestens zwei Tage ver
gingen, bis B. die Anzeige von der Gutschrift der iiberwiesenen Summe erhielt. 
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Beim EilavisverIahren iibernehmen die Mitgliederfirmen die Gewahr, daB 
jeder von ihnen durch Eilavis avisierte Betrag am gleichen Tage dem Reichs
bankgiro-Konto der den Betrag empfangenden Firma zugefiihrt wird. Aller
dings muB der Auf trag zur Uberweisung bereits vormittags erteilt sein. Die 
Platz-Eilavise werden in der Friihabrechnung um 9 Uhr und in der Mittags
abrechnung um 113/4 Uhr (Sonnabends 103/ 4 Uhr) ausgetauscht. WeitereLiefe
rungen finden nach 113/4 Uhr bis spatestens 13 Uhr (Sonnabends 103/ 4 bis 
12 Uhr) statt. Direkte Lieferung an die Mitglieder ist gestattet. Von der Aus
tauschstelle im Girokontor der Reichshauptbank nicht abgeholte Platz
Eilavise werden in der SchluBabrechnung verteilt. 1m Interesse der Beschleu
nigung der "Oberweisung pflegen die Banken nicht abzuwarten, bis samtliche 
an einem Vormittag bei ihnen einlaufenden, fiir den Eilavisverkehr bestimmten 
"Oberweisungsauftrage eingegangen sind, sondern sie senden die Eilavis
formulare im Laufe des Vormittags mehrmals der Avisaustauschstelle zu. 

Um leichter feststellen zu konnen, welche Betrage iiber Reichsbankgiro
Konto und welche Betrage im Eilavisverfahren verrechnet werden, wird viel
fach neb en dem Konto Reichsbank ein sogenanntes "Eilaviskonto Reichs
bank" gefiihrt, iiber das ausschlieBlich die Eilavisbetrage verbucht werden 
(siehe Beispiele 20-23). 

Die Avise werden unter Benutzung des in Beispiel 20 wiedergegebenen 
Musters ausgefiillt. Der Name der Bank, an die der Geldbetrag iiberwiesen 
wird, ist bereits vorgedruckt, da nur eine beschrankte Anzahl (Ende 1929: 26) 
von Tellnehmern in Betracht kommt. Jeder Tellnehmer besitzt also vorge-

Beispiel Nr. 20. 

Formular 1. 
Nr ....... ___ ......... Platz-Eilavis Nr .................. . 

Platziibertragung fur die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Berlin 

Nur giiltig, wenn ordnungsmaBig unterzeichuet 

Reichsmark PI. Zugunsten von I Auf Veranlassung von Dep .. Kasse 

................... 1 ....................................................................................................................... .. 

--+-t-t-+-+-++-+-+-H .... · .. · ...... ···· .... ·· .. · .......................................................................... . 
Summe 
====:!:::!:::!:::!:::!:::!:::!::::::!:::::!::::I........ ...... ......... ........... .............. ............................... .. .................... . 

Reichsmark 

in Worten 

Berlin, den ............ .......... .... ................... 193 .. .. 
X·Bank. 
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druckte Formulare fiir Uberweisungsauftrage an jede der dem Eilavisverkehr 
angeschlossenen Banken. Die Formulare tragen fiir die grollten Teilnehmer 
verschiedene Farben, fiir die anderen Firmen eine graubraune Farbe. Die Eil
avise werden mit einer laufenden Nummer versehen, doch wird taglich mit 
der Numericrung neu begonnen. Auf einem: Eilavisformular diirfen nur dann 

Beispiel N r. 21. 

Formular2. 
Zusammenstellung der EiIavise fiir 

Berlin 

Ubertrag von: I I I 

~:.: .. ~: =.: ~t:·:I :::: 
I I 

" "j I 
.. :: ..................... :: ....... ""1"" · .. i·· .... ··· .................... . 
······································r·············· ....... , ............ . 

.. ~: ... --.. -.------.---.-~:--.----- ----1--- ---- ---",--- ...... -.. "---- .----.. -.-

" 
I . 

~' __ ~:~:~:~ .. ::~ ·J
1 

: -:.~]:-.:= : •• : •••••. 
" " I I .. :: ..................... :: ....... "'r'" """'r' ··· .. ··r·· .......... . 

................................... "T-- .... , ... ""!"-- ... ,--.............. . 
" ". j i .. :: .... ----........ --.--:.: .......... \ ...... ----\ ... ···f······ 

····--··----·S;~:~·;······· I I I I 

BERLIN, den .... __ ................................. 193 ...... . 

mehrere Posten enthalten sein, 
wenn sie zur Gutschrift fiir den
selben Kunden bestimmt sind. 
Werden also z. B. mehrere Be-
trage an demselben Tage von der 
Dresdner Bank an die Firma 
S. Bleichroder iiberwiesen, aber 
zugunsten verschiedener Kunden 
von S. Bleichroder, so mull die 
Dresdner Bank fiir diese Uber
weisungen Einzelformulare ver
wenden. Nach der Ausstellung 
werden die an eine Bank gerich
teten Formulare in einen Um
schlag gelegt, der zu verschliellen 
ist. Auf dem Umschlag werden 
die Nummern der darin enthal
tenen Avise sowie deren Gesamt
betrag verzeichnet. Gleichzeitig 
mit der Einreichung der Um
schlage bei der Eilavis-Aus
tauschstelle wird eine Zusammen
stellung der Platz-Eilavise abge
liefert (Formular 2). In diese Zu
sammenstellung wird neben die 
vorgedruckteNummereinesjeden 
Eilavis der Betrag eingetragen, 
der durch das betreffende Eilavis 
ii berwiesen werden soli. Fiir j eden 
Teilnehmer der Austauschstelle, 
an den eine Uberweisung erfolgt, 

wird eine besondere Zusammenstellung angefertigt. Erfolgen im Laufe eines 
Tages mehrere Einlieferungen von Eilavisen, so wird jedesmal eine Zu
sammenstellung mitgeliefert. Die Summe der sich auf jeder Zusammenstel
lung ergebenden Uberweisungen wird auf die nachste Zusammenstellung VOl'

getragen, so daB die von einer jeden Firma zuletzt eingereichte Zusammen
stellung die Stiickzahl und den Gesamtbetrag aller an demselben Tage auf
gegebenen Posten enthiilt. 

Die Auslieferung der Platz-Eilavise erfolgt an die Abrechnungsvertreter 
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Beispiel Nr. 22. 
Formular 3. 

Platz· Eilavisverkehr Berlin, den __ _ 193 __ _ 

SolI Firma 

Stiickzahl 
(nlcht Zahl der 
Avise, sondem 
Zahl der darln 
enthalt.Posten) 

Raben 

*:t-~I I I Bank des ::~n:r:::~en_vereins I : -11-+:===: 

I I Berliner Handels-Gesellschaft 1 1 
-I-rr-r H-I-++++---===B~er-;h;='n=e=r::;S"'t=-ad-i:t"b::'a=n~k.:c, =~-~------j--I--:I-----I-

=[:=:1= H_I __ I __ I_+=-G_i~ro,-z_e""nt.c:.:_~-,:-:.::.le7die,,,C~,,:r=:t_;-":7-t_B-cer-=-li_n-o-_ I_ ___ ____ J
1

-:=====--

II' I Brandenburgische Provlnzialbank 
-t--I-I--'- uud Girozentrale r------

I Commerz- und Privatbank, A.-G. 1 

-'1'--1-r-1- -1- Darmstidter und Nationalbank, 1 ----1--
Kommanditgesellschaft auf Aktien 

=\=- ==r- Delbriick, Schickler & Co. I r--I=:II= 

Deutsche Bank-Disconto-Gesellsch. I --1- -r- -1--I--I-+-D"""e-'-u.ct'-'sc.:ch::Ce":BOC-a-'-n-ok=_D~ls:::'c:':on'-'t.c:.o-'-.G-='--es::"e~n=sC-':-h=.C,1 .c:. ______ -- -1-1-1---
1

'----

____ 1_ Depositen-Hauptkasse : ______ _ 
Deutsche Girozentrale, 

Deutsche Kommunalbank 

---:--:L- Deutsche iJberseelsche Bank 1-1--
r--, ----I-+--==-===--"-===-""-==--II-------I--I-I--I--I-I-H--

_11_ _1_1 ___ 1_ Dresdner Bank I I -1-- r-Dresdner Bank, 
Wechselstuben·Zentrale 

_ 
=111=_I=_}I=_~ 1 -.. =::n(:.:.u~,) I II I 1

1
--

1

1-1
1

- 1 
__ I , Preua. ZentraJ-Genossensch.-Kasse 

-:- -I- -!--I--I-t----Re-IC-h-s-ha-u-p-tb-a--n-k---1------ F=====~~ 

_1_ Relchs-Kredlt-Gesellschaft, A.-G. I ---1--/-
+=:~==:nr-""_briide_r Sc_hl'k",_~ - Il-F=1=l 

i I II I I I II I 
Die Ubereinstimmung beider Seitensummen mit 

den Summen auf dem Bilanzblatt bescheinigt 
Der Vorsteher der Abrechnungsstelle: 

11111111 II I 
Unterschrift der ein
liefernden Firma: 
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oder an dazu legitimierte Boten. Die Reichsbank dient nur als Sammel- und 
Austauschstelle; sie iibernimmt keine Gewahr fUr die richtige Beforderung 
der Platz-Eilavise. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Empfanger in den Besitz 
des Briefes gelangt ist, kann das Platz-Eilavis zuriickverlangt werden. In 
den Besitz gelangt der Empfanger bereits in dem Augenblick, wo der Ab
rechnungsvertreter oder der Abholer bei der Austauschstelle das Platz-Eilavis 
in Empfang nimmt. Nach diesem Zeitpunkt steht es in dem Belieben der 
Empfanger, ob sie einem etwaigen Wunsche auf Riickgabe entsprechen 
wollen oder nicht. Die Teilnehmer sind gegenseitig verpflichtet, die durch 
Platz-Eilavis nach der Mittagsabrechnung angezeigten Einzelposten iiber 
100000.- RM. und den Gesamtbetrag der bis 13 Uhr bei der Platz-Eilavis
austauschstelle aufgelieferten Platz-Eilavise telephonisch anzusagen und 
alle "Oberweisungen sowie vor 12 Uhr mittags geleistete Zahlungen zu ver
buchen. 

Kurz nach SchluB der Auflieferung bei der Eilavis-Austauschstelle, 
und zwar spatestens bis 13/, Uhr (Sonnabends bis 123/, Uhr), hat jeder Teil
nehmer an das Girokontor der Reichsbank ein Yerzeichnis einzureichen, aus 
dem hervorgeht, welcher Betrag insgesamt einer jeden Firma zu Lasten des 
Einreichers iiberwiesen werden soll (s. Formular 3). Nunmehr verteilt jeder 
iiberweisende Teilnehmer an jeden iibrigen Teilnehmer, soweit ibm Betrage 
iiberwiesen werden, je ein Formular mit Durchschlag, in dem die der Firma 
iiberwiesene Gesamtsumme und die Stiickzahl der fiir sie bestimmten Eil
avise angegeben werden (s. Formular 4). Der Durchschlagwird quittiert zuriick
gegeben. Die Betrage aller empfangenen Formulare 4 werden auf der linken 
Seite des Verzeichnisses (Formular 3) eingesetzt und addiert. Der Yorsteher 
der Abrechnungsstelle stimmt den gesamten Eilavis-Yerkehr auf einem be
sonderen Formular ab und bescheinigt die "Obereinstimmung beider Seiten
summen jedes Teilnehmers mit dem Abstimmungsblatt. Dann setzt jeder 
Teilnehmer beide Seitensummen als besondere Position in sein SchluBab
stimmungsblatt ein, jedoch ohne Stiickzahlen, da diese bereits bei der Bilan-

Beispiel Nr. 23. 

Formular 4. 

Platz-Eilavisverkehr Berlin, den .............................. _ ......... 193 ..... .. 

sind aus Stuck ................... Platz-Eilavisen gutzUBchreiben 

.1l.J( ............................................. . 

Obigen Betrag haben wir heute durch die Abrechnung erhalten 
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zierung des Eilavis-Verkehrs berucksichtigt worden sind. Die Vberweisung 
des zu zahlenden Saldos erfolgt sofort durch roten Reichsbankscheck. 

Die Grundbuchungen der durch Eilavis uberwiesenen Betrage werden 
meist in ein besonderes Memorial (Per Kontokorrent-Konto - An Reichs
bank - Eilavis-Konto) eingetragen. In. manchen Banken werden bei der 
Ausfiillung von Formular I Durchschriften angefertigt, von denen die erate 
als Belastungsaufgabe fur den Kunden, die zweite als Beleg fur die Ein
tragung in das Memorial oder ala Memorialdurchschrift selbst dient, wahrend 
die dritte als Beleg fiir die Kontokorrentbuchung verwendet wird. 

Die "Oberweisungen durch Eilavise erfolgen gewohnlich, wie die Reichs
bankuberweisungen, in der Kasse oder der ihr angegliederten Giro-Abteilung. 
Die Korrespondenzabteilung gibt die hierzu notwendigen Unterlagen. 
Die Buchungen werden ebenso wie die Buchungen der sonst mit den Ab
rechnungsstellen verrechneten Posten, im Reichsbank-Memorial oder in 
einem besonderen "Abrechnungsstellen-Memorial" vorgenommen. Gleichzeitig 
werden die Memorialbuchungen der zur Abrechnung eingereichten Posten 
mit den Eintragungen in die Abrechnungsformulare oder Aufstellungen 
durchgeschrieben; entweder auf Sammelbogen (Laufbogen) oder auf Memorial
durchschriften. Bei den durch die Abrechnungsstellen eingehenden "Ober
weisungen, die dem Kunden gutzUBchreiben sind, oder die durch diese Stellen 
der Bank zur Zahlung im Verrechnungswege vorgelegten Posten, z. B. die 
von einem Kunden auf die Bank gezogenen Schecks oder Domizilwechsel, 
die von der Bank fiir Rechnung eines Kunden bezahlt werden, der ala Be
zogener des Wechsela fungiert (s. Kapitel IV, Abschnitt 4), kann die Buchung 
in das Abrechnungsstellen-Memorial als Durchschrift der fiir den Kunden 
bestimmten Belastungs- oder Gutschriftsaufgabe erfolgen, oder in derselben 
Weise eine solche Memorialdurchschrift hergestellt werden. 

Auch die Bank des Berliner Kassen- Vereins besitzt - seit dem 
Jahre 1908 - eine Abrechnungsstelle, und zwar fiir Schecks, die sogenannte 
"Mittags-Scheckabrechnung". Die Einlieferung der Schecks erfolgt 
fiir die dieser Abrechnungsstelle angeschlossenen Mitglieder (Ende 1929: 
192 Firmen) bis II Uhr (Sonnabends bis 10 Uhr) vormittags. Schecks auf 
die Reichsbank kOnnen auch bis 13 Uhr (Sonnabends bis 12 Uhr) eingeliefert 
werden. Anwendung findet die Abrechnungsstelle des Kassen-Vereins fast 
nur fiir solche Schecks, deren Bezogene nicht in der Abrechnungsstelle der 
Reichsbank vertreten sind, jedoch werden Schecks auf die Mitglieder der 
Scheckabrechnung sowie auf die Abrechnungsbanken der Reichsbank ent
gegengenommen. Die Abwicklung vollzieht sich etwas anders wie bei der 
Reichsbank. Es werden zwei Aufstellungen angefertigt, von denen der Ein
lieferer die eine, mit dem Quittungsvermerk des Kassen-Vereins versehen, 
zuriickerhalt. Der Kassen-Verein bucht aladann die Salden auf die Konten 
der· einzelnen Mitglieder; naturgemaB unter Vorbehalt der Rucklieferungen. 
Eine Zusammenkunft zur Feststellungder Salden, wie sie bei der Abrech
nungsstelle der Reichsbank stattfindet ist hier freilich nicht uhlich. Jedooh 
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sind die Mitglieder der Scheckabrechnung verpflichtet, etwa nicht in Ordnung 
befindliche Schecks bis 13 Uhr zuriickzuliefern; geschieht es nicht, so gelten 
sie als anerkannt. 

Eindem Berliner Eilavis-Verfahren ahnliches, aber doch etwas anderes 
Verfahren zur "Oberweisung und Abrechnung von Geldbetragen ist in Ham
burg eingefiihrt. Der Scheck spielt in Hamburg eine weit geringere Rolle 
als in anderen Stadten, besonders in Berlin; an seiner Stelle stand von jeher 
die Vberweisung. Ebenso wie der Berliner Eilavisverkehr wird der Hamburger 
Vberweisungsverkehr nur zwischen den dortigen Banken vorgenommen. 
Die Verfiigung iiber ein Guthaben erfolgt durch den sogenannten A b s c hr e i be
zettel (s. Beispiel 24). 
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Beispiel N r. 24. 

Die X.Bank, Harnlyu,rg wird ersucht, 
an Y·Bank, Hamburg zu iiberweisen: 

fur Max Krause &: Co., Kontonummer 1730 

RM. ~ 

1200 

" •••••••••• • •••••• _ _ . _____ . ____ __ • __ • ••.•• __ •••••••• •••••••••••••••• • • __ _ •• • • • _ _ • •••• 0 .• •••••••• •••••• •••••••• •••• •••• - •• 
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Summe 1200 
RM. 

Ha.m burg, den 3. Dezember 1929 

Elnzullefern bIs 12Uhr, v. 12biBI 
18 Uhi- nebst SO ~ fur jed. Posten Firmenstempel: 

Ferdinand Ahrens 
Unterschrlft 

Die Abschreibezettel sind von den Kunden, die eine Uberweisung yore 
nehmen wollen, auszufiillen. Zur Erleichterung der Ubersicht werden die 
Abschreibezettel an die Kunden in verschiedenen Farben geliefert; derart, 
daB die Uberweisung an jede Bank regelmaBig auf Zetteln von einer be
stimmten Farbe erfolgt. Bei Vberweisungen auf die bei der Reichsbank in 
Hamburg gefiihrten Staatskonten (Steuer, Gas, Telegraphenamt usw.) 
kommen noch besondere Zettel in Anwendung. Da gegenwartig acht Banken 
dem Vberweisungsverkehr angeschlossen sind, erhalt der Kunde also, ab
gesehen von diesen besonderen Zetteln, Abschreibezettel in acht verschiedenen 
Farben. Die Namen der iiberweisenden und der die Uberweisung empfangen
denBank sind auf den Zetteln vorgedruckt. In den Kassenraumen der dem 
Uberweisungsverkehr angeschlossenen Banken befinden sich nun Kasten, 
die zur Aufnahme der von den Kunden ausgefiillten und unterzeichneten 
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Abschreibezettel bestimmt sind, soweit diese nicht durch die Post zugesandt 
werden. Die Entgegennahme der Zettel erfolgt, wenn die "Oberweisung noch 
an demselben Tage durchgefuhrt werden solI, von 9 Uhr vormittags bis 12 Uhr 
mittags, Sonnabends bis 10 Uhr morgens. 

Die uberweisende Bank (X-Bank) priift nun die Uberweisungsauftrage 
in bezug auf die Echtheit der Unterschriften und den Kontostand des Auf trag
gebers und ubertragt die Zettel auf Blatter, die sogenannten Uberweisungs
bogen. Fur jede Uberweisungen empfangende Bank (Y-Bank) ist ein be
sonderes Blatt bestimmt. Die Blatter werden gewohnlich mit vier Durch
schriften hergestellt, davon zwei als Sammelbogen (Laufbogen), in denen 
samtliche gleichzeitigen Uberweisungen an die empfangende Bank (Y-Bank) 
untereinander aufgefUhrt werden. Ein Exemplar dieser Sammelbogen 
bleibt bei der X-Bank, wahrend das zweite, mit rechtsgiiltiger Unterschrift 
versehen, an die Y-Bank gegeben wird. Die ubrigen drei "Oberweisungsblatter 
werden in Form von Durchschriften ("Slips") angefertigt, so daB also j ede Uber
weisung der X-Bank an die Y-Bank auf je einem besonderen Blatt erscheint. 
Von diesen drei Blattern zeigen zwei die Farbe, die fUr die Abschreibezettel 
derselben empfangenden Bank vorgesehen ist, wahrend das dritte Blatt 
aus weiBem Papier besteht. Ein farbiges Exemplar bleibt nun bei der X-Bank 
und wird, ebenso wie der von ihr zuruckbehaltene Sammelbogen als Beleg 
fur die Memorial- und die Kontokorrentbuchungen verwendet. Die beiden 
ubrigen Exemplare - ein farbiges und ein weiBes - werden der Y-Bank 
ubergeben. Das weiBe dient gewohnlich zur Weitersendung an deren Konto
inhaber, fUr den die Uberweisung bestimmt ist. Das farbige, sowie die Durch
schrift des Sammelbogens dienen der Y-Bank als Beleg fur ihre Buchungen 
und fUr Kontrollzwecke1). 

Die Angaben auf diesen Blattern entsprechen denen auf den Abschreibe
zetteln. Ausgefullt werden der Tag der Uberweisung, die laufende Nummer 
des Blattes, die Namen des Auftraggebers und des Begunstigten der "Ober
weisung sowie der uberwiesene Betrag. 

Der Austausch der Uberweisungsbogen findet mehrmals, die eigentliche 
Abrechnung nur einmal taglich statt; sie beginnt um 14 Uhr. Bis 16 Uhr 
(Sonnabends bis 141/2 Uhr) konnen Uberweisungen von der uberweisenden 
Bank mit Hilfe eines besonderen Zettels zuruckgezogen werden. Ist der 
Kunde bei AusfUllung des Abschreibezettels fUr seine "Oberweisung nicht 
gedeckt, erwartet er aber auf seinem Konto noch an demselben Tage einen 
zur Deckung ausreichenden Geldeingang, so ubergibt er der uberweisenden 
Bank einen Zettel, den "Erwartungszettel", auf dem er Betrag und Firma, 
von der das Geld eingehen solI, angibt. Geht dieser Betrag nicht mehr ein, 
so widerruft die Bank die Uberweisung. 

1) Siehe die Abhandlungen tiber den Hamburger Giroverkehr von A. Vogelsang, 
Hamburg, in der Zeitschrift "Zahlungsverkehr und Bankbetrieb", Jahrgang 1928, Nr. 2 
und Jahrgang 1929, Nr. 11/12. 
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Die Verrechnung der Salden erfolgt auch in Hamburg durch die Reichs
bank, die sie auf Girokonto der Banken belastet oder gutschreibt. 

Gelegentlich der Bestrebungen zur Ausdehnung des Scheck- und Ober
weisungsverkehrs, die zu einer Ersparnis an Geldumlaufsmitteln fiihrt, ist 
haufig die Frage erortert worden, welchem von beiden Systemen, dem Scheck
oder dem Oberweisungsverkehr, der Vorzug zu geben sei. Von den Anhangern 
des Oberweisungsverkehrs wird im allgemeinen auf drei Faktoren hingewiesen, 
die als Vorzug gegeniiber dem Scheckverkehr zu betrachten seien. Es sei 
eine groBere Sicherheit vorhanden; der Scheck werde in der Regel an jeden 
Inhaber ausgezahlt, der Aussteller miisse also darauf bedacht sein, ihn vor 
Verlust oder Diebstahl zu bewahren, wahrend das den Oberweisungsauftrag 
enthaltende Formular selbst bei Verlust nicht zu rechtswidriger Bereicherung 
fiihren konne. Zweitens mache der Oberweisungsverkehr die Quittung des 
Zahlungsempfangers iiberfliissig, weil die Bank iiber die erfolgten Ober
weisungen Buch fiihrt; drittens seien die Banken in der Lage, geringere 
Kassenbestande zu halten, weil sie nicht so haufig wie beim Scheckverkehr 
in die Lage kommen, bare Auszahlungen zu leisten. Wer ein Bankkonto 
besitzt, werde die ihm hierauf gutgeschriebenen Betrage nur insoweit ab
heben, als er Bedarf an barem Gelde hat, wahrend der Empfanger eines 
Schecks leichter den ganzen Betrag zur Abhebung bringt. 

Tatsachlich spielen in der Hauptsache wohl die ortlichen Gepflogenheiten 
bei der Ausdehnung des einen oder des anderen Systems eine wesentliche 
Rolle. Der Oberweisungsverkehr ist nur denkbar, wenn sich die Gewohnheit, 
ein Bankkonto zu besitzen, in umfangreichem MaBe ausgebildet hat. Denn 
die tJberweisung durch eine Bank kann nur an den erfolgen, der ein solches 
Konto besitzt, wahrend der Scheck jedermann in Zahlung gegeben werden 
kann. In Hamburg ist der Depositenverkehr starker ausgedehnt als in Berlin. 
Dort gilt es als selbstverstandlich, daB der GroBkaufmann ebenso ein Bank
konto besitzt wie der kleine Handwerker, teilweise sogar der Arbeiter. 1m 
AdreBbuch wie im Verzeichnis der Fernsprechteilnehmer wird der Name der 
Bank angegeben, wo das Konto gefiihrt wird. An anderen Platzen, auch in 
Berlin, nimmt die Zahl der Besitzer von Bankkonten zwar erheblich zu; 
dennoch aber hat der Oberweisungsverkehr im Vergleich zum Scheckver
kehr noch nicht in demselben MaGe die Oberhand gewonnen wie in Hamburg. 

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

1m Bankbetriebe gebOrt eine umfangreiche und weitgehende Kontrolle 
der Ausfiihrung und Buchung aller Geschafte zu den wichtigsten organisa
torischen Aufgaben. Denn hier besteht in besonderem MaGe die Gefahr von 
Veruntreuungen durch Personen innerhalb oder auGerhalb des Betriebes, 
weil die umgesetzten Werte - bares Geld" Schecks, Wertpapiere usw. -
im Verhaltnis zu ihrem Werte von geringem Umfange und daher leicht zu ent-
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wenden sind; in der Regeljedenfalls leichter, als es in den Betrieben der Waren
produktion und des Warenhandels der Fall ist. Dazu kommt die leichte Mog
lichkeit der Verwertung, die freilich bei Wertpapieren infolge der bei ihnen 
iiblichen Numerierung der Stiicke beschrankt ist. Durch die leichte Ver
wertungsmoglichkeit ist auch der Anreiz zu Veruntreuungen gegeben, die 
sich nicht in Form des Diebstahls oder der Unterschlagung in der Bank vor
handener Werte auBern, sondern auch zu solchen, bei denen die rechtswidrige 
Aneignung der Werte durch Betrug, sei es in Verbindung mit Fiilschung oder 
Verfalschung von Schriftstiicken,sei es in anderer Weise, erfolgt. Wer sich 
z. B. durch die Hille eines untreuen Angestellten der Bank oder durch Hinter~ 
legung wertloser Effekten bei der Bank Kredit verschafft, tut ea, weil er weiB, 
daB ihm auf Grund dieses Kredits ein Geldbetrag ausgezahlt wird. 

Der Zweck der Kontrolle besteht in der Verhiitung und in einer moglichst 
raschen Aufdeckung von Veruntreuungen jeder Art. In vielen Fallen wird 
schon die GewiBheit einer schnellen Aufdeckung vorbeugend wirken. Der 
Kassierer einer Bank, dem z. B. bekannt ist, daB ein Kontrollbeamter taglich 
den Kassenbestand nachziihlt und auf seine Obereinstimmung mit dem 
Kassabuche priift, wird sich hiiten, Geld aus der Kasse widerrechtlich zu ent
nehmen. 

Ein weiterer Zweck der Kontrolle ergibt sich daraus, daB die Eigenart 
des Bankgeschafts eine besonders gewissenhafte Korrespondenz, Buchfiihrung 
und Verwaltung der im Besitz der Bank befindlichen Werte notwendig macht. 
Auch der kleinste Buchungsfehler kann zu erheblichen Vermogensnachteilen 
der Bank fiihren; so z. B., wenn fiir eine Auszahlung an den Kunden A. irr
tiimlich das Kontokorrent-Konto des Kunden B. belastet wird, und A., bevor 
der Fehler entdeckt ist, eine weitere Abhebung von seinem Konto vornimmt, 
ohne in Wirklichkeit noch ein Guthaben bei der Bank zu besitzen. Der Ver
mogensnachteil kann aber auch dadurch entstehen, daB die Bank fiir Fehler 
ihrer Beamten von einem Kunden in Anspruch genommen wird. Dieser Fall 
kann z. B. eintreten, wenn der Kunde einen von ihm indossierten Wechsel der 
Bank zum Inkasso beim Bezogenen iibergibt, diese aber versehentlich den 
Wechsel nicht rechtzeitig vorlegt, und der Kunde dadurch seines RegreBrechts 
gegen die Vormanner verlustig geht (s. S. 160 und Kap. IV, Abschn. 1). 

In ahnlicher Weise kann die Bank auch durch Fehler der Korrespondenz 
oder der Verwaltungstatigkeit Nachteil erleiden; z. B. durch irrtiimlich 
falsche Abrechnung eines Wertpapieres oder dadurch, daB der zustandige 
Beamte die Frist zur Ausiibung des Bezugsrechts auf die im Depot eines 
Kunden liegenden Aktien versaumt (s. Kap. VI, Abschn. 7). Zweck der Kon
trolle muB daher auch die Verhiitung und moglichst friihzeitige Aufdeckung 
von Fehlern sein, an welcher Stelle des Betriebes sie auch eintreten mogen. 

Bei allen Kontrollen, gleichgiiltig ob sie auf Verhiitung und Entdeckung 
von Veruntreuungen oder von Fehlern oder gleichzeitig auf beide Ziele ge
richtet sind, kann man zwei Arten voneinander unterscheiden: solche, die 
mit der Organisation des Betriebes verkniipft, oft deren Bestandteil sind, und 
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diejenigen, die mit der Betriebsorganisation an und fiir sich nichts zu tun 
haben, sondern sich nur auf Nachpriifungen in regelmii.13igen oder unbestimmten 
Zeitabschnitten beschranken. Diese Kontrollen werden gewohnlich als Revi
sionen bezeichnet. Wenn z. B. einige Mitglieder des Aufsichtsrats einer in 
Form der Aktiengesellschaft betriebenen Bank von Zeit zu Zeit eine Nach
priifung des Kassenbestandes vornehmen, so hangt das mit den Kontroll
einrichtungen im Kassenbiiro in keiner Weise zusammen. Der Kassenbestand 
wird nachgezahlt und mit dem sich aus den Kassabiichern ergebenden Saldo 
(Sollbestand) verglichen. Eine solche Tatigkeit wird Revision des Kassen
bestandes genannt; ebenso z. B. standig oder gelegentlich edolgende Nach
priifungen des gesamten Rechnungswesens der Bank oder eines Teiles durch 
eine vom Vorstande oder Aufsichtsrat beauftragte Revisions- oder Treuhand
gesellschaft. Meist erfolgen die Revisionen, wie sich schon aus diesen Bei
spielen ergibt, von Personen, die auBerhalb des Betriebes stehen. Das ist auch 
bei den Revisionen der Niederlassungen, Filialen, Depositenkassen usw. einer 
Bank der Fall, die auf Veranlassung der Zentralleitung von einer besonderen, 
der Zentrale angegliederten RevisionsabteiIung vorgenommen werden. 
Diese Abteilungen, die meist nur bei den groBen Banken bestehen, pflegen 
allerdings, wie schon aus unserer Darstellung auf S.137 hervorgeht, auch 
regelmaBige Kontrollen von Buohungen oder Korrespondenzen vorzunehmen, 
die in den Abteilungen der Zentrale ausgefiihrt werden und mit der Organi
sation des Betriebes verbunden sind. In der Praxis wird demnach nicht immer 
eine strenge begriffliche Trennung zwischen der Kontrolltatigkeit im weiteren 
und der Revisionstatigkeit im engeren Sinne vorgenommen. 

Revisionen von auBerhalb des Betriebes stehenden Personen oder be
sonderen Revisionsabteilungen sind fiir bestimmte KontrolIen ebenso not
wendig wie die mit der Organisation verbundenen Kontrollen. Dabei ist alIer
dings den Revisionen der Revisionsabteilungen oder geeigneter Treuhand
gesellschaften gegeniiber denen des Aufsichtsrats der Vorzug zu geben, weil 
dieser haufig aus Personen besteht, die nicht iiber die notwendige Kenntnis 
der Organisation der Banken und ihrer Buchfiihrung verfiigen. Zu den 
Nachpriifungen, die zweckmaBig in Form einer Revision erfolgen, gehort 
vor allem die Aufnahme und Kontrolle der Wertbestande, z. B., wie schon 
erwahnt, des Kassabestandes und des Wertpapierbestandes. AIle KontrolIen 
der Buchungen konnen z. B. nicbts nutzen, wenn der Kassierer einen Barbetrag 
widerrechtlich aus der Kasse nimmt, aber dennoch aIle Einzahlungen und 
Auszahlungen riohtig in sein Kassenbuch eintragt. Nur durch einen Vergleich 
des sich aus den. Biichern ergebenden SolIbestandes mit dem vorhandenen 
Kassenbestande (Istbestand) kann ein solcher Diebstahl entdeckt werden. 
Ahnlich verhalt es sich mit den Wertpapierbestanden. Auch die Kontrolle 
der von der Bank gewahrten Kredite ist meist Aufgabe der Revision, und zwar 
sowohl in der Richtung, ob etwa durch Beamte der Bank unbereohtigterweise 
Kredite an Dritte gewahrt wurden, ala auch daraufhin, ob die rechtmaBig 
gewahrten Kredite hinreiohend gedeckt sind (Naheres s. S. 214). 
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Wenn jedoch bestimmte .Arbeiten so verteilt werden, daB die Beamten, 
die sie auszufiihren haben, haufig, ohne es selbst zu wissen, sich gegenseitig 
kontrollieren, so kann man wohl sagen, daB diese Kontrollen zur Organisation 
der Bank gehOren. Ein eiruaches Beispiel hierfiir ist schon das System der 
doppelten Buchfiihrung. Durch den sinnreichen Grundsatz, daB jeder Be· 
lastung eine Gutschrift gegeniibersteht, miissen manche Irrtiimer, zuweilen 
auch Veruntreuungen, ans Tageslicht kommen. Es kann von der einen Schale 
einer Waage nichts genommen werden, ohne daB es am Sinken der anderen 
entdeckt wiirde. Der Angestellte, der z. B. das Effekten·Konto fiihrt, kann 
seinem Kollegen, der das Kontokorrent.Konto zu fiihren hat, zwangslaufig 
kontrollieren, wenn die Eintragungen in beide Biicher nach denselben Unter· 
lagen oder nach gleichlautenden Durchschriften bzw. Kopien vorgenommen 
werden. Dennoch wird niemand behaupten, daB das Effekten.Konto als Kon· 
trollbuch des Kontokorrent·Kontos angelegt ist; es dient hauptsachlich dazu, 
den am Effektengeschaft erzielten N utzen festzustellen. Sind aber die Ein· 
tragungen der Betrage in eines von beiden Biichern falsch, so muB es sich 
ergeben, wenn die Gesamtbetrage aller SolI· oder Habenposten innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums - z. B. monatlich - miteinander verglichen 
werden (Naheres hieriiber s. Kapitel VIII, Abschnitt 4). Aber nur soweit 
die Buchungen der Betrage in Frage kommen, kann auf diese Weise deren 
Richtigkeit festgestellt werden; es kann also z. B. dadurch nicht kontrolliert 
werden, ob aile Buchungen auf die richtigen Konten vorgenommen wurden. 

Daraus ergibt sich schon, daB die doppelte Buchfiihrung keineswegs 
andere Kontrollen iiberfliissig macht. Sie kann auch zur Entdeckung von 
Veruntreuungen in den Fallen nicht beitragen, in denen eine Buchung gleich. 
zeitig mit der notwendigen Gegenbuchung von einem untreuen Angestellten 
oder dessen Helfer absichtlich unterlassen wird. Denn selbstverstandlich 
bleibt, wenn von beiden Schalen einer Waage dieselbe Menge genommen wird, 
das Gleichgewicht erhalten. Angenommen, es zahle jemand an der Kasse 
einer Bank den Betrag von lOOO,- RM. ein, der Kassierer unterschlage 
aber das Geld, trage den Betrag nicht ins Kassabuch ein und der Kunde 
werde auch fiir den Betrag nicht auf Kontokorrent.Konto erkannt, so wird 
durch eine Abstimmung der Gesamtziffer der Soli· und Habenposten die 
Veruntreuung nicht entdeckt. 

Aus diesen Beispielen ist schon zu erkennen, daB noch weitere Kontrollen 
notwendig sind. Aber die Grundsatze der doppelten Buchfiihrung konnen 
auch hierbei Anwendung finden; verschiedene .Arbeiten werden von ver
schiedenen Beamten angefertigt, die sich dabei gleichzeitig kontrollieren. 
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die gegenseitige Kontrolle durch Beamte 
verschiedener Abteilungen erfolgen kann. Das ist aus dem Grundezweck
maBig, weil die Angestellten der einen Abteilung - namentlich im GroB
betriebe - mit denen einer anderen im allgemeinen wenig in Beriihrung 
kommen. Eine planmaBig angelegte, gemeinsame Veruntreuung mehrerer 
Beamten ist leichter zu erwarten, wenn diese Angestellten in demselben Biiro 
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tatig sind, als von Angestellten verschiedener Abteilungen. 1m Zusammenhang 
hiermit ist als wertvolles Hilfsmittel dieser Kontrolle auch die Vorschrift 
anzusehen, daB die fiir die Kontrolle wichtigen Schriftstiicke und Biicher 
na.ch Moglichkeit anderen Beamten, als den fiir die Bearbeitung zustandigen, 
ohne Genehmigung der Leitung nicht zugangig gemacht werden diirfen. 

Der Grundsatz der gegenseitigen Kontrolle wird zuweilen auch in der 
Form angewendet, daB nicht verschiedene, sondern die gleichen Arbeiten von 
verschiedenen Beamten ausgefiihrt werden. So wird z. B. das Kontokorrent 
vielfach doppelt gefiihrt, entweder nach denselben oder nach verschiedenen 
Unterlagen. (Siehe Kapitel VIII, Abschnitt 2.) Beide Biicher werden dann 
miteinander abgestimmt. Dadurch wird auch in den Fallen eine Fehlerkontrolle 
ausgeiibt, in denen eszweifelhaft sein kann, auf welches Konto ein PosteIi 
zu verbuchen ist (z. B. ob auf Kontokorrent-Konto, oder auf Scheck-Konto; 
DepOBiten-Konto usw.), sofern dies nicht aus dem Buchungsbeleg hervorgeht. 

Ferner findet der Grundsatz, Arbeiten, bei deren Ausfiihrung eine gegen
seitige Kontrolle ausgeiibt wird, in die Hande verschiedener Personen zu 
legen, in der Praxis haufig auch darin seinen Ausdruck, daB die Entgegen
nahme oder Ausgabe vonWerten, z. B. die Entgegennahme der baren Eii:t· 
zahlungen oder von Wertpapieren personell und moglichst auch raumlich 
von der Verbuchung dieser Geschaftsvorgange getrennt werden. Selbst
verstandlich muB der Geschaftsvorgang als solcher von dem, der die Werte 
entgegennimmt oder ausliefert, sofort niedergeschrieben werden, aber die 
eigentliche Verbuchung erfolgt zweckmaBig an anderer Stelle. Dabei wird 
nach Moglichkeit gleichzeitig die Entgegennahme der schriftlichen Unter
lagan fUr den Empfang der Werte, z. B. der Einzahlungszettel bei Barein
zahlungen (s. S. 163) oder der Empfangsbescheinigungen, z. B. der Quittungen 
bei der Auslieferung von Werten, in die Hande von Personen gelegt, die 
mit der Verwaltung der Werte (Kassenbestande, Wertpapiere usw.) selbst 
nichts zu tun haben. Durch diese personelle Trennung soli erreicht werden, 
daB diese Unterlagen ordnungsmaBig an die Buchungsstelle gelangen; also 
z. B. verhindert wird, daB, wie oben (S.206) erwahnt, der Kassierer einen 
Geldbetrag einnimmt, aber den Einzahlungszettel nicht weitergibt ode:r ver
faIscht und das Geld unterschlagt. 

Der Grundsatz der gegenseitigen Kontrolle kommt auch in der Ein
richtung zum Ausdruck, wichtige Schriftstiicke, namentlich Quittungen, 
Schecks, Vberweisungsauftrage usw. von zwei Personen unterschreiben zu 
lassen und dies en die Verantwortung fiir die OrdnungsmaBigkeit des Inhalts 
der Schriftstiicke, moglichst auch der richtigen Buchung der darin erwahnten 
Geschaftsvorgange aufzuerlegen. Natiirlich braucht sich diese Verantwortung 
fUr die Buchung nicht auf die Eintragung in alle notwendigen Geschafts
biicher zu erstrecken. Es geniigt vielmehr die Kontrolle der Grundbuchung 
bei Leistung der Unterschrift, weil auf Grund dieser Buchung die Richtigkeit 
der weiteren Buchungen des Geschaftsvorganges mit Hille anderer Kontrollen 
leicht festzustellen ist. Diese Kontrolleinrichtung wird haufig noch dadurch 
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gesichert, daB die mit der Unterzeichnung bestimmter Schriftstiicke beauf
tragten Bevollmachtigten dem mit der Bank verkehrenden Publikum oder 
sonstigen Geschaftskontrahenten bekannt gegeben werden. Auf diese Weise 
wird eine Mitkontrolle dieser Stellen zu erreichen versucht. Natiirlich kann 
diese nur dann ihren Zweck erfiillen, wenn durch andere KontrollmaBnahmen 
geschickte Falschungen von Unterschriften vermieden werden konnen. Auch 
ist hierbei zu beriicksichtigen, daB eine solche Mitkontrolle nur fiir bestimmte 
Geschaftsvorgange verlangt werden kann, z. B. bei der Ausstellung von 
Schecks oder von Quittungen durch die Bank, oder bei AbschluB von Ver
tragen, die von den zur rechtsverbindlichen Zeichnung der Firma auf Grund 
der handelsgerichtlichen Eintragung oder der Satzung befugten Personen 
unterschrieben werden miissen. Keinesfalls kann aber z. B. allgemein mit den 
Empfangern aller von der Bank abgesandten Briefe vereinbart werden, daB 
die Mitteilungen fiir die Bank nur rechtsverbindlich sind, wenn sie bestimmte 
Unterschriften tragen. 

Der Grundsatz der Mitkontrolle durch auBenstehende Personen findet 
haufig auch in anderer Form Anwendung. Darauf beruht z. B. das Verlangen 
der Banken, von der Kundschaft eine Bestatigung der ihr in regelmaBigen 
Zeitabstanden (gewohnlich vierteljahrlich oder halbjahrlich) zugesandten 
Kontoausziige oder Depotausziige (iiber den Effektenbestand) zu erhalten. 
Wahrend diese Methode schon seit langer Zeit iiblich ist, wird jetzt von einigen 
Banken den Kunden schon bei jeder Veranderung des Kontostandes - unter 
Umstanden also taglich - ein sogenannter Tagesauszug (auch Posten
auszug genannt) zugestellt, indem diejeweiligen neuenBuchungen, oftunter 
Angabe des bisherigen und des neuen Saldos, angegeben sind. Auf dem Aus
zug befindet sich der Vermerk, daB Reklamationen im Falle der Unrichtig
keit der Bank sofort mitzuteilen sind. (Naheres siehe Kapitel VIII, Ab
schnitt 2.) 

Eine Erleichterung der Kontrolltatigkeit wird durch Anwendung des 
Durchschreibesystems erreicht. lndem die Richtigkeit der einzelnen 
Durchschriften auf mechanischem Wege gewahrleistet ist, wird die Ab
stimmung aller Durchschriften mit den Korrespondenzunterlagen (Original
belegen) iiberfliissig. Nur soweit die Durchschrift als Unterlage fiir Ein
tragungen in Biicher dient, ist deren Kontrolle durch Vergleich mit der 
Unterlage erforderlich. Andererseits muB dadurch die richtige Herstellung 
der erst en Niederschrift besonders gesichert sein, iibertragen sich doch 
etwaige Fehler oder absichtlich unrichtige Angaben automatisch auf alle 
Durchschriften. Dasselbe gilt bei Anwendung des Lochkartenverfahrens (s. 
S. 129), natiirlich von der Herstellung der Lochkarten. 

Wie schon erwahnt (S. 121), wird daher der Kontrolle der ersten Nieder
schrift an Hand der Originalbelege (Briefe der Kunden, Einzahlungszettel, 
Schecks usw.) besonderer Wert beigelegt, und sie wird in groBeren Betrieben 
vonder Revisionsabteilung vorgenommen, um sie von dem allgemeinen 
Geschaftsgang personell und raumlich zu trennen. 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 14 
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Diese Kontrolle wird wesentlich unterstiitzt durch die schon an anderer 
Stelle (S. 138) erwahnte Kontrolle des Verbleibs der eingegangenen Post 
durch die Registratur. Indem diese durch Vergleich mit dem Posteingangsbuch 
von Zeit zu Zeit - z. B. allwochentlich - nachpriift, ob aIle durch die Post 
eingegangenen Schriftstiicke bearbeitet und nicht etwa Briefe zuriickbehalten 
wurden, ist die Gewahr dafiir gegeben, daB diese Briefe, soweit sie zu Bu
chungen AnlaB gab en, in den Geschaftsgang gekommen sind. Sofern die 
Revisionsabteilung beim Vergleich der ersten Niederschriften mit den Original
belegen noch diese Eintragungen in das Post-Eingangsbuch heranzieht, wird 
die Sicherheit, daB keine durch die Post eingegangenen Schriftstiicke mill
brauchlich verwendet wurden, noch erhOht. Schriftstiicke, die der Bank 
durch Boten zugestellt werden, konnen in diese Kontrolle einbezogen werden, 
wenn V orsorge getroffen ist, daB sie in der "Postoffnungsstelle" abgegeben 
werden. 

Als ein Kontrollmittel wird auch die fortlaufende N umerierung der 
Belege betrachtet, und zwar sowohl der Originalbelege (Schecks, Quittungen 
usw.), als auch der Durchschriften, soweit sie als Buchungsbeleg dienen. Die 
Numerierung erfolgt dann gewohnlich nach der Reihenfolge der Buchungen, 
und bei den Buchungen wird die Belegnummer angegeben. Sie gewahrt die 
Moglichkeit, jederzeit festzllstellen, ob samtliche Belege vorhanden sind, ob 
nicht also Belege in dem Geschaftsgang verloren gegangen sind oder ent
wendet wurden. Da die Belege an verschiedenen Buchungsstellen der Bank 
bearbeitet, bzw. im Durchschreibeverfahren hergestellt werden, so konnen 
nicht samtliche Belege laufend numeriert werden. Man gibt dann neben der 
laufenden Nummer ein auf die Buchungsstelle hinweisendes Zeichen an. So
weit die Belege zur Unterlage der Grundbuchung dienen, wird gewohnlich die 
Bezeichnung des Grundbuchs durch besondere Nummer oder Buchstaben 
hinzugefiigt. 

Die Belege werden nach vollzogener Buchung in der Registratur aufbe
wahrt, und zwar, sofern sie numeriert werden, nach der Reihenfolge der 
Nummern. In manchen Banken besteht fUr diese Sammlung eine besondere 
Belegsammelstelle. Aus Griinden der Kontrolle ist es notwendig, daB die 
Registratur oder Belegsammelstelle nur auf besondere Weisung der Geschafts
leitung Belege herausgibt. 

Zum SchluB dieser allgemeinen Ausfiihrungen sind noch einige W orte 
iiber die Kontrolle der von der Bank gewahrten Kredite zu sagen, die, wie 
oben erwahnt, zu den Aufgaben der Revision gehort. Sie wird bei den groBeren 
Banken gewohnlich von den Revisionsabteilungen vorgenommen, zuweilen 
auch vomAufsichtsrat oder von diesem bestimmten, aus einem Teil seiner Mit
glieder bestehenden Kommissionen oder von Treuhandgesellschaften. Grund
satzlich kann sich diese Kontrolle nach zwei Richtungen erstrecken. Es kann 
die formale Berechtigung und die Angemessenheit der Kreditgewahrung, 
also die Kreditfahigkeit des Kreditnehmers, festgestellt werden. 1m ersten 
FaIle handelt es sich um die Priifung, ob die von den Kunden in Anspruch 
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genommenen Kredite von der zustandigen Stelle uberhaupt und in voller 
Rohe genehmigt sind, und ferner, soweit es gedeckte Kredite (s. S. 40) sind, 
ob die Sicherheiten ordnungsgemaB gegeben sind und zur Zeit der Revision 
den notwendigen Deckungswert besitzen. 1m zweiten FaIle, bei Prufung der 
Kreditfahigkeit, kommt es auf die Beurteilung der Kreditgewahrung nach 
kaufmannischen Gesichtspunkten an. Rierzu werden namentlich die vom 
Schuldner etwa eingereichten Bilanzen und die uber ihn eingeholten Aus
kunfte herangezogen oder die vorhandenen Auskunfte eingesehen. Das ist 
besonders bei ungedeckten Krediten notwendig. Soweit eine solche Kontrolle, 
wie es haufig geschieht, in Zusammenhang mit einer Prufung der Bankbilanz 
erfolgt, wird gleichzeitig auch festgestellt, ob auf Kredite, deren Ruckzahlung 
zweifelhaft erscheint, hinreichend groBe Ruckstellungen vorgenommen worden 
sind. NaturgemaB bedeutet die Priifung der Kreditfahigkeit eine Kontrolle 
derjenigen Stelle, die die Kredite eingeraumt hat. Diese Stelle braucht aber 
nicht immer die Zentralleitung der Bank zu sein. Die Genehmigung der Kredite 
erfolgt z. B. bei den Zweigniederlassungen der groBen Banken haufig von 
deren Leiter, nicht von der Direktion der Zentrale, bei den Depositen
kassen allerdings in der Regel auf Vorschlag der Depositenkassen-Vorsteher 
von derjenigen Stelle (Zentrale, Zweigniederlassung oder Filiale), der sie an
gegliedert sind (siehe S. 34). Raufig haben auch verschiedene Stellen uber die 
Kreditantrage zu entscheiden, und zwar je nach der Rohe oder der Art der 
Kredite. So bedurfen z. B. Kredite von einer bestimmten Rohe an und Blanko
kredite zuweilen der Genehmigung des Aufsichtsrats oder eines von ihm ein
gesetzten Kreditausschusses. Ebenso behalt sich die Direktion der Zentrale 
bei Krediten der Filialen oder Zweigniederlassungen, wenn sie besonderer Art 
sind oder eine bestimmte Mindesthohe erreichen, die Genehmigung vor. 

NaturgemaB ist die Kontrolle der formalen Berechtigung leichter als die 
der Kreditfiihigkeit, bei der es oft auf Kenntnis der personellen und wirt
schaftlichen Verhaltnisse des von dem Kreditnehmer betriebenen Geschafts
zweiges ankommt. Der Zweck einer solchen Revision lauft darauf hinaus, ein 
Urteil uber die Kreditfahigkeit des Kreditabnehmers abzugeben, das freilich 
auf festgestellte Tatsachen gestutzt sein muB, wahrend die Kontrolle der 
formalen Berechtigung der Kreditgewahrung sich nur auf Tatsachen erstreckt. 
Meist wird die Kreditkontrolle freilich beide Arten oder nur die formale Be
rechtigung umfassen, wahrend die Beurteilung der. Kreditfiihigkeit des Schuld
ners allein nur in seltenen Fallen Gegenstand der Revision zu sein pflegt. 

Die Nachprufung, ob die in Anspruch genommenen Kredite auch tat
sachlich und in voller Rohe von den zustandigen Stellen genehmigt sind, ist 
sehr wichtig. Schon oft sind Banken, wie sich gerade in den letzten Jahren 
von neuem gezeigt hat, durch unberechtigte Kreditgewahrung von Angestellten 
geschadigt worden. Beamte in verantwortlichen Stellen, z. B. Leiter von 
Depositenkassen oder einer fiir die Bearbeitung der Kreditantrage zustandigen 
Abteilung (Kreditabteilung) haben den Vorschriften zuwider, ohne Wissen 
der Direktion Kredite an Personen oder Firmen gewahrt, die insolvent waren, 

14* 
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oder deren Zahlungsfahigkeit zweifelhaft war. Zuweilen handelte es sich dabei 
um Kreditnehmer, die iiberhaupt nicht Kunden der Bank waren, zuweilen 
um solche, die einen Antrag auf Krediteinraumung ordnungsgemaB gestellt 
hatten, der aber von der Direktion abgelehnt worden war. Eine unberechtigte 
Kreditgewahrung liegt auch vor, wenn ein Kredit mit Zustimmung eines oder 
mehrerer Angestellten, jedoch vorschriftswidrig ohne Wissen der Direktion 
"iiberzogen" wird, der Kreditnehmer also iiber einen den eingeraumten Kredit 
hinausgehenden Betrag verfiigt hat. Grundsatzlich ahnlich liegt der Fall, 
wenn ein oder mehrere Angestellte ihre Pflicht zur Anforderung neuer Sicher
heiten von dem Kreditnehmer nicht erfiillen, sofern diese zur Deckung des 
Kredits nicht mehr ausreichen. Dieser Fall kann z. B. bei Lombardkrediten 
eintreten, wenn die Kurse der lombardierten Wertpapiere zuriickgegangen sind. 

Eine unberechtigte Kreditgewahrung kann aus Gefalligkeit gegeniiber 
dem Kreditnehmer, mit dem vielleicht freundschaftliche Beziehungen be
stehen, erfolgen. Es liegt dann eine "Oberschreitung der Befugnisse des oder 
der Angestellten vor. Sofern die Anforderung neuer Sicherheiten unterlassen 
wurde, wird haufig auch nur Nachlassigkeit in der Befolgung der vorgeschrie
benen Kontrollvorschrift vorliegen. Das Motiv kann jedoch auch personlicher 
Vorteil sein; der Kreditnehmer kann z. B. den Kredit durch Bestechung eines 
Angestellten erhalten haben. WuBte der Angestellte, der vorschriftswidrig 
einen Kredit eingeraumt hat, daB der Schuldner zur Zeit der Kreditnahme 
zahlungsunfahig war, so hat er betriigerisch gehandelt. In den meisten Fallen 
ist aber die Absicht der Vermogensschadigung der Bank schwer nachweisbar. 

Um unberechtigte Kreditgewahrungen zu verhindern, ist eine moglichst 
haufige Nachpriifung der erteilten Kredite erforderlich. Es geniigt nicht, wenn 
sie alljahrlich einmal erfolgt; mindestens monatliche Revisionen sind wiin
schenswert. Jedoch ist es besonders zweckmaBig, die Revisionen unvorbe
reitet vorzunehmen, also nicht genau zu Beginn eines jeden Monats, sondern 
z. B. zwolfmal jahrlich in verschiedenen Zeitabstanden. Dadurch wird meist 
verhindert, daB der KreditnehIlJ.er unmittelbar vor der Revision den unrecht
miWig erteilten Kredit scheinbar zuriickzahlt oder Deckung gibt, indem er 
z. B. einen Scheck auf eine andere Bank zum Inkasso einreicht, der Gegenwert 
ihm auf Kontokorrent-Konto gutgeschrieben wird, der Scheck aber, weil er 
bei der anderen Bank kein Guthaben besitzt, wenige Tage darauf, aber nach 
der Revision, als "unbezahlt" zuriickkommt. 

Die Kreditkontrolle geht in der Regel von den Unterlagen aus, die iiber 
die erteilten Kredite vorliegen. Gewohnlich wird im Sekretariat oder einer 
besonderen Kreditabteilung eine Kartothek gefiihrt, worin die erteilten 
Kredite eingetragen und wonach sie iiberwacht werden. Fiir jeden Kunden 
werden der Tag der Genehmigung, die Rohe des bewilligten Kredits, dessen 
Art (z. B. ob Diskontkredit, Kontokorrentkredit, Akzeptkredit usw.), die Art 
der Sicherheiten (Wertpapiere, Warenverpfandung, Rypotheken, Biirgschaften 
usw.) oder die Angabe, daB es sich um einen Blankokredit handelt, ferner der 
etwa vereinbarte Riickzahlungstermin und die Bedingungen (Konditionen) 



Die Kred.itkontrolle. 213 

angegeben. Diejenige Stelle, die den Kredit bewilligt hat, also die Direktion 
oder die Mitglieder des Kreditausschusses (s. S. 211), fiigen ihren Namenszug 
zum Zeichen der Genehmigung hinzu. Ebenso werden etwa vorgenommene 
Herabsetzungen der bewilligten Kreditsumme vorgemerkt. Haufig wird diesen 
Angaben gelegentlich noch hinzugefiigt, in welcher Rohe der Kredit in An
spruch genommen ist und von Zeit zu Zeit eine Abstimmung mit den Konto
korrentsalden, zuweilen nach den monatlichen Debetsalden, vorgenommen. 
Die Auskiinfte iiber den Kreditnehmer werden in einer besonderen Abteilung 
nach den Namen der Kunden verwaltet (s. S. 137), zuweilen werden sie auch 
den fiir jeden Kunden bestimmten Kreditakten beigefiigt, in die gleichzeitig 
ein die obigen Angaben enthaltendes Blatt eingeheftet wird. Ferner werden 
in die Kreditakten die vom Kreditnehmer eingereichten Bilanzen nebst Be
merkungen iil?er die Zeit und das Ergebnis ihrer Priifung durch die Bank auf
genommen. Sind zur besseren Beurteilung der Bilanz Schatzungen bestimmter 
Vermogenswerte, z. B. der Grundstiicke, durch Sachverstandige vorgenommen 
worden, so befinden sich die Gutachten ebenfalls in den Kreditakten. Dasselbe 
gilt von den Berichten iiber eine auf Veranlassung der Bank etwa vorgenom
mene Revision im Betriebe des Kreditnehmers, z. B. durch eine Treuhand
gesellschaft. 

Bei der Kreditkontrolle werden nun diese Unterlagen mit dem Konto
stand verglichen. Dabei ist natiirlich Wert darauf zu legen, daB der Konto
stand samtliche Buchungen iiber Belastungen oder Gutschriften des Kunden 
enthalt, also nicht etwa Buchungen im Riickstande sind. Um Sicherheit zu 
erlangen, daB dies der Fall ist, wird die Revision zweckmaBig nach Erledigung 
und Abstimmung der Tagesbuchungen im Kontokorrent (s. Kap. VIII, 
Abschn. 4) erfolgen. Die laufenden Notizen der Korrespondenzabteilung 
(s. S. 162 und Kap. VII, Abschn.,I) allein zur Priifung heranzuziehen, ist 
nicht zweckmaBig, weil keine Gewahr fiir deren Richtigkeit gegeben ist. Es 
ware denkbar, daB der zustandige Korrespondent eigenmachtig auf Veran
lassung des Kreditnehmers die Vberziehung eines Kredits bewilligt hat, und 
daher den unrechtmaBig abgehobenen Betrag absichtlich nicht in seineNotizen 
eintragt, so daB der Revisor ohne Heranziehung des durch Abstimmung auf 
seine Richtigkeit gepriiften Kontokorrents die Kreditiiberziehung nicht be
merkt. Nur sofern die Buchungen in das Kontokorrent und deren Abstimmung 
bei Vornahme der Revision nicht a jour sind, wird sich die Heranziehung der 
Notizen des Korrespondenten zur Erganzung empfehlen. Dabei werden freilich 
die im Kontokorrent noch nicht enthaltenen Buchungen, soweit sie zu einer 
Verminderung der Kreditsumme fiihren, auf ihre Richtigkeit an Hand der 
Originalunterlagen nachgepriift und gleichzeitig moglichst auch festgestellt 
werden miissen, ob etwa Belege iiber noch nicht im Kontokorrent enthaltene 
und abgestimmte Verfiigungen des Kunden im Umlauf sind, die der Korre, 
spondent nicht in seine Notizen eingetragen hat. 

Alsdann wird sich die Revision auf die Priifung der Kreditsicherheiten 
zu erstrecken haben. Dokumente (z. B. Konnossemente usw.) werden auf 
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ihre OrdnungsmaBigkeit zu priifen, bei Wertpapieren wird der Kurswert unter 
Beriicksichtigung der von der Bank festgesetzten Beleihungsgrenze (s. S. 45) 
zu berechnen sein. Sofern die Revision nicht nur auf die formale Berechtigung 
des Kredits gerichtet ist, werden, namentlich bei nicht oder nicht ausreichend 
gedeckten Krediten, die oben (S. 213) erwahnten Unterlagen (Bilanzen und 
Auskiinfte) zu priifen sein. 

Natiirlich entbindet die Kreditkontrolle durch Revisionsbeamte nicht 
die Buchhaltung von der standigen "Oberwachung des Kontostandes oder das 
Sekretariat bzw. die Kreditabteilung, zuweilen die Korrespondenzabteilung, 
von der Priifung der fiir die Kredite gegebenen Sicherheiten auf ihren Wert. 
Ebenso findet neben der Revision eine laufende Kontrolle der von Filialen, 
Zweigniederlassungen, Depositenkassen usw. gewahrten Kredite durch die 
Zentrale der Bank statt. Die hierzu notwendigen Unterlagen werden von den 
genannten Stellen laufend an die Zentralen gesandt. Sowohl bei der Kredit
kontrolle als auch bei der Uberwachung der Kredite muB oft von Fall zu 
Fall entschieden werden. Allzu starre Grund~atze konnen im Interesse der 
geschaftlichen Beziehungen zur Kundschaft nicht immer befolgt werden. An
genommen, ein Kunde habe bei der Bank Industrieaktien im Kurswerte von 
30000 RM. liegen, die als Sicherheit fiir einen ihm eingeraumten Kredit 
dienen, und schulde ihr 15000 RM. Wiinscht der Kunde nun noch iiber 
5000 RM. zu verfiigen, so wird die Bank vielleicht die weitere Inanspruch
nahme von Kredit ablehnen, wenn der Kunde noch ein groBes Wechselobligo 
unterhalt, obgleich fiir Diskontkredite als solche in der Regel keine Sicher
heiten gefordert werden. Freilich setzen die Banken bestimmte Richtlinien 
fiir die Beleihung von Wertpapieren (z. B. von Industrieaktien) fest. Aber 
diese konnen nicht immer schematisch innegehalten werden. Es wird in dem 
vorliegenden FaIle zuweilen auch auf die Art der verpfandeten Wertpapiere 
ankommen sowie auf das Vertrauen, das dem Kunden entgegengebracht 
wird. Die Entscheidung wird, wenn Ausnahmen von den Richtlinien gemacht 
werden sollen, der Geschaftsleitung zustehen, die auch die Verantwortung 
gegeniiber der Kontrollstelle zu iibernehmen hat. 

Haufig wird bei den Banken auch eine besondere Liste der von ihnen 
gekiindigten Kredite gefiihrt, um die Riickzahlungen iiberwachen zu konnen. 

Eine standige tJberwachung durch die zustandige Abteilung muB auch 
in bezug auf diejenigen Kredite erfolgen, die von der Bank bei anderen Stellen 
in Anspruch genommen wurden. Die Bank muB vermeiden, iiber Betrage zu 
verfiigen, ohne dazu berechtigt zu sein. 

b) 1m Kassenbiiro. 

1m vorigen Abschnitt wurde dargelegt, daB der Kassenbestand von Zeit 
zu Zeit durch Revisionsbeamte mit dem Saldo der Kassenkladde abgestimmt 
werden muB, um zu verhindern, daB der Kassierer die eingezahlten Betrage 
zwar ordnungsmaBig bucht, sie sich aber trotzdem widerrechtlich aneignet. 
Es ist auch schon erwahnt worden, daB eine solche Nachpriifung moglichst 
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von einem nicht im Kassenbiiro tatigen Revisionsbeamten, und zwar taglich 
Mch SchluB der Kassen fiir das Publikum, vorgenommen wird; in groBeren 
Betrieben meist von der Revisionsabteilung. Zuweilen wird der bare Kassen
bestand gleichzeitig auch von dem Kontrollbeamten gemeinsam mit dem 
Kassierer bis zum nachsten Tage verschlossen. 1st die Obereinstimmung 
zwischen Barbestand und Saldo der Kassenkladde festgestellt, so !mnn man 
annehmen, daB die Kasse tatsachlich stimmt, vorausgesetzt, daB aIle an der 
Kasse erfolgten Zahlungen ordnungsmaBig in diese Kladde gebucht sind. 
Um dies festzustellen, muG die Kassenkladde auch mit den Belegen ver
glichen werden, und gleichzeitig muB durch geeignete Kontrollen dafiir ge
sorgt werden, daB samtliche Einzahlungsbelege in die Kladde eingetragen 
werden. Diese Kontrolle erfolgt in folgender Weise. Ober jede Einzahlung 
wird, wie auf S.163 erwahnt, vom Einzahler ein Zettel (Einzahlungszettel) 
ausgestellt. Diesen Zettel gibt der Kassierer an einen zweiten Beamten, der 
im Durchschreibeverfahren gleichzeitig die Quittung fiir den Einzahler, 
das Bestatigungsschreiben an den Kunden (Gutschriftsaufgabe), die Kassen
Primanotabuchung sowie sonstige Buchungsbelege und Kopien herstellt 
(s. S. 171). Die Quittung unterzeichnet er, schreibt Betrag und Namen des 
Einzahlers in ein Kontrollbuch ein und gibt sie dann dem Kassierer, der 
die zweite Unterschrift leistet, die Eintragung in die Kassenkladde vornimmt 
und nunmehr das Geld in Empfang nimmt. In Betrieben, in denen das Durch
schreibeverfahren nicht angewandt wird, stellt der zweite Beamte nur die 
Quittung aus und unterzeichnet sie. Die Quittungsformulare werden haufig 
(ahnlich wie die Schecks) von Blocks abgetrennt und !auf end numeriert. An 
dem Block verbleibt ein kleiner Abschnitt (Talon), auf dem der Betrag, der 
Name des Einzahlers und das Datum der Einzahlung vermerkt werden. 
Dieser Abschnitt kann die Fiihrung des Kontrollbuches ersetzen. 

In Betrieben, wo der Grundsatz durchgefiihrt ist, die Entgegennahme 
der Unter!agen fiir den Empfang der Werte in die Hande von Personen zu 
legen, die mit der Verwaltung der Werle selbst nichts zu tun haben (s. S. 208), 
werden die Einzahlungszettel VOID Publikum an einem besonderen Schalter 
(dem Belegannahmeschalter) abgegeben. Der den Zettel empfangende Beamte 
gibt eine Halfte einer aus zwei Teilen bestehenden, mit !aufender Nummer 
versehenen Kontrollmarke dem Einzahler, wahrend er die zweite Halfte, auf 
der dieselbe Nummer vermerkt ist, mit dem Einzahlungszettel - zuweilen 
auf diesen Zettel geklebt - an die die Quittung ausschreibende Stelle weiter
leitet. Rier wird die Quittung mit der ersten Unterschrift versehen, gebucht 
und alsdann mit der zweiten Halfte der Kontrollmarke und dem Einzahlungs
zettel an den Kassierer weitergeleitet, der nach Aufruf der Kontrollmarken
nummer und Entgegennahme der ersten Halfte vom Einzahler das Geld 
gegen Aushandigung der von ihm mit der zweiten Unterschrift versehenen 
Quittung in Empfang nimmt. In einigen Betrieben wird auf die zweite Halfte 
der Kontrollmarke am Belegannahmeschalter die Kontonummer des Kunden 
und der Betrag geschrieben und eine Kopie angeferligt, die ebenfalls an die 
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die Quittung ausschreibende Stelle weitergeleitet, aber dort als Beleg zuruck
behalten wird. Zuweilen werden an der Belegannahmestelle Registrierkassen 
aufgestellt, die mehrere Kontrollbons anfertigen, die an Stelle der Kontroll
marken verwendet werden. Die Ausgabe von Kontrollmarken oder Kontroll
bons erfolgt auch bei Ablieferung von Schecks oder Quittungen. Es wird 
dann vor Auszahlung des Betrages ebenfalls die Ruckgabe der Marke oder 
des Bons verlangt, und dadurch kann verhindert werden, daJl das Geld in 
die Hande eines nicht berechtigten Empfangers gelangt. 

Die Unterzeichnung der Quittungen durch zwei Bevollmachtigte wird 
zum Zwecke der gegenseitigen Kontrolle in den meisten Betrieben angewandt. 
Nur in kleinen Banken werden die Quittungen zuweilen nur mit einer Unter
schrift versehen; aber auch hier gilt die Vorschrift, daJl die Unterschrift 
nicht von demselben Beamten geleistet werden darf, der das Geld in Emp
fang nimmt. Man richtet zu diesem Zweck zwei Schalter ein; an dem einen 
wird das Geld eingezahlt, an dem anderen die Quittung ausgehandigt. Der
jenige Beamte, der die Unterschrift leistet, hat die quittierten Betrage zu 
buchen und die Kasse zu kontrollieren, so daJl die Prufung durch die Re
visionsabteilung wegfallt. Jedenfalls ist das Prinzip der Trennung beider 
Funktionen - Geldempfang und Buchung - ein vorzugliches Mittel gegen 
Veruntreuungen. 

Um eine Mitkontrolle der Quittungsempfanger herbeizufiihren, werden im 
Kassenraum durch Aushang die Namen und die Unterschriften der zur rechts
giiltigen Unterzeichnung der Schriftstucke Bevollmachtigten bekanntgegeben. 

Ebenso wie die Richtigkeit der Buchungen in die unreine Kasse (Kassen
kladde) durch Vergleich mit den Einzahlungszetteln festgestellt wird, muB 
die tThereinstimmung der Eintragungen in das Kassen-Primanota oder die 
es ersetzenden Memorialdurchschriften mit den Belegen kontrolliert werden. 
Auch muB der Saldo dieser Primanota oder der Sammelbogen, auf dem die 
in den Memorialdurchschriften enthaltenen Betrage zusammengestellt und 
addiert sind, mit dem Saldo der Kassenkladde verglichen werden. N ach 
Moglichkeit wird auch diese Kontrolle taglich erfolgen. In groJleren Betrieben 
wird sie durch die Revisionsabteilung vorgenommen, in kleineren durch den 
die Buchungen in die Primanota vornehmenden Beamten. Der Vergleich der 
Einzahlungsbelege mit der Kassen-Primanota ist uberflussig, wenn diese 
gleichzeitig mit der Ausstellung der Quittungen im Durchschreibeverfahren 
hergestellt wird, weil die Richtigkeit der Quittungen bereits vom Kassierer, 
der sie als Beleg fUr die Auszahlung benutzt, festgestellt wird, und die 
Grundbuchung hiermit ubereinstimmen muB. Notwendig ist diese Kontolle 
jedoch, wenn die Grundbuchungen der Einzahlungen nicht gleichzeitig mit 
der Quittung, sondern getrennt hergestellt werden. In diesem Falle konnte 
bei der Buchung ein Irrtum entstehen, der sich dann in die ubrigen Bucher 
ubertragen wiirde. 

Bei den nicht am Schalter erfolgenden, sondern durch die Post ein
gehenden Einzahlungen hat die Kontrolle eine etwas andere Form, weil keine 
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Quittung ausgestellt, sondern der Empfang brieflich bestatigt wird. Auch 
lassen sich hierbei nicht die Vorteile einer besonderen Belegannahmestelle 
verwerten. Der Kassierer erhalt diese Betrage von der Postoffnungsstelle 
oder der Korrespondenzabteilung und hat dariiber Quittung zu leisten. 
Die das Geld an den Kassierer sendende Stelle konnte nun die ordnungs
miiBige Buchung des Einganges in die Kassenkladde feststellen. Diese Methode 
wird in kleinen Betrieben zuweilen angewandt; fiir groBere ist sie jedoch 
schwer durchfiihrbar, weil der Beamte jener Stelle taglich in die Kasse gehen 
miiBte, um die Buchungen zu kontrollieren. Die friiher angewandte Methode, 
von einem Beamten - aber nicht dem Kassierer - eine Abschrift der Kalisen
kladde herstellen und der Korrespondenz zu Kontrollzwecken zusenden zu 
lassen, ist aber zeitraubend. Die Kontrolle wird daher in groBeren Betrieben 
meist in folgender Weise vorgenommen. Der Begleitbrief zu der Einzahlung 
(Avis) und die Gutschriftsaufgabe an den Kunden werden der Korrespondenz
abteilung zugeleitet, die alsdann nach Vergleich beider Schreiben die Ab
sendung der Gutschriftsanzeige veranlaBt. Bleibt die Gutschriftsanzeige aus, 
so wird die Korrespondenzabteilung in der Kasse Nachfrage halten. Die 
Anfertigung der Gutschriftsanzeige und deren "Obersendung an die Korre
spondenz erfolgt zweckmaBig von derselben Stelle, die die Quittungen iiber 
die Einzahlungen am Schalter ausstellt und bei Anwendung des Durch
schreibeverfahrens gleichzeitig mit der Gutschriftsanzeige die Grundbuchung 
sowie die sonstigen Durchschriften herstellt. Um zu verhindern, daB der 
Kassierer etwa unbefugterweise die Gutschriftsanzeige selbst herstellt und 
der Korrespondenzabteilung zuleitet, den Betrag sich aber rechtswidrig 
aneignet und nicht in die Kassenkladde einbucht, ist es notwendig, daB die 
Postoffnungsstelle oder an deren Stelle die Korrespondenz eine Kopie des 
die "Obersendung des Geldes an den Kassierer begleitenden Zettels an die die 
Gutschriftsanzeige ausschreibende Stelle sendet. Diese hat dann an Hand 
dieser Kopien zu kontrollieren, daB samtliche Gutschriftsanzeigen gema.cht und 
der Korrespondenz zugeleitet werden. Anstatt die Kopien dieser Stelle zuzu
senden, konnen sie auch der Revisionsabteilung zugeleitet werden, die alsda.nn 
die Feststellung trifft, ob die Gutschriftsanzeige ordnungsmaBig gema.cht ist. 

Grundsatzlich muB jedenfalls dafiir gesorgt werden, daB der Kassierer 
nicht den Begleitbrief des Geldes direkt von der Post erhiilt, sondern dieser 
Brief oder eine Kopie einer anderen Stelle zugeleitet wird, die die Einzahlungen 
kontrollieren kann. Ebenso notwendig ist, daB Begleitbrief und Geld nicht 
direkt dem Korrespondenten zugehen, weil dieser alsdann sich das Geld, 
statt es der Kasse weiterzusenden, widerrechtlich aneignen und ein Besta
tigungsschreiben an den Kunden senden konnte. Die Veruntreuung wiirde 
dann erst entdeckt werden, wenn der Kunde den Kontokorrentauszug er· 
halt, sofern nicht bei der Bank das System der laufenden KontoaliSziige 
besteht (siehe Kapitel VIII, Abschnitt 3). 

Die Kontrolle der Auszahlungen erfolgt nach denselben Grund
satzen wie die der Einzahlungen. Unterschiede bestehen jedoch insofern, 
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als der Empfanger des Geldes keinen Beleg iiber den Betrag erhalt. Es kann 
also auch keine Kontrolle, wie bei der Einzahlung, durch einen zweiten, die 
Quittung ausstellenden Beamten erfolgen. Andererseits besteht hier nicht 
die Wahrscheinlichkeit, daB der Kassierer ausgezahlte Betrage nicht in die 
Kassenkladde bucht, denn er hat selbst ein Interesse an dieser Buchung. 

Die Auszahlung erfolgt immer gegen Einreichung von Belegen (Schecks, 
Quittungen, Wechsel usw.); diese gehen, wie erwahnt, zunachst an die Korre
spondenzabteilung oder die Buchhaltung, um die Unterschriften, die Scheck
nummern und den Kontostand zu priifen. Dort werden sie mit einem Ver
merk, ob die Auszahlung erfolgen kann, versehen. Die Belege erhalt der 
Kassierer zuriick, bucht sie in die Kassenkladde und zahlt den Betrag aus. 
Bei Schecks wird er noch die Zahlenreihe (s. S. 150) priifen, sofern sich eine 
solche an der Urkunde befindet. Bei Auszahlung des Geldes hat der Kassierer 
sofort auf die zur Zahlung vorgezeigten Quittungen, Schecks usw. den Stempel
aufdruck "bezahlt" und das Datum der Zahlung zu setzen. Es ist dadurch un
moglich, daB irgendein Angestellter erledigte Kassenbelege entwendet und das 
Geld erheben laBt. Es muB aber auch kontrolliert werden, ob der Kassierer dieser 
Vorschrift nachgekommen ist. Dies kann bei der Revision der Kasse geschehen. 

An Stelle der Kontrolle durch eine Zahlenreihe konnen Verfalschungen 
der Scheckbetrage auch dadurch erschwert werden, daB die Schecks in eine 
Analysenquarzlampe gelegt und durchleuchtet werden. Dadurch konnen 
Veranderungen der Schrift durch chemische Mittel festgestellt werden, weil 
die ultravioletten Strahlen solche Anderungen erkennbar machen. Dieses Ver
fahren hat gegeniiber der Verwendung von Zahlenreihen den Vorteil, daB es 
nicht nur gegen Verfalschungen des Scheckbetrages, sondern auch gegen an
dere Textanderungen der erwahnten Art schiitzt; z. B. gegen Falschung der 
im Scheck als Order genannten Firma. Manche Banken verwenden, um dasselbe 
Ziel zu erreichen, fiir ihre Scheckformularee in Papier, dessen Farbe sich ver
andert, wenn die Schrift mit Lauge oder Saure bearbeitet worden ist. 

Die Belege werden nun an die fiir die Anfertigung des Kassen-Primanota 
und gegebenenfalls der Durchschriften zustandige Stelle weitergeleitet. Die 
Kontrolle der Kassenkladde und der Kassen-Primanota oder der an dessen 
Stelle angefertigten Durchschriften sowie des Additionsbogens erfolgt in 
derselben Weise wie bei den Einzahlungen. Sofern ein besonderer Beleg
a.nnahmeschalter besteht, werden die vom Publikum vorgezeigten Belege 
(Schecks, Quittungen usw.) dort gegen die eine Halfte der Kontrollmarke 
abgegeben, wahrend die zweite Halfte mit den Belegen an die Korrespondenz 
oder Buchhaltung weitergeleitet und von dieser mit den Belegen an den 
Kassierer zur Auszahlung gesandt wird. Der Kassierer ruft die N ummer der 
Kontrollmarke auf, fragt den Geldempfanger nach dem Betrag, um fest
zustellen, ob die Kontrollmarke nicht etwa in andere, unbefugte Hande ge
kommen ist, und zahlt aus. 

In manchen Banken wird die Auszahlung gegen Quittung in der Art 
vorgenommen, daB das zur Quittungsleistung fiir den Geldempfanger be-
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stimmte Formular nicht von diesem, sondern von der Bank ausgestellt und 
ihm zur Unterschrift vorgelegt wird, und zwar gleichzeitig mit der Durch
schrift der Buchungen oder Buchungsbelege, sowie gegebenenfalls der Be
lastungsaufgabe fiir den Kunden. Das gleiche Verfahren laBt sich jedoch 
naturgemajl bei Schecks und anderen Auszahlungsbelegen nicht anwenden. 
Bei dies en konnen die Durchschriften nur auf Grund der Belege nach der 
Auszahlung angefertigt werden. 

Sowohl bei den Einzahlungen, als auch bei den Auszahlungen wurde an
genommen, daB gleichzeitig mit der Grundbuchung und den Buchungsbelegen 
eine Gutschriftsaufgabe (bei Einzahlungen) oder Belastungsaufgabe (bei Aus
zahlungen) im Durchschreibeverfahren hergestellt und an den Kontoinhaber 
gesandt wird. Eine solche schriftliche Bestatigung der Auszahlungen ist ein 
wirksames Kontrollmittel. Sie erschwert es namentlich, daB irgendein Beamter, 
der die Guthaben der Kunden kennt, mit ge£alschten, auf den Namen eines 
Kunden lautenden Schecks durch einen Strohmann an der Kasse Geld er
heben laBt, oder daB in gleicher Weise eine Quittung gefalscht wird, falls 
etwa die Bank an andere, als den ihr persOnlich bekannten Kunden oder 
dessen Bevollmachtigten Zahlungen gegen Quittung vornehmen sollte. Bei 
direkten Einzahlungen des Kunden ist die Zusendung einer Bestatigung 
nicht so notwendig, weil dadurch nur eine Unterschlagung des Geldes durch 
denKassierer erschwert wird; gegen eine solche gibt es aber, wie wir gesehen 
haben, andere wirksame Kontrollmittel. Bei Einzahlungen durch einen Dritten 
ist die Bestatigung im Interesse des Kunden wiinschenswert; sie schiitzt ihn, 
daB der Einzahler einen geringeren Betrag zahlt und die Quittung der Bank 
falscht. Auszahlungen an den Dritten dem Kunden zu bestatigen, ist deshalb 
notwendig, weil es schon haufig vorgekommen ist, daB ein Betriiger unter 
Benutzung gefalschter oder gestohlener Briefbogen des Kunden und unter 
geschickter FaIschung der Unterschrift die Bank veranlaBt hat, von dem 
Konto des Kunden einen Geldbetrag an einen Dritten zu zahlen. Die Be
nachrichtigung des Kunden schiitzt, da die Zahlung erfolgt ist, wie bei Aus
zahlungen gegen Schecks, natiirlich nicht ohne weiteres gegen den Betrug, 
aber sie erleichtert dessen Aufdeckung, weil der Kunde sonst haufig erst nach 
Monaten, und zwar erst nach Priifung der halbjahrlich oder vierteljahrlich auf
gestellten Kontoausziige von der fiir seine Rechnung erfolgten Zahlung Kennt
nis erhalt. Nur wenn Tagesausziige versandt werden, wird die Entdeckung 
eines solchen Betruges friiher erfolgen (siehe auch Kapitel VIII, Abschnitt 7). 

Bestatigungsschreiben fUr Ein- und Auszahlungen werden jedoch nicht 
von allen Banken und in allen Fallen angefertigt. Zuweilen werden direkte 
Einzahlungen vom Kunden oder dessen Bevollmachtigten und solche direkten 
Auszahlungen gegen Scheck oder Quittung nur dann bestatigt, wenn der 
Betrag eine bestimmte MindesthOhe erreicht. Einzahlungen von einem Dritten 
im Auftrage eines Kunden, durch die Post zugehende Geldbetrage und Aus
zahlungen an einen Dritten auf Grund eines schriftlichen Auftrages des Kunden 
werden jedoch meist bestatigt. 
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Neuerdings fallen in der Regel die Bestatigungsschreiben bei Ein- und 
Auszahlungen, zuweilen mit Ausnahme der eben erwahnten Zahlungen der 
Bank an einen Dritten, fort, wenn die Bank dem Kunden laufende Posten
ausziige zusendet (s. Kap. VIII, Abschn. 3). 

Versendungen von Geld durch die Post konnen ebenso wie die Eingange 
dieser Art durch die Korrespondenzabteilung oder die Revisionsabteilung 
nachgepriift werden. Der Korrespondent weist auf Grund des Kundenauf
trages die Kasse zur Absendung des Geldes schriftlich an. Den Orginalauftrag 
behaIt er zuriick. Die Anweisung muB jedoch vorher von einer Kontrollstelle 
- meist der Revisionsabteilung - auf ihre Richtigkeit gepriift werden. Ver
miBt der Korrespondent die von der Kasse ausgestellte Belastungsaufgabe 
an den Kunden, die ebenfalls im Durchschreibeverfahren gleichzeitig mit der 
Grundbuchung und den sonstigen Buchungsbelegen hergestellt werden kann, 
so wird er sofort in der Kasse Nachfrage halten. 

Die Versendung des Geldes selbst kann entweder von der Kasse vorge
nommen werden oder von der Expedition. In diesem Falle wird auch der Auf
trag an die Expedition von der Revisionsabteilung gegengezeichnet, oder ein 
Durchschlag des von der Korrespondenz an die Kasse gerichteten und von der 
Revisionsabteilung gepriiften Auftrags der Expedition zugesandt. Dieser Auf
trag selbst bleibt in der Kasse als Beleg fiir die Auszahlung und Grundbuchung. 

Gewohnlich wird fiir diesen Verkehr zwischen der Kasse und der Ex
pedition ein besonderes Buch eingerichtet, in dem der Empfanger des Geldes, 
die Art der Versendung (Postanweisung, Geldbrief usw.) angegeben wird. In 
dem Buch hat die Expedition fiber den Empfang des Geldes zu quittieren. 

Bei der Versendung von Geld in Wertbriefen ist natiirlich auch auf ord
nungsmaBige Empfangsbestatigung des Empfangers zu achten. Die Banken 
legen der Sendung ein Bestatigungsformular bei, das yom Empfanger zu unter
zeichnen und sofort zuriickzuschicken ist. 

V'bersendungen an einen Dritten infolge telegraphischer Weisung er
folgen in der Regel nur, wenn der Absender des Telegramms sich durch ein 
vorher vereinbartes Stichwort oder eine nach einem geheim vereinbarten 
System errechnete Stichzahl aIs solcher ausweist. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz werden zuweilen gemacht, wenn es sich um einen geringen Betrag 
handelt, oder wenn die Summe z. B. an eine bekannte Bank geschickt werden 
soll; natiirlichfiir die Bank selbst, nicht zugunsten eines imTelegrammgenannten 
Kunden dieser Bank. Auch in diesem Falle wird bei der Zahlung jedoch darauf 
hingewiesen, daB ein unbeglaubigter telegraphischer Zahlungsauftrag vorliegt. 

Besondere Vorsicht ist notig, wenn der Dritte, an den die Zahlung er
folgen soll; am Zahlungsorte nicht seinen dauemden Wohnsitz hat, sondern 
wenn die Zahlung z. B. an eine voriibergehend in einem Hotel wohnende Per
son geleistet werden soll. In diesem Falle wird genaue Legitimation des Zah
lungsempfangers verlangt, wenn er der Bank nicht personlich bekannt ist, 
und bei dem Auftraggeber vor der Auszahlung telegraphisch oder telephonisch 
Riickfrage gehalten, ob der Zahlungsauftrag in Ordnung geht, sofem nicht 
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ein Stichwort oder eine Stichzahl vereinbart ist und und dies im Zahlungs
auf trag angegeben ist. Telegraphisch ohne Angabe eines Stichworts oder einer 
Stichzahl erteilte Auftrage zur Zahlung an einen Dritten werden von der Bank 
gewohnlich erst ausgefiihrt, nachdem durch Riickfrage die Richtigkeit des 
Auftrages bestatigt ist. Telephonisch erteilte Auftragezur Zahlung an Dritte 
werden von den Banken in der Regel zuriickgewiesen. 

Die Kontrolle der "Oberweisungen ist nicht minder wichtig als die 
der Auszahlungen, weil Veruntreuungen in der Form begangen werden 
konnen, daB auf Grund eines gefalschten "Oberweisungsauftrages "Ober
weisungen an den Falscher oder einen Gehilfen erfolgen konnen. Als besonders 
zuverIassiges Mittel, um dies zu verhindern, gilt die Benutzung von Vor
drucken bei "Oberweisungsauftragen, ahnlich wie im Bar-Scheckverkehr. 
Die Vordruckefiir "Oberweisungen werden, wie die Schecks, in Heften gebunden, 
fortlaufend numeriert und zur Erleichterung der Buchungen mit der Konto
nummer des Kunden versehen. Der Kunde hat den Empfang eines Vordruck
heftes zu bestatigen und tragt die Verantwortung fiir miBbrauchliche Be
nutzung. Die Bank hat natiirlich dafiir zu sorgen, daB im Innenbetriebe die 
"Oberweisungshefte sorgfaltig aufbewahrt werden, denn es besteht sonst die 
Moglichkeit, daB ein Beamter, der den Geschaftsverkehr mit einem sich im 
Besitze eines "Oberweisungsheftes befindlichen Kunden kennt, ein "Ober
weisungsformular entwendet und die Kontonummer sowie die in den "Ober
weisungsvordrucken des Kunden angegebenen Nummern durch Falschung 
auf dem entwendeten Vordruck einsetzt. Solche "Oberweisungsvordrucke 
werden, wie wir gesehen haben, von der Reichsbank, dem Postscheckamt und 
auch von den Sparkassen fiir den "Oberweisungsverkehr der Girokassen aus
gegeben. 1m iibrigen haben sie aber im Bankverkehr bisher wenig Verbrei
tung gefunden. (Siehe auch Kapitel VIII, Abschnitt 7.) 

Die bei der Bank eingegangenen "Oberweisungsauftrage miissen nun in der 
Korrespondenz oder Buchhaltung daraufhin gepriift werden, ob die Unter
schrift des Auftraggebers mit der bei der Bank hinterlegten iibereinstimmt, 
und soweit Vordrucke verwendet wurden, ob sich die laufende Nummer des 
Vordrucks unter den im Vordruckheft des Kunden enthaltenen Nummern be
findet. Ferner ist festzustellen, ob der Kontostand des Kunden die Ausfiihrung 
des "Oberweisungsauftrages gestattet. Diese Kontrolle entspricht also der bei 
den Schecks iiblichen. Die zustandige Abteilung vermerkt dann auf den 
"Oberweisungsauftragen, daB die "Oberweisung erfolgen kann und sendet sie 
in die Kasse oder Giroabteilung, wo die "Oberweisungen vorgenommen werden. 
Die ausgeschriebenen "Oberweisungen werden von der Revisionsabteilung oder 
einer anderen Kontrollstelle mit den Auftragen der Kunden verglichen; gleich
zeitig meist auch die mit dem "Oberweisungsformular oder separat durchge
schriebenen Belastungsaufgaben und Buchungsunterlagen. Samtliche Durch
schriften werden gewohnlich von dem die "Oberweisung vornehmenden Be
amten unterzeichnet, und die Kontrolle erstreckt sich auch darauf, ob dies 
geschehen ist. 
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Die bei der Bank eingehenden Uberweisungen werden mit den vom 
Uberweiser eingegangenen Briefen (Avisen) verglichen. Auch wird hierbei 
ebenfalls die OrdnungsmaBigkeit der Unterschriften auf dem Avis festgestellt. 

In der Buchhaltung wird an Hand der von der Reichsbank oder dem 
Postscheckamt zugehenden laufenden Kontoausziige gepriift, ob samtliche 
von der Bank vorgenommenen oder eingegangenen Uberweisungen durch 
diese Girobanken mit den Belastungen oder Gutschriften der Kontokorrent
konten iibereinstimmen. Ebenso wird die Ubereinstimmung der an andere 
Banken erfolgten oder von ihnen eingehenden Uberweisungen durch Vergleich 
der von diesen Banken eingehenden Postenausziige oder Buchungsaufgaben 
mit den Gegenposten des Kontokorrents festgestellt. 1m FaIle der Uberein
stimmung ergibt sich, daB die Belastungs- und Gutschriftsaufgaben an die 
Kunden ordnungsgemaB erfolgt sind, da diese bzw. ihre Durchschriften die 
Grundlage der Kontokorrentbuchungen bildeten. Ware die Absendung einer 
solchen Aufgabe unterblieben, so wiirde der Posten auf dem Konto fehlen, 
aber im Kontoauszug der Reichsbank, des Postscheckamts oder der sonstigen 
Bank, die die Uberweisung vorgenommen hat, enthalten sein. Diese wichtige 
Kontrolle wird bei vielen Banken nicht von der Buchhaltung, sondem einer 
besonderen Kontrollstelle, z. B. der Revisionsabteilung, vorgenommen. Diese 
Stelle priift auch auf Grund der Kontoausziige der Reichsbank oder des Post
scheckamts, ob fiir die von diesen Instituten erfolgten Barabhebungen das 
Kassa-Konto belastet worden ist (siehe auch Kapitel VIII, Abschnitt 7). 

Die Banken sind jedoch in der Lage, fast jeden ihnen zugehenden "ge
kreuzten" Scheck einzulOsen. Lautet der Scheck auf eine auswartige Bank, 
die ein Reichsbank-Girokonto besitzt, so kann der Einzug auf dem VelTech
nungswege regelmaBig durch die Reichsbank erfolgen; der Bezogene wird 
von der Reichsbank seines Ortes belastet, und diese schreibt den Betrag dere 
jenigen Bank gut, die ihn ihr zum Inkasso iibergeben hat. In den seltenen 
Fallen, in denen ein "gekreuzter" Scheck auf eine Bankfirma lautet, die kein 
Reichsbank-Girokonto besitzt, oder bei der sich sonst keine Moglichkeit der 
VelTechnung ergibt, wird die Firma (der Bezogene) von dem Inhaber des 
Schecks ersucht werden miissen, ein Konto zu eroffnen und den Gegenwert 
des Schecks dem Ubersender zu iiberweisen. 

Besonders interessant ist eine Kontrolleinrichtung, die aUB England 
zu uns heriibergekommen ist und sich aIs iiberaus niitzlich erwiesen hat: 
das sogenannte "Kreuzen" (englisch "crossing") der Schecks. Es Boll 
verhindem, daB Schecks, die abhanden gekommen sind, dem Diebe oder 
Finder ausgezahlt werden. Die SicherheitsmaBregel besteht darin, daB quer 
iiber die Vorderseite des Schecks die Worte "Nur zur Verrechnung" ge
schrieben oder durch einen Stempel aufgedruckt werden. Wird ein solches 
Papier an der Kasse einer Bank zur Bezahlung vorgelegt, so wird sie abgelehnt, 
denn der Vermerk bedeutet, daB der Betrag nur dem Konto desjenigen, der 
den Scheck der Bank eingereicht hat, gutgeschrieben werden darf. Diese 
Gutschrift (VelTechnung) gilt dann nach § 14 des Scheckgesetzes als Zahlung 
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im Sinne des Gesetzes. Die "Obertretung des Verbots macht den Bezogenen fiir 
den dadurch entstehenden Schaden verantwortlich. 

Freilich ist es undenkbar, daB jedermann, der einen "gekreuzten" Scheck 
in Zahlung bekommt, bei der bezogenen Bank ein Konto unterhiIJ.t. Der 
Aussteller des Schecks, Julius Koch (siehe Beispiel 4, S.148), gibt ihnan Werner 
& Co., die vielleicht bei der Reichsbank kein Girokonto haben. Wiirde der 
Aussteller sich hiernach in jedem FaIle vorher erkundigen mUssen, so ware 
damit eine groBe Erschwerung des gesamten Scheckverkehrs verbunden. 
Sollte daher diese niitzliche SicherheitsmaBregel Anwendung finden, so 
muBte die Moglichkeit geschaffen werden, daB wenigstens die Banken unter
einander "gekreuzte" Schecks verrechnen konnen. Dadurch ist es den Firmen, 
die bei irgendeiner Bank ein Konto unterhalten, moglich, das Geld zu er
halten. In unserem Beispiele 4/5 (S.148/9) geben Werner & Co. den Scheck an 
Miihlheimer & Co., diese an die Darmstiidter und Na.tionalbank, die den Be
trag von der Reichsbank erhebt. Da, wie erwahnt, fast jede Bank bei der 
Reichsbank ein Girokonto hat, ware in diesem Falle die Frage gelOst. Schwierig
keiten entsta.nden aber doch, wenn der Scheck statt auf die Reichsbank a.uf 
eine andere Bank lauten wiirde. Da fiir den Geschiftsverkehr der Banken 
eines Platzes untereinander keine Konten eingerichtet zu werden pflegen, 
wird die Vermittlung durch die Abrechnungsstelle und in Berlin auch durch 
den Kassen-Verein iibernommen. Angenommen, die Berliner Handels-GeseIl
schaft habe von einem Kunden einen Verrechnungsscheck auf die Dresdner 
Bank erhalten, so gibt sie ihn der AbrechnungssteIle; dort erkennt die Reichs
bank das Konto der Berliner Handels-Gesellschaft fiir den Betrag und be
lastet dafiir gleichzeitig die Dresdner Bank. 

Hieraus ergibt sich, daB ein Privatmann einen "gekreuzten" Scheck 
nur annehmen kann, wenn er bei irgendeiner Bank ein Konto unterhii.lt. 
Denn die Bank kann jedem "Oberbringer des "gekreuzten" Schecks den Gegen
wert nicht auszahlen, weil sie nicht wissen kann, ob er den Scheck nicht ge
funden oder gestohlen hat. Somit gewinnt das "Kreuzen" der Schecks in 
demselben Verha.Itnis an Ausdehnung, wie sich der Verkehr des Publikums 
mit den Banken erweitert. 

Um Entwendungen im eigenen Betriebe zu verhindern, pflegen die Ranken 
sa.mtliche bei ihnen eingehende inlandische Schecks, die noch nicht "ge
kreuzt" sind, mit dem Vermerk "nur zur Verrechnung" zu versehen. Allerdings 
kann die Vorschrift, nach Moglichkeit aIle eingehenden inlii.ndischen Schecks 
zu "kreuzen", Entwendungen im eigenen Betriebe nur verhindern, soweit 
sie nicht von dem Kassierer oder einem sonstigen Beamten ausgehen, der die 
Schecks zuerst erha.It. Dieser konnte namlich die an demselben Orte zahl
baren Schecks an sich nehmen und ohne den Verrechnungsvermerk selbst 
einziehen oder durch einen Dritten einziehen lassen. An PIa.tzen, wo die Ein-
100ung der Schecks durch Abrechnungsstellen erfolgt, wiirde diese Veruntreu
ung jedoch sehr rasch entdeckt werden. Da z. B. in Berlin die der Abrech
nungsstelle und dem Kassen-Verein angeschlossenen Banken Schecks, Wechsel 
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und Anweisungen fast nur durch diese Institute einziehen, wiirde es auf
fallen, wenn ein Bote der einen GroBbank an der Kasse der anderen einen 
auf diese gezogenen Scheck vorlegen wfirde. Der Kassierer wiirde wahr
scheinlich die Antwort geben, der Scheck moge durch die Abrechnungsstelle 
eingezogen werden. Freilich kommt es vor, daB eine Bank im Laufe des Tages 
ellig bares Geld braucht, und es ihr zu lange dauert, bis sie nach AbschluB der 
Verrechnung die Summe von der Reichsbank erheben darf; sie will daher die 
ihr zum Inkasso iibersandten Schecks auf andere Banken direkt einlosen. 
Aber auch in diesem FaIle ist eine Unterschlagung schwer durchzufiihren, 
denn in der Regel wiirde dem Boten - zum mindesten bei groBen Summen 
- nicht bares Geld, sondern wiederum erst ein "Oberweisungsscheck auf die 
Reichsbank (roter Scheck) iibergeben werden. Der Bote geht mit diesem 
Scheck zur Reichsbank: das Geld wird seiner Firma gutgeschrieben; dieee 
kann das Guthaben wieder sofort durch einen weiBen Scheck auf die Reichs
bank abheben. Sollte die Unterschlagung also gelingen, so ware notig, daB 
der Beamte sowohl den Scheck auf diejenige Bank, von der er das Geld ein
zuziehen versucht, auBerdem aber noch ein Scheckformular auf die Reichs
bank entwendet; daB ibm beides gelingt, ist unwahrscheinlich. Selbst wenn es 
ibm aber moglich ware, sich einen Reichsbankecheck anzueignen, konnte er das 
Geld nicht an sich bringen, weil, wie oben dargestellt, eine Kontrolle dariiber 
zu wachen hat, ob die durchScheck von der Reichsbank oder dem Kassen-Verein 
entnommenen Betrage richtig in die Kassabiicher eingetragen worden sind. 

Die bier geschilderte Entdeckung der rechtswidrigen Einziehung solcher 
Schecks setzt allerdings voraus, daB die der Bank zum Einzug iibergebenen 
Schecks an sie giriert sind. 1st dies nicht der Fall, wie es bei "Oberbringerschecks 
haufig geschieht, so wiirde der Kassierer der bezogenen Bank nicht wissen, daB 
ibm die Schecks von einer anderen, der Abrechnungsstelle angeschlossenen Bank 
vorgelegt werden. Aber auch in diesem FaIle ware die Veruntreuung nur 
durchzufiihren, wenn der Bankkunde, der die Schecks zum Einzug iibergeben 
hat, das Ausbleiben der Gutschriftsanzeige oder die Einstellung der Gut
schrift in den laufenden Postenauszug, sofem ein solcher von der Bank regel
maBig erteilt wird, iibersehen wiirde. 

FUr das Publikum entsteht durch die Anwendung des Verrechnungs
vermerks ebenfalls ein Vorteil. Erhalt namlich jemand einen Scheck in Zah
lung, und will er ihn an eine Person oder Firma weitergeben, von der er sicher 
annehmen kann, daB sie ein Bankkonto besitzt, so wird er gut tun, den Scheck 
vor seiner Versendung mit dem Verrechnungsvermerk zu versehen. Geht der 
Scheck verloren, so kann der Finder das Geld nicht abheben, wenn er kein 
Konto bei einer Bank unterhaIt. 1st dies aber der Fall, so kann jederzeit fest
gestellt werden, wer das unrechtmaBig gezahlte Geld erhalten hat. 

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



III. Die Knpon- nnd Sortenkasse. 

1. Allgemeines. 
Bei den groBeren Bankinstituten pflegt fiir die EinlOsung der fiilligen 

Kupons und Dividendenscheine ein besonderes Biiro eingerichtet zu werden, 
die Kuponkasse. Gleichzeitig werden hier auslAndische Sorten (Banknoten 
und Geld) in deutsche umgewechselt und deutsche in auslii.ndische. Hii.ufig 
wird diese Abteilung mit der Kasse vereinigt. 

Unter einem Kupon - auch Zinsschein genannt - versteht man den 
Schein, auf Grund dessen die Zinsen einer Schuldverschreibung (Anleihe) am 
Fii.lligkeitstage beim Aussteller oder den von ihm bezeichneten anderen Stellen 
(EinlOsungsstellen) abgehoben werden konnen. Nicht jeder Schuldurkunde 
werden Kupons beigefiigt. So werden z. B. fiir die Zinsen einer Hypothek 
keine Kupons ausgegeben; der Schuldner hat sie vielmehr an den Hypotheken
glaubiger am Falligkeitstage gegen Quittung zu zahlen oder zu iiberweisen. 

Wie die Kupons den Anleihen beigegeben werden, die ihren 1nhabern 
Zinsen in vorher bestimmter Hohe gewahren, so sind die Dividenden
scheine zur Abhebung der Dividenden bestimmt, deren Hohe von den Er
tragnissen der Gesellschaft abhangt und erst na.ch SchluB des GeschiLftsjahres 
in einer Versammlung der Aktionare (Generalversammlung), fast immer na.ch 
dem Vorschlag des Aufsichtsrats, festgesetzt wird. 

Den Anleihen Zinsscheine beizufiigen, wurde erst Brauch, als im 
18. Jahrhundert die Schuldverschreibungen der Sta.a.ten in Inhaberpapiere 
umgewandelt wurden, d. h. in Papiere, die ohne weiteres aus der Hand des 
einen in die des anderen Inhabers unter "Obertragung des Schuldanspruchs 
iibergehen konnen. Jedoch werden Zins- oder Dividendenscheine nicht etwa 
nur Inhaberpapieren, sondem gewohnlich auch den auf den Namen 
lautenden Wertpapieren (z. B. Namenaktien) beigefiigt. Infolge des haufigen 
Besitzwechsels der meisten Schuldverschreibungen oder Aktien, namentlich 
der a.n den Borsen gehandelten Wertpapiere, wiirde es den Verkehr erschweren, 
die Auszahlung der Zinsen oder Dividenden an den jeweiligen 1nhaber des 
Wertpapiers in anderer Weise vorzunehmen als gegen trbergabe des Zins
oder Dividendenscheins. 

Die Kupons verbriefen meist den Zinsanspruch auf ein ha.lbes Jahr, 
zuweilen auf litngere Perioden, z. B. ein Jahr. Die Dividendenscheine bilden 
die Anweisung auf Zahlung des Gewinnanteils fiir ein ganzes Jahr. 1m Gegen-

:Buchwald, :Bankbetrleb. 9. Aufl. 15 
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satz zu den Kupons, auf denen der Zinsbetrag nebst dem Termin der Zahl
barkeit angegeben ist, kann der Wert der Dividendenscheine aus ihnen nicht 
zu ersehen sein; eben weil die Rohe der Dividende bei Ausgabe der Scheine 
nicht bestimmbar ist. Einige auslandische Gesellschaften, vornehmlich 
amerikanische Eisenbahngesellschaften, gewahren sogenannte Abschlag
dividenden. Fruher befanden sich auch an den Anteilen der Reichsbank 
zwei Abschlagdividendenscheine, wovon der eine am 1. Juli, der andere am 
1. Januar eines jeden Jahres bezahlt wurde, wahrend der Rest der Dividende 
nach der Generalversammlung zur Auszahlung gelangte. Seit dem Bankgesetz 
von 1924 wird jedoch auch die Reichsbankdividende nur jahrlich gezahlt. 

Die EinlOsung der Kupons und Dividendenscheine biIdet fur die Banken 
einen besonderen Geschaftszweig, der allerdings nur geringe Gewinne auf
weisen kann, denn fur die Einlosung wird, wenn die Bank selbst Zahlstelle 
ist, dem Kunden niemals, wenn sie es nicht ist, zuweilen eine geringe Vergiitung 
berechnet. Dagegen erhalten die Banken haufig von den Zahlstellen, die 
von den Aktiengesellschaften zur Ein16sung der Dividendenscheine be
stimmt werden, eine kleine Vergiitung, ebenso die Zahlstellen von der Ge
sellschaft selbst. Ferner entsteht bei der Einlosung von Kupons oder Di
videndenscheinen fiir die Banken gewohnlich ein Nutzen, wenn die Aus
zahlung der Zinsen oder des Gewinnanteils in auslandischer Wahrung 
erfolgt. Bei der Umrechnung der auslandischen Wahrung in die deutsche 
wird in diesem FaIle von dem Kurse der auslandischen Zahlungsmittel ein 
geringer Betrag in Abzug gebracht, der das Entgelt fUr die Einlosung dar
stellt. Die Bank iibernimmt daher solche Kupons oder Dividendenscheine 
zu einem niedrigeren Kurse als dem Tageskurse der Auslandswahrung1). 

Voraussetzung fiir die Ein16sung von Kupons oder Dividendenscheinen 
in auslandischer Wahrung ist, daB der Schuldner nicht ausdriicklich nur die 
Zahlung in deutscher Wahrung zu einem festen Umrechnungssatze vereinbart 
hat. Eine solche Vereinbarung wurde vor dem Kriege, als die deutschen Ban
ken groBe Betrage von auslandischen Anleihen zum Verkauf an das deutsche 
Publikum und zur Einfiihrung in den Borsenhandel iibernahmen, in bezug 
auf die Kupons dieser Anleihen haufig getroffen, urn den deutschen Be
sitzer vor dem Risiko eines Kursriickganges der auslandischen Wahrung zu 
schiitzen. Bei vielen auslandischenAnleihen wurde bestimmt, daB die Einlosung 
der Kupons nach Wahl des Besitzers entweder in deutscher Wahrung, oder 
in einer, manchmal auch in mehreren auslandischen Wahrungen erfolgen 
darf. Anleihen dieser Art erwiesen sich wahrend des Krieges und nach dem 
FriedensschluB fiir die deutschen Besitzer von groBem Vorteil. Diese konnten, 
als sich der Kurs der deutschen Wahrung verschlechterte, die Einlosung der 
Kupons in derjenigen Valuta vornehmen, deren Kurs am hochsten notierte. 
Die Anleihebesitzer genossen diesen Vorteil freilich nur kurze Zeit, da fast 
ane ausUindische Anleihen dieser Art, soweit sie sich im Besitz Deutscher 

1) Naheres liber die Kurse der auslandischen Zahlungsmittel siehe Kapitel V. 
Abschnitt 10. 
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befanden, im Jahre 1919 dem Reiche zum Zwecke des Ankaufs von Lebens
mitteln im Auslande iiberlassen werden muBten und der Handel in ihnen 
verboten wurde. Nach der Stabilisierung der deutschen Wahrung (Ende 1923) 
sind nur vereinzelt auslandische Anleihen an deutschen Borsen eingefiihrt 
worden, und selbst bei diesen erfolgt nur Reiten die Zinszahlung, je nach 
Wunsch des Inhabers, in mehreren Wahrungen. 

In bezug auf die Dividenden auslandischer Gesellschaften ist eine Verein
barung, wonach die Einlosung nur in deutscher oder nach Wahl des Inhabers 
in deutscher oder auslandischer Wahrung zu erfolgen hat, nicht ublich. 
Sollte eine Verpflichtung zur Zahlung der Dividende in deutscher Wahrung 
eingegangen werden, so war es vorteilhafter, die Gesellschaft iiberhaupt nach 
deutschem Recht und mit dem Sitz in Deutschland zu griinden. Solche Ge
sellschaften, die ihren Geschaftsbetrieb im Auslande haben, sind denn auch 
haufig errichtet worden, namentlich als Kolonialgesellschaften, wenn 
sie ihre Tatigkeit auf die deutschen Kolonien erstreckten. Bei diesen Gesell
schaften erfolgt selbstverstandlich die Auszahlung der Dividenden nur in 
deutscher Wahrung. 

2. Die Obernahme der Kupons und Dividendenscheine. 
Die Arbeiten in der Kupon- und Sortenkasse erstrecken sich zunachst 

auf die Obernahme der Kupons und Dividendenscheine, die von den fiir 
Rechnung der Kundschaft von der Bank verwahrten Wertpapieren abgetrennt 
werden. Die Abtrennung erfolgt im Tresor oder anderen Depotstellen, 
wahrend die Abrechnung von der Kuponkasse oder in groBeren Betrieben 
zuweilen in einer Unterabteilung des Effektenbiiros, der Depotabteilung, 
vorgenommen wird. Die Darstellung der mit der Abrechnung verbundenen 
Tatigkeit solI jedenfalls an dieser Stelle erfolgen. 

Die Einlosung der inliindischen Kupons ist sehr einfach. Die Rohe des 
fUr die Kupons dem Kunden gutzuschreibenden Betrags ist, wie erwahnt, 
meist auf den Kupons angegeben. Haufig erfolgt die Gutschrift schon einige 
Tage vor Falligkeit der Kupons. Auf den Dividendenscheinen ist nur das 
Geschiiftsjahr angegeben, dessen Dividende auf Grund des Scheines be
zahlt wird, oder die Geschiiftsjahre sind durch laufende Nummern ersetzt 
(z. B. statt 1928: Nr. 12, statt 1929: Nr. 13 usw.), so daB man aus den Di
videndenscheinen das Geschiiftsjahr nicht ohne weiteres ersieht. Um die 
umstiindliche Arbeit der Sammlung der verschiedenen Dividendenziffern 
bei der groBen Anzahl der Aktiengesellschaften und die Feststellung der 
Geschaftsjahre, soweit die Dlvidendenscheine nur laufend numeriert sind, 
zu erleichtern, gibt es Hillsbiicher, die gieichzeitig die bei der Einlosung 
der Kupons etwa noch wissenswerten Angaben enthalten1). Einige Aktien
gesellschaften geben seit einigen Jahren Schuldverschreibungen (Obligationen) 
aus, die neben den festen Zinsen auch eine Zusatzverzinsung gewahren. Diese 

1) Schiitz: Der ZinBschein, Berlin. 
15* 
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richtet sich nach der Rohe der fiir das Geschaftsjahr zur Verteilung gelangen
den Dividende. Bei diesen Anleihen kann man aus dem Kupon nur die Rohe 
der festen Zinsen, nicht aber die Zusatzverzinsung ersehen. Sie muB daher 
ebenfalls aus den Rillsbuchern festgestellt werden. 

Fur jede Art von Kupon- und Dividendenscheinen sind in diesem Buch 
die Nummern der in Umlauf befindlichen Stucke, der Betrag, zu dem die 
Einlosung erfolgt, und die Zahlstellen angegeben. Da das Buch alljahrlich 
erscheint, mussen die im Laufe des Jahres zur Veroffentlichung kommenden 
Dividendenausschuttungen nachgetragen werden. Das geschieht an der Rand 
des Deutschen Reichs- und PreuBischen Staatsanzeigers und der Borsenzeitun
gen, in denen nach Festsetzung der Dividenden eine entsprechende Bekannt
machung erlassen wird. Eine gesetzliche V orschrift zur Veroffentlichung del' 
Dividenden besteht zwar nicht; diejenigen Aktiengesellschaften, deren Anteile 
an einer Borse eingefiihrt sind, pflegen sie aber immer zu veranlassen. Meist ge
schieht die Veroffentlichung in Verbindung mit der in der Generalversammlung 
der Aktionare genehmigten Bilanz. Der Fall, daB ein Aktionar uber die Aus
zahlung der Dividende im unklaren gelassen wird, kann, selbst wenn die 
Veroffentlichung der Dividendenzahlung ausbleibt, nicht eintreten, weil 
die Dividende meist sofort nach Genehmigung der Bilanz fallig ist und von 
der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung, in der die Dividende 
festgesetzt wird, die Aktionare durch Inserat oder auf Verlangen direkt von 
der Gesellschaft benachrichtigt werden mussen, und weil nach der Geneh
migung durch die Generalversammlung die Bilanz sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung unverzuglich durch den V orstand im Reichsanzeiger und 
einigen anderen im Gesellschaftsvertrag bestimmten Zeitungen bekannt
zumachen ist (§§ 1822, 2551, und 2651 HGB.). Auch kann jeder Aktionar eine 
Mitteilung uber die in der Generalversammlung gefaBten Beschlusse, also 
auch uber die Gewinnverteilung verlangen (§ 257 HGB.). 

Der Kassierer hat bei Einlosung von Kupons und Dividendenscheinen 
auf den Verjahrungstermin zu achten. Fiir samtliche Scheine ist namlich ein 
Termin festgesetzt, bis zu dem sie von der Ausgabestelle bezahlt werden 
mussen; anderenfalls verjahrt die Pflicht zur Ein16sung. Die Dauer der Ver
jahrungsfrist ist verschieden; im allgemeinen betragt sie 3-5, meist 4 Jahre 
von dem Tage ab, an dem der betreffende Schein von der Ausgabestelle be
zahlt werden muB (Falligkeitstag). In den Satzungen der Aktiengesellschaften 
ist fast immer eine nahere Bestimmung hieruber enthalten. Bei der Ausgabe 
vonSchuldverschreibungen wird die Verjahrungsfrist auch offentlich bekannt
gemacht, und wo feste Vereinbarungen nicht getroffen sind, kommt die ge· 
setzliche Dauer von vier Jahren nach dem Schlusse des Jahres, in dem der 
Schein fallig geworden ist, in Anwendung (§§ 197 und 801 BGB.). Eine Mit
teilung, bis wann die Scheine einge16st werden mussen, ist auch in der Regel auf 
ihnen enthalten; in den Rillsbuchern befinden sich ebenfalls nahere Angaben. 

Die Kupons und Dividendenscheine verI oster Wertpapiere konnen 
angenommen werden, da auch die Ausgabestellen gewohnlich ohne weiteres 
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den Gegenwert auszahlen. Einige Zahlstellen weisen die Bezahlung der 
Kupons verloster Stiicke jedoch zuriick, um den Inhaber dadurch zu veran
lassen, das Papier zur Einlosung einzureichen. Werden Kupons oder Dividen
denscheine verloster Effekten bezahlt, so muB die Zahlstelle zum Ausgleich 
hierfiir den Gegenwert beim Inkasso des Wertpapieres vom Einlosungsbetrage 
der Schuldverschreibung kiirzen. Kupons und Dividendenscheine gestohlener 
Wertpapiere konnen ebenfalls einge16st werden. Die Einlosung unterbleibt 
jedoch, wenn der Bank die Tatsache, daB die Wertpapiere gestohlen sind, 
bekannt ist. Die Bezahlung abhanden gekommener Kupons und Dividenden
scheine ist nach § 804 BGB. ausdriicklich gestattet. (Naheres siehe Kapitel VI, 
Abschnitt 4 und 6.) 

Auslandische Kupons und Dividendenscheine werden haufig nicht 
sofort eingelost, sondern vom Kunden nur zum Einzug angenommen. Dies 
geschieht namentlich bei Scheinen solcher Papiere, die in Deutschland nicht 
amtlich notiert werden und deren Zahlstellen sich daher auch nur im Aus
lande befinden. 

Durch das Kapitalertragsteuergesetz vom 29. Marz 1920 war die 
Erhebung einer Steuer von verschiedenen Kapitalertragen, u. a. auch von 
Kupons und Dividendenscheinen inlandischer Wertpapiere eingefiihrt worden. 
Das Gesetz ist spater mehrfach geandert und dann aufgehoben worden, indem 
an seine Stelle schlieBlich die §§ 83 bis 88 des Einkommensteuergesetzes 
vom 10. August 1925 getreten sind. Wahrend die friihere Kapitalertragsteuer 
das Kapitaleinkommen im voraus belastete, sieht das Einkommensteuergesetz 
eine V ora uszahl ung auf die Einkommensteuer der physischen Personen 
vor. Eine entsprechende Bestimmung des Korperschaftssteuergesetzes ver
pflichtet auch die dies em Gesetz unterliegenden Gesellschaften zu einer 
solchen V orauszahlung auf ihr Einkommen. Durch eine Verordnung vom 
16. Oktober 1930 (RGBl. I S. 464) ist jedoch dieser Steuerabzug fiir die 
nach dem 2. Januar 1931 falligen Ertrage aus festverzinslichen Wert
papieren und aus Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
aufgehoben worden. Der Steuerabzug vom Kapitalertrag betragt 100/ 0 

und wird nunmehr von folgenden inlandischen Kapitalertragen vorgenommen: 
1. Dividenden, Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinne, welche ent

falien auf Aktien, Kuxe, GenuBscheine sowie auf Anteile an der Reichsbank, 
an Kolonialgesellschaften, an bergbautreibenden Vereinigungen, welche die 
Rechte einer juristischen Person haben, und an Genossenschaften, sofern bei 
letzteren die Zinsen je Mitglied und Jahr 10 RM. iibersteigen; ausgenommen 
sind die Ertrage, die auf Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn-GeselI
schaft entfalIen; 

2. Einkiinfte aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Ge
sellschafter; 

Der Steuerabzug wird also u. a. nicht vorgenommen beiErtragen aus Geseli~ 
schaften m. b. H., Kommanditgesellschaften oder ausKrediten undHypotheken. 
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Ala Kapitalertrage, die dem Abzug unterliegen, gelten auch besondere 
Entgelte und Vorteile, die neben Kapitalertragen der genannten Art oder an 
deren Stelle gewahrt werden; z. B. ein Bonus, der neben der Dividende zur 
Verteilung kommt, oder Gratisaktien, d. h. neue, auf Grund einer Kapital
erhOhung der Gesel1schaft ausgegebene Aktien, deren Bezugspreis jedoch nicht 
fUr den Aktionar, sondern von der Gesellschaft bezahlt wird. Nicht hierzu ge
hOren jedoch die Bezugsrechte (s. Kap. VI, Abschn.7). 

Der Steuerabzug yom Kapitalertrag bedeutet die Erfassung der Ein
kommen- oder Korperschaftssteuer an der Quelle, indem die Steuer yom 
Schuldner, also demjenigen, der die Ertrage (Dividenden) auszahlt, an das 
zustandige Finanzamt abzufiihren ist. Der Schuldner bezahlt jedoch die Steuer 
nur fUr Rechnung des Glaubigers, also des in den GenuB der Kapital
ertrage kommenden Steuerpflichtigen (z. B. des Eigentiimers der Wertpapiere). 
Die Vorschrift, daB die Bezahlung der Steuer durch den Schuldner, also z. B. 
durch die Aktiengesellschaften auf die von ihr ausgeschiitteten Dividenden
betrage, zu erfolgen hat, dieser also auch dem Fiskus gegeniiber fUr die Ent
richtung der Steuer verantwortlich ist, fiihrt dazu, daB sie nur von inlandischen 
Kapitalertragen, d. h. von Schuldnern, deren Sitz oder Ort der Leitung im 
Inlande liegt, erhoben werden kann. Unmoglich ware es z. B., eine in Frank
reich domizilierende Aktiengesel1schaft zur Einbehaltung einer Steuer auf 
die an die deutschen Aktionare gezahlten Dividenden zu veranlassen. Gleich
giiltig ist aber andererseits fiir die Einbehaltung der Steuer, ob der Kapital
ertrag ausschlieBlich oder nur teilweise in Deutschland steuerpflichtigen Per
sonen oder Korperschaften zuflieBt. Eine Aktiengesellschaft, deren Sitz in 
Deutschland ist, hat also 100/ 0 der gesamten von ihr ausgeschutteten Dividende 
an das Finanzamt abzufiihren, gleichgiiltig, ob die Aktionare der Gesellschaft 
samtlich in Deutschland einkommensteuerpflichtig sind oder nicht. Aus diesem 
Grunde ist auch der Steuerabzug yom Kapitalertrag, streng genommen, nicht 
bloB eine Steuervorauszahlung, wie er es nach dem Sinne des Gesetzes sein 
sollte. Denn die nicht in Deutschland einkommensteuerpflichtigen Personen 
oder Korperschaften, also diejenigen, deren Wohnsitz oder Sitz im Auslande 
ist, sind nicht berechtigt, die Riickzahlung des ihnen z. B. bei Einlosung der 
Dividendenscheine auf deutsche Aktien in Abzug gebrachten Steuerabzugs zu 
verlangen, wahrend die in Deutschland wohnenden einkommensteuerpflich
tigen Personen oder Korperschaften die als Steuerabzug auf ihre Kapital
ertrage einbehaltenen Betrage bei Zahlung ihrer Einkommen- oder Korper
schaftssteuer in Abzug bringen konnen. Der Steuerabzug bildet daher fUr 
Personen oder Korperschaften, die in Deutschland nicht steuerpflichtig sind, 
eine Art Sondersteuer fur Ertrage aus bestimmten deutschen Kapitalanlagen. 

Das Gesetz geht hierbei von dem Grundsatz aus, daB gewisse Ertrage, 
die aus Kapitalanlagen in Deutschland bezogen werden, auch fUr diejenigen 
Personen oder Korperschaften steuerpflichtig sein sollen, die ihren W ohn
sitz oder gewohnlichen Aufenthalt (von mehr als sechs Monaten) nicht in 
Deutschland haben. Steuerpflichtiges Einkommen dieser Art sind u. a. neben 
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den Dividenden, Ausbeuten usw. aus Aktien, Kuxen usw. die Einkiinfte 
aus einer im Inland betriebenen Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe
betrieb, wenn im Inland eine Betriebsstatte unterhalten wird, aua Ver
mietung und Verpachtung von inlandischen Grundstiicken, aus Hypotheken 
und Grundschulden, die durch inlii.ndischen Grundbesitz gesichert sind, aus 
der Beteiligung aus einem inlandischen Handelsgewerbe als stiller Gesell
schafter usw. (§ 3 EinkStGes.). Der Steuersatz fUr diese "beschriLnkt ein
kommensteuerpflichtigen" Personen oder Korperschaften betragt jedoch, 
abgesehen von den Einkiinften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe
betrieb und Vermietungen oder Verpachtungen, einheitlich 10 %, so daB 
durch den Steuerabzug yom Kapitalertrag aus Dividenden auf Aktien die 
Einkommensteuer, unabhangig von dem Gesamteinkommen des Steuer
pflichtigen, entrichtet ist (§ 60 EinkStGes.). Steuer auf die Zinsen aus fest
verzinslichen Werten und Dividenden aus den Vorzugsaktien der Deutschen 
Reichsbahn·Gesellschaft haben die "beschrankt einkommensteuerpflichtigen" 
Personen oder Korperschaften nach dem 2. Januar 1931 nicht mehr zu zahlen. 

Es geht aus diesen Ausfiihrungen hervor, daB die als Zahlstellen fiir die 
dem Steuerabzug unterliegenden Dividendenscheine bestimmten Banken yom 
Schuldner nicht den voUen, sondern einen um 10% verkiirzten Betrag der 
Dividenden erhalten. Sie miissen daher yom Einreicher der Dividendenscheine 
oder bei deren Gutschrift auf Grund der von ihnen verwahrten Wertpapiere 
eine Riickvergiitung des Steuerabzugs erhalten. Die Banken bringen daher bei 
Einlosung oder Gutschrift von Dividenden, die dem Steuerabzug unterliegen, 
einen Betrag von 10% in jedem FaIle in Abzug; unabhangig davon, ob der 
Glii.ubiger im Inlande oder Auslande wohnt, wo er sich aufhalt und ob er 
Inlander oder Auslander ist. 

Die in Abzug gebrachten Steuerabziige yom Kapitalertrag werden von 
den Banken in der Regel auf einem besonderen Konto verbucht. Das Konto 
wird erkannt, der Kunde belastet. Da die Steuer, wie erwahnt, auch der Bank 
in Abzug gebracht wird, sobald sie die Dividendenscheine beim Schuldner 
einlost, finden auf dem Konto die Kreditposten durch die der Bank bei 
der Einlosung in Abzug gebrachten Betrage ihren Ausgleich. Nur soweit 
die Banken auf Grund ihres eigenen BesitzeB an Wertpapieren Dividenden 
einzulosen und hierauf den Steuerabzug zu zahlen hatten, erscheint auf 
dem Konto ein Debetsaldo. 

Auch einige auslandische Staaten haben, vielfach schon vor dem Kriege, 
ahnliche Steuern eingefiihrt. Namentlich in England hat der Grundsatz, 
Steuern moglichst "an der Quelle" zu erheben, schon lange zu der Vorschrift 
gefUhrt, bei der Auszahlung von Zinsen und Dividenden einen Einkommen· 
steuer-Abzug vorzunehmen. Der Steuerabzug ist sogar groBer als in Deutsch
land; er betragt gegenwartig 20%, nachdem er vor dem Kriege 5% betragen 
hatte. Ihm unterliegen die Zinsen und Dividenden samtlicher englischen Wert
papieresowie derjenigen auslandischen, die in England zur Auszahlung kommen. 
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Jedoch ist es den im Auslande wohnenden Besitzern nich tenglischer sowie 
einzelner englischer Werte (5% War Loan 1929/47, 5% National War Bonds, 
4% Funding Loan und 4% Victory Bonds1) moglich, sich von der Zahlung 
der englischen Einkommensteuer zu befreien. Der Steuerabzug wird namlich 
nicht vorgenommen, wenn solche Besitzer ein Affidavit ausstellen, d. h. eine 
Erklarung abgeben, daB sie ihren Wohnsitz nicht in GroBbritannien haben und 
mch im Finanzjahre nicht langer als sechs Monate dort aufgehalten baben. 
Die Unterzeichnung der Affidavits muB in Gegenwart eines englischen Kon
suls erfolgen, der die Unterschrift zu beglaubigen hat. Das Affidavit wird ent
weder von dem Eigentiimer der Wertpapiere selbst ausgestellt oder von der 
Bank, bei der sich die Wertpapiere befinden. 1m ersten Falle ist im Affidavit, 
sofem die Kupons oder Dividendenscheine durch Vermittlung einer Bank 
nach England gesandt werden, auch von dieser Bank eine Erkmrung abzugeben. 
FUr beide Falle werden besondere Formulare benutzt, die bei den englischen 
Konsulaten erhaItlich sind. 

Ein Affidavit ist auch auszustellen, wenn deutsche Reichsbank-Anteile 
sich im' Besitze von Ausmndem befinden, die ihren W ohnsitz auBerbalb 
Deutscblands baben. In diesem Falle braucht bei Einlosung der Dividenden
scheine von der Bank ein Steuerabzug nicht vorgenommen zu werden. Deut
sche, die ihren Wohnsitz im Auslande haben oder sich nicht langer als soohs 
Monate im deutschen Reiche aufhalten, also in Deutschland auch nicht ein
kommensteuerpflichtig sind, konnen sich somit von dem Steuerabzug auf die 
Reichsbank-Dividende nicht befreien, da das Affidavit nur von Personen ab
gegeben werden kann, die die deutsche Reichsangehorigkeit nicht besitzen. 
Das Affidavit ist an eine Bank zu richten und von dieser mit den Dividenden
scheinen an die Zahlstellen zu senden. Einer behOrdlichen Beglaubigung 
bedarf die Unterschrift nicht (s. Beispiel 25). 

Auch Frankreich und die Schweiz erheben bei Einlosung von Zins
und Dividendenscheinen eine Steuer. Wahrend in Frankreich diese Steuer 
jedoch, wie in Deutschland und England, als Einkommensteuer oder als Vor. 
auszahlung auf diese zu betrachten ist, handelt es sich in der Schweiz um 
eine Kuponsteuer, die vom Bund erhoben wird, wahrend die Besteuerung 
des Einkommens den einzelnen Kantonen vorbehalten ist. In beiden Staaten 
wird die Steuer jedoch von den Banken bei der Auszahlung der steuerpflich
tigen Betrage abgezogen und von den Gesellschaften oder Anleiheschuldnem 
an den Steuerfiskus abgefiihrt. Wahrend die franzosische Steuer sehr hoch 
ist - im allgemeinen 18% -, betragt die schweizerische Kuponsteuer nur 2% 

bei Obligationen und 3% bei Aktien, GenuBscheinen usw. In Frankreich sind 
die Kupons der Staatsanleihen von dem Steuerabzug befreit. Auch baben 
einige Gesellschaften beschlossen, die Steuer zu iibernehmen, so daB ein Ab
zug bei Einlosung der Dividendenscheine nicht zu erfolgen hat. Aus dem Kurs
zettel sind die Namen dieser Gesellschaften ersichtlich. Eigentiimer franzo
sischer Wertpapiere, die ihren Wohnsitz nicht in Frankreich haben, baben die 

1) Vgl. Swoboda: Arbitrage. 17. Auflage. Berlin 1928. 



Beispiel eines .Affidavits. 233 

Beispiel Nr. 26. 

Affidavit. 

Zwecks Befreiung von der Kapitalertragsteuer gemaB § 45 Abs. 3 

des Bankgesetzes vom 30. August 1924 gebe ~c~ hiermit folgende Er
Wlr 

klarung ab: 

1. Die deutsche ReichsangehOrigkeit b ·t ich. h 
eSI ze.. -. mc t. 

Wlr 
lch 

2. Wir habe keinen Wohnsitz im Deutschen Reich. 

3. Die Reichsbankanteilscheine Nr. 

deren Dividendenscheine fiir das Jahr 19.... ic~ hiermit zur Einl<isung 
Wlr 

einreiche ...... , sind mein ausschlleBIiches Eigentum, an dem weder eine 
unser 

Person deutscher ReichsangehOrigkeit noch eine solche ohne deutsche 

Reichsangehorigkeit aber mit Wohnsitz im Deutschen Reich Anteil hat. 

lch . h 
Wir verslC er hiermit, daB die vorstehende Erklarung der Wahr-

heit entspricht . 

............................................... , den ................................... 19 

(Unterschrift) 

An 

(Bank) 

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

Erklarungen ohne Unterschrift gelten alB nicht abgegeben. 
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Steuer ebenfalls zu entrichten. Ebenso unterliegen ausIandische Werte der 
Steuer fiir den Teil der Emission, der sich schatzungsweise in Frankreich be
findet. J edoch findet in dies em FaIle in der Regel eine Befreiung von der 
Steuer statt, indem der Anleiheschuldner oder die Gesellschaft eine sogenannte 
Abonnementsgebiihr bezahlt. Daher ist gewohnlich bei den an franzosischen 
Borsen zugelassenen auslandischen Werten ein Steuerabzug nicht vorzunehmen. 
In der Sch weiz sind ebenfalls einige Anleihen, namentlich diejenigen schwei
zerischen Bundes-, Kantonalanleihen usw., die vor ErlaB des Gesetzes (1921) 
ihren Glaubigern Steuerfreiheit zugesichert hatten, sowie die meisten Anleihen 
ausIandischer Gesellschaften, die die Steuer selbst iibernommen haben, von 
dem Kuponsteuerabzug befreit. In welchen Fallen ein solcher Abzug bei Ein
lOsung der Kupons oder Dividendenscheine nicht vorzunehmen ist, geht eben
falls aus den Kursblattern hervor. Ein Unterschied zwischen inlandischem 
und auslandischem Eigentum wird jedoch auch in der Schweiz nicht gemacht. 

Die Banken konnen die ihnen zur Einlosung oder zur Gutschrift des Gegen
wertes eingereichten Kupons und Dividendenscheine nur "unter Vorbehalt 
des Eingangs" annehmen. Erfolgt eine schriftliche Abrechnung oder Gut
schriftsanzeige, so wird in diesem FaIle die Bemerkung "Eingang vorbe
halten" auf das Schriftstiick gesetzt. Der Vorbehalt setzt die Bank in die 
Lage, den ausgezahlten oder gutgeschriebenen Betrag von dem Kunden zuriick
zufordern, falls der Kupon oder Dividendenschein infolge einer plotzIichen 
Zahlungsunfahigkeit des Ausstellers (Schuldners) von diesem nicht eingelost 
wird. 

Eine schriftIiche Gutschriftsanzeige (Abrechnung) wird regelmaBig an
gefertigt und dem Kunden iibersandt, wenn die Kupons oder Dividenden
scheine im Tresor oder einer anderen Depotstelle von den bei der Bank 
hinterlegten Wertpapieren abgetrennt sind. Ein Schema der Gutschrifts
anzeige, die im Betriebe mit maschineller Buchfiihrung im Durchschreibe
verfahren hergestellt wird, ist in Beispiel 27 (Seite 242) wiedergegeben. 

Um jederzeit feststellen zu konnen, welchem Kunden ein bestimmter 
Kupon oder Dividendenschein gehort hat, bevor ihn die Kuponkasse erhalten 
hat, wird ein Buch (Kuponbuch) angelegt, in das Namen und Adresse des 
friiheren Besitzers eingetragen werden. Ferner werden in diesem Buch die 
Anzahl und der Gesamtbetrag der von einem jeden Kunden direkt oder von 
der Effektenabteilung fiir den Kunden eingereichten Kupons usw. vermerkt. 
Jede Eintragung wird mit einer laufenden Nummer versehen. Dieselbe Num
mer wird auf die Riickseite eines jeden von dem betreffenden Kunden ein
gereichten Kupons oder Dividendenscheines geschrieben. In manchen Banken 
wird auf die Riickseite gleichzeitig der Firmenstempel der Bank gesetzt. 

Die Umwechslung auslandischer Banknoten und Geldsorten erfolgt, 
Bofern ein Kurs an der Borse notiert wird, auf dessen Basis. An der Berliner 
Borse werden neben den Devisenkursen, deren Bedeutung in Kapitel V, 
Abschn. 10 dargestellt wird, auch verschiedene auslandische Banknoten und 
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Beispiel Nr. 26. 
Kurszettel fUr ausllindiscbe Geldsorten und Banknoten. 

(Kurse vom 20. Marz 1930) 

Notiz fUr 
Sovereigns .. :: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. } 
20 Francs-Stucke ...................... . 
Gold-Dollars ........................... . 

I Stuck 

Amerikanische Banknoten 1000-5 Dollar 
Amerikanische 2 und 1 Dollar .......... . 
Argentinische .......................... . 
Brasilianische ......................... . 
Kanadische ............................ . 
Englische groBe ........................ . 

do. 1 Pfd. Sterl. u. darunter ............ . 
Tiirkische ............................. . 
Belgische .............................. . 
Bulgarische ............................ . 
Danische .............................. . 
Danziger .............................. . 
Estnische .............................. . 
Finnische .............................. . 
Franzosische ........................... . 
Hollandische .......................... . 
Italienische, groBe ...................... . 

do. 100 Lire und darunter ............ . 
J ugoslawische .......................... . 
Lettlandische .......................... . 
Litauische ............................ . 
Norwegische .................. ' ........ . 
Osterreichische, groBe ................... . 

do. 100 Schilling und darunter ........ . 
Rumanische 1000 und neue 500 Lei ..... . 

do. unter 500 Lei ................... . 
Schwedische ........................... . 
Schweizerische, groBe .................. . 

do. 100 Frs. und darunter ........... . 
Spanische ............................. . 
Tschechoslowakische 5000 u. 1000 Kr .... '. 

do. 500 Kr. und darunter ............. . 
Ungarische ............................ . 

1 Dollar 
I Dollar 
I Pap.-Pes. 
1 Milreis 
I kanad. Doll. 
I Pfd. Sterl. 
1 Pfd. Sterl. 
I turk. Pfd. 

100 Belga 
100 Lewa 
100 Kr. 
100 Gulden 
100 Kr. 
100 finn. M. 
100 Frs. 
100 Gulden 
100 Lire 
100 Lire 
100 Dinar 
100 Latts 
100 Litas 
100 Kr. 
100 Schilling 
100 Schilling 
100 Lei 
100 Lei 
100 Kr. 
100 Frs. 
100 Frs. 
100 Peseten 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Pengo 

Geld1 ) 

4,205 
4,177 
4,165 

0,46 
4,16 

20,325 
20,32 

58,33 

111,90 

10,43 
16,37 

167,61 
21,99 
22,01 
7,305 

111,78 
58,83 
59,01 

112,20 
81,11 
81,081 
53,45; 
12,36 
12,38 
72,97 
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BrieF) 

4,225 
4,197 
4,185 

0,48 
4,18 

20,405 
20,40 

58,57 

112,34 

10,47 
16,43 

168,29 
22,07 
22,09 

7,325 

112,22 
59,07 
59,25 

112,64 
81,43 
81,40 
53,65 
12,42 
12,44 
73,27 

Geldsorten amtlich notiert. Von den Banknoten einiger Lander gelangen, wie 
aus dem Beispiel 26 hervorgeht, groBere und kleinere Stucke zur Notiz: 

Die drei ersten Notierungen beziehen sich auf englische Goldmunzen (So
vereigns), belgische, franzosische (Napoleons), italienische, schweizer und 
rumanische 20 Frcs-Stucke, sowie auf amerikanische Gold-Dollars (10 Dollar 
= 1 Eagle). Die ubrigen Notierungen beziehen sich auf Banknoten. Jedoch 
kauft die Reichsbank auch andere auslandische Goldmunzen zu bestimmten, 

1) "Geld" heiBt Nachfrage, "Brief" Angebot. Die nahere Erklarung findet man in 
Kapitel V, Abschnitt 3. Die Spannung zwischen Geld- und Briefkurs betragt ca. 4%°' 
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dam Goldinhalt etwa entsprechenden Preisen. AusIandische Silbermiinzen 
werden von den Banken gewohnlich zu einem unter den Kursen der Banknoten 
liegenden Preise angenommen. 

Auf welche Einheit .sich die Notierungen beziehen (1 $, 1 £, 100 Gulden 
usw.) geht aus der zweiten Spalte des obigen Kurszettels hervor. Polnische 
Banknoten werden gegenwartig nicht amtlich notiert. J edoch findet im freien 
(nicht offiziellen) Verkehr der Berliner Borse (s. Kap. V, Abschn.2) ein 
Handel statt, und die Borsenzeitungen veroffentlichen meist auch diese 
Preise. 

Bei der Lieferung aller ausIandischen Noten in gro.Ben Abschnitten mu.B, 
nach den Gebrauchen der Berliner Borse, der Verkaufer ein Nummernver
zeichnis beifiigen, das der Kaufer zuriickbehalt. Diese Bestimmung wurde er
lassen, um dem Kaufer die Moglichkeit zu geben, falls sich eine Banknote bei 
Weiterlieferung als gefaIscht erwiesen hat, den Nachweis zu fiihren, von wem 
er die Note erhalten hat. Zweifelhaft kann es jedoch sein, innerhalb welcher 
Frist der Kaufer berechtigt ist, Banknoten, die sich als gefii.lscht erwiesen baben, 
an den Verkaufer zuriickzuliefem, sofem er nicht sofort bei der Lieferung die 
Falschung entdeckt hat. Nach. einer Bekanntmachung des Berliner Borsen
vorstandes vom 20. Februar 1922 kann der Kaufer nur innerhalb von zwei 
Monaten bei europaischen und von vier Monaten bei amerikanischen Bank
noten und Sorten, vom Tage der Lieferung ab gerechnet, ordnungsma.Bige Er
fiillung verlangen. 

Die Banken pflegen in der Sortenkasse Vorrat an den gebrauchlichen 
ausIandischen Banknoten und Geldsorten zu halten, um die Nachfrage des 
Publikums, besonders zu Reisezwecken, sofort befriedigen zu konnen. Sie be
rechnen bei einem solchen Verkauf einen kleinen Aufschlag zum letzten Borsen
kurse, fiir das Risiko der Kursveranderung bis zum nachsten Borsentage, an 
dem der Verkauf an der Borse moglich ist. Ebenso iibemehmen sie vom Publi
kum ausIandische Banknoten und Geldsorten mit einem geringen Abschlag 
vom letzten Borsenkurse. Die Umwechslung vollzieht sich also meist zu festen 
Kursen, und eine Provision wird daher nicht berechnet. Nur wenn gro.Bere 
Betrage vom Publikum verlangt werden, die aus den Bestanden der Bank 
nicht befriedigt werden konnen, wird der Auf trag am nachsten Borsentage 
an der Borse ausgefiihrt, und dann der jeweilige Brief- (Angebots-) Kurs nebst 
einer Maklergebiihr in Rechnung gestellt. Will ein Kunde gro.Bere Betrage 
von auslandischen Banknoten verkaufen, so kann der Verkauf, ebenfalls am 
nii.chsten Borsentage unter Berechnung des Geld- (Nachfrage-) Kurses erfolgen. 
Auf Wunsch des Kunden pflegen die Banken aber auch groBere Betrage zu 
fest en Kursen unter Beriicksichtigung des Kursrisikos zu iibemehmen. Der 
Handel in geringeren Betragen, als den, auf die sich die amtliche Notiz bezieht, 
erfolgt immer zu festen Kursen. In den Jahren der Inflation nahmen die Ban
ken infolge der starken Schwankungen der Notenkurse meist nur Auftrage 
zum An- oder Verkauf an der Borse entgegen; die Umwechslung spielte daher 
nur eine geringe Rolle. 
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Das Geschaft in auslii.ndischen Banknoten und Geldsorten iBt namentlich 
in den Grenzorten groB, wo z. B. die nach Deutschland kommenden Aus
lander sich durch Umtausch von Banknoten ihres Landes sich sofort in den 
Besitz deutschen Geldes setzen wollen, um die Unterhaltskosten in deutBcher 
Wiihrung bezahlen zu konnen. Daher bestehen in den Grenzorten und an Bahn
bOfen der GroBstadte haufig Wechselstuben, die sich nur mit der Um
wechslung auslii.ndischen Geldes in deutsches oder umgekehrt befa.ssen. 

Einer Borsenumsatzsteuer unterliegen die Geschafte in ausIandischen 
Banknoten und Geldsorten nicht mehr. 

3. Die Verwerlnng der Knpons nnd Dividendenscheine. 
Die in der Kuponkasse einlaufenden Kupons und Dividendenscheine 

miissen moglichst bald eingezogen werden, weil durch spli.teren Eingang des 
Gegenwertes naturgemli.B fiir die Bank Zinsverluste entstehen. Der Einzog 
erfolgt bei den Zahlstellen, die· entweder auf dem Schein vermerkt oder 80US 
Hi1fsbiichern zu ersehen sind. Ala Zahlstelle fungiert nicht immer nur die 
Kasse des Schuldners, also des Ausstellers des Zins- oder Dividendenscheines; 
in der Regel betr80ut vielmehr der Schuldner zur Bequemlichkeit fiir das Pn
blikum auch eine oder mehrere Banken mit der EinlOsung fiir seine Rechnung. 
In Betracht kommen hierfiir in erster Reihe diejenigen Banken, die die Ein
fiihrung des Wertpapiers zum Borsenhandel veranlaBt haben. Die Kupons 
auslli.ndischer Wertpapiere mUssen, um an einer deutschen Borse zugelassen 
zu werden, an einem deutschen BOrsenplatz spesenfrei zahlbar sein, weil 
die Einsendung der Kupons ins Ausland zum Zwecke der Einlosung fiir die 
Besitzer der Stiicke zu kostspielig ware. Zuweilen muB die EinlOsung der Ku
pons auslii.ndischer Anleihen in Deutschland jedoch innerhalb einer bestimmten 
Frist erfolgen. 1st diese Frist verstrichen, so kann sie nur im Auslande beim 
Aussteller vorgenommen werden. 

Die Fiilligkeit der Kupons ergibt sich, wie erwahnt, aus dem Kupon 
selbst. Die meiBten Aussteller losen die Kupons bereits einige Tage vor Fallig
keit ein, daher wird auch die Abtrennung der im Tresor usw. ruhenden Kupons 
bereits so friihzeitig vorgenommen, daB die Kupons schon zu dieser Zeit ein
gezogen werden konnen. Die FaIIigkeit der Dividendenscheine tritt, wie be
reits erwahnt, in der Regel sofort nach der ordentlichen Generalversammlung 
ein, in der die Bilanz genehmigt wurde. Nur selten beschlieBt die Generalver
sammlung, daB die Dividende erst einige Tage spater zu zahlen iBt. Da die 
Bilanzen samtlicher Aktiengesellschaften nach den GeneraJversammlungen 
im Deutschen Reichsanzeiger veroffentlicht werden miissen, kann die Ab
trennung der Dividendenscheine der im TreBSor der Bank oder der anderen 
DepotsteUen liegenden Aktien ohne weiteres an Hand des Reichsanzeigers 
vorgenommen werden. Wiinscht ein Kunde die Einlosung von Dividenden
scheinen, obgleich die Aktien nicht von der Bank verwaltet werden, so kann 
die Feststellung, ob die Dividende bereits zur Auszahlung ge1a.ngt und in 
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der Regel auch deren Rohe aus einem wochentlich erscheinenden Register zu 
den Bekanntmachungen der Aktiengesellschaften im Reichsanzeiger getroffen 
werden. FUr die an der Berliner Borse amtlich notierten und einige nicht 
notierte Wertpapiere veroffentlichen auch die Borsenzeitungen regelmiiBig 
die Dividendenzahlungen; fiir die notierten meist im Kurszettel. 

Die Einlosung der Kupons und Dividendenscheine vollzieht siGh auf sehr 
einfache Weise. In Berlin ziehen die Banken die Betrage gegenseitig durch 
den Kassen-Verein oderdurch Boten ein. Befindet siGh die Zahlstelle an einem 
anderen Platze, so wird zur Einlosung entweder die an dem Orte befindliche 
Niederlassung der Bank in Anspruch genommen oder eine andere befreundete 
Bankfirma. Zuweilen erfolgt der Einzug auch durch Postauftrag. 

Kupons, die in auslandischer Wahrung zahlbar sind, werden, soweit die 
Einlosung im Auslande zu einem giinstigeren Kurse erfolgen kann als im 
Inlande, bei einer auslandischen Zahlstelle eingezogen, und zwar bei derjenigen, 
bei der die Einlosung am vorteilhaftesten erlolgen kann (s. S. 226). 

Verschiedene auslandische Kupons sind auch an der Borse verkauflich; 
besonders solche, die "notleidend" sind, d. h. die zur Zeit von den Schuldnern 
nicht bezahlt werden, deren spat ere Einlosung zum vollen oder einem Teil
betrage aber erwartet wird. Die Bewertung entspricht natiirlich nicht dem 
vollen Umfange des urspriinglichen Zinsbetrages, denn die Kaufer gehen 
ein spekulatives Risiko ein und wollen daher Gewinn erzielen, wenn die Kupons 
spater in der erwarieten Rohe eingelost werden. In BotcheD Kupons entwickelt 
sich haufig ein freier Verkehr; eine amtliche Kursnotierung findet jedoch 
nicht statt. 

4. Die Besorgung neuer Zins- und 
Dividendenscheinbogen. 

Es ware schwierig, einem Wertpapier die Kupons oder Dividenden
scheine auf eine so lange Reihe von Jahren beizufiigen, daB der Besitzer am 
Falligkeitstage stets einen neuen Schein zur Abtrennung vorfindet. Bei 
Aktien ware dies iiberhaupt unmoglich, weil die Dauer des Bestehens einer 
Aktiengesellschaft nicht bekannt ist. Bei Staatsanleihen iibernimmt der 
Schuldner, wie auf S. 11 erwahnt, zuweilen iiberhaupt keine Verpflichtung 
zur Tilgung der Schuld. Abgesehen von diesen seltenen Fallen erfolgt die 
Tilgung bei den fundierten, langfristigen Staatsanleihen jedoch meist nach 
so langer Zeit, daB die Beifiigung von Zinsscheinen fiir den gesamten Zeit
raum bis zur vollstandigen Tilgung schon infolge der Gefahr der leichten 
Beschadigung infolge des haufigen Besitzwechsels unzweckmaBig ware. 
Noch wichtiger ist hierbei, daB die Tilgung bei Staatsanleihen oder anderen 
Anleihen (z. B. Stadtanleihen, Pfandbriefen von Rypothekenbanken, In
dustrieobligationen usw.) nur in den seltensten Fallen im Wege der Riick
zahlung ohne weiteres zu einem bestimmten, bei der Ausgabe festgesetzten 
Termin erfolgt. Vielmehr gilt ein solcher Riickzahlungstermin nur als End-
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termin: der Schuldner behalt sich gewohnlich eine friihere Riickzahlung, 
meist nach einer bestimmten Mindestlaufzeit, z. B. nach fUnf Jahren, nach 
vorheriger Kiindigung zu einem bestimmten Kurse vor, oder die Anleihe 
wird im Wege der Ver losung bis zu einem bestimmten Endtermin all.m.ii.hlich 
getilgt. Hierbei wird der Betrag der jeweils in Gegenwart eines Notars zur 
Verlosung kommenden Stiicke bei Ausgabe der Anleihe im Verlosungsplan 
festgesetzt. Bei diesen Anleihen laBt sich daher zur Zeit der Ausgabe nicht 
bestimmen, wann die Auslosung oder Riickzahlung jedes einze1nen Stiickes 
erfolgen wird. 

Einigen auslandischen, namentlich iiberseeischen Anleihen sind aller
dings haufig Zinsscheine fiir die Hochstdauer der Umlaufszeit, die in der 
Regel 20 bis 50 Jahre, zuweilen noch mehr, betragt, beigefiigt. In Deutschland 
werden die Effekten im allgemeinen mit Kupons oder Dividendenscheinen 
fiir 10 Jahre, zuweilen auch fiir eine etwas langere oder kiirzere Zeit versehen 
und nach deren Ablauf neue Scheine ausgegeben. Die Scheine nicht fiir gar 
zu lange Zeit dem Stiick beizufiigen, hat auch den Vorteil, daB aufgebotene 
oder aufgerufene Wertpapiere schneller angehalten werden konnen; dann 
namlich, wenn der Kupon- oder Dividendenscheinbogen erneuert werden 
solll). Um bei der Erneuerung der Scheine die Vorzeigung des Wertpapieres 
zu ersparen, erhalt dieses auBer den Kupons oder Dividendenscheinen noch 
einen sogenannten Talon (Bezugsschein, Erneuerungsschein), gegen dessen 
Einreichung die neuen Scheine ausgegeben werden. Der Talon und die Kupons 
oder Dividendenscheine werden auf einen gemeinsamen Bogen gedruckt; 
an die Spitze des Bogens gewohnlich der Talon, dem sich die Scheine, nach 
FaIligkeitsdaten geordnet, anschlieBen. Der Umstauch der Talons in neue 
Bogen, denen wieder ein Talon beigegeben ist, wird durch die Zahlstellen 
bewirkt. 

Die Kuponkasse erhii.lt die Talons zum Umtausch in neue Kupon- oder 
Dividendenscheinbogen entweder von der Kundschaft oder yom Tresor, in 
dem die Wertpapiere verwaltet werden. Die Talons werden, ebenso wie die 
Kupons und Dividendenscheine, nach Effektenarten geordnet (z. B. die Talons 
der 6%igen Deutschen Reichsanleihe oder der Harpener Bergbau-Aktien), 
jede Effektenart wird wieder nach der Reihenfolge der N ummern (arithmetisch) 
geordnet und unter Beifiigung eines doppelten Nummernverzeichnisses der 
zustandigen Stelle eingereicht. Ein Exemplar des Nummernverzeichnisses 
erhaIt die Bank zuriick. Gewohnlich wird der neue Bogen nicht sofort aus
geliefert, sondern zunii.chst nur eine Quittung iiber den Talon, gagen deren 
Riickgabe er spater verabreicht wird. Die Kuponkasse sendet den neuen 
Bogen dem Kunden zu oder iibergibt ihn dem Tresor, der ihn in Verwahrung 
nimmt. 

Zum Zwecke dar Kontrolle fiihrt die Kuponkasse iiber die ihr iiber
gebenen Talons ein Buch (Talonbuch), aus dem ersichtlich ist, wann und 
von wam die Talons eingeliefert und wann sie an den Aussteller odar eine 

1) tiber das Aufgebotsverfahren bei Wertpa.pieren siebe Kapitel VI, Abschnitt 6. 
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Zahlstelle weitergesandt wurden. In dies em Buch wird gewohnlich der Tag 
des Einganges der neuen Zins- oder Dividendenscheinbogen sowie der der 
Auslieferung an den Kunden oder den Tresor vermerkt. 

5. Bnchfiihrnng nnd Korrespondenz in der Knpon- nnd 
Sortenkasse. 

Zwei Biicher, die in der Kuponkasse gefiihrt werden, haben wir bereits 
kennengelernt: das Kuponbuch und das Talonbuch. Almlich wie in der Kasse 
mull aber auch in der Kupon- und Sortenkasse iiber die am Schalter von 
der Bank gekauften oder an sie verkauften Sorten sowie iiber die zur Ein
losung am Schalter prasentierten Kupons und Dividendenscheine, also iiber 
Geschafte, die sich Zug um Zug gegen Barzahlung in deutscher Wahrung 
vollziehen, eine Kassenkladde (unreine Kasse) gefiihrt werden. Auch die 
Ein- und Auszahlungen fiir die im Auftrage eines Kunden an der Borse ge
kauften oder verkauften Sorten oder Kupons werden in diese Kassenkladde 
gebucht, soweit der Kunde den Gegenwert bar bezahlt oder sich auszahlen 
laBt, also nicht eine Belastung oder Gutschrilt auf seinem Kontokorrent-Konto 
stattfindet. In groBeren Betrieben ist die Ein- und Auszahlung einem be
sond~ren Kassierer anvertraut, wahrend fiir die Verwaltung der Bestande 
an Sorten, Kupons oder Dividendenscheinen eberualls ein besonderer Beamter 
a.ngestellt ist. In vielen Banken befaBt sich die Kupon- und Sortenkasse 
nur mit der Verwaltung und Weitersendung der Werte. Die Empfangnahme 
und Auszahlung des Gegenwertes erfolgt jedoch in der Hauptkasse, und zwar 
auf Grund von schriftlichen Anweisungen der Kupon- und Sortenkasse. 
In diesem Faile eriibrigt sich die Fiihrung einer besonderen Kassenkladde in 
der Kupon- und Sortenkasse. Auch dort, wo ein besonderer Kassenschalter 
fiir die Abwicklung der Barzahlungen eingerichtet ist, wird der Kassen
hestand in der Regel am SchluB des Tages in einer Tagesaufstellung, zusammen 
mit den Bestanden an den iibrigen Kassenschaltern (Wechselkasse, Kredit
briefkasse usw. - s. S. 173) aufgefiihrt. 

Bei der Ein- und Auslieferung von Sorten oder Kupons, oder der Ein
lieferung von Dividendenscheinen an der Kupon- und Sortenkasse gegen Bar
zahlung - eine Auslieferung von Dividendenscheinen findet iiberhaupt nicht, 
eine Auslieferung von Kupons nur in den seltenen Fallen statt, in denen 
ein Kunde auslandische Kupons an der Borse kauft und sie gegen Zahlung 
des Gegenwerts abnimmt - wird dem Kunden eine Abrechnung iibergeben, 
in der die Kupons, Sorten oder Dividendenscheine nach Art und Menge 
aufgefUhrt werden. Bei Sorten oder in auslandischer Wahrung zahlbaren 
Kupons wird der Umrechnungskurs hinzugefUgt und der zur Zahlung kom
mende Betrag in deutscher Wahrung angegeben. Etwaige Provisionen und 
Spesen werden beriicksichtigt. Eine Durchschrilt der Abrechnung, die in 
einigen Banken vom Kunden unterzeichnet wird, behalt der Kassierer als 
Beleg fUr die Eintragungen in die Kassenkladde. Dabei wird, abgesehen vom 
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Reichsmarkbetrag, nur der Name des Kunden sowie eine kurze Angabe uber 
Menge und Art der Werte hinzugefiigt. Sofern die Ein- und Auslieferung der 
Werte an einem anderen Schalter erfolgt wie die Zahlung des Gegenwertes, 
werden zwei Durchschriften der Abrechnung angefertigt, von denen eine der 
Verwalter der Werte, die zweite der Fuhrer der Kassenkladde (Kassierer) als 
Beleg erhalt. 

Da die Kassenkladde der Kupon- und Sortenkasse nur uber die baren 
Ein- oder Auszahlungen in deutscher Wahrung AufschluB geben soIl, mussen 
noch andere Bucher gefuhrt werden, aus denen ersichtlich ist, welche Sorten 
oder Kupons ein- oder ausgegangen sind, so daB der Bestand an diesen Werten 
jederzeit festzustellen ist. Diese Bucher werden gewohnlich fUr Sorten und 
Kupons bzw. Dividendenscheine getrennt gefUhrt. Man richtet daher je ein 
Sortenbestandsbuch und ein Kuponbestandsbuch ein; dieses ist auch 
fUr die Dividendenscheine bestimmt. Auf die linke Seite dieser Bucher werden 
die Eingange, auf die rechte die Ausgange eingetragen. Die Eintragungen 
erfolgen unter Angabe des Datums fUr jedes Geschaft besonders, und zwar 
werden der Name des Einlieferers oder Empfangers, der Gesamtbetrag und 
bei Kupons oder Dividendenscheinen gewohnlich die Stuckzahl angegeben. 
Besondere Konten werden im Kuponbestand:;buch fUr die in deutscher Wahrung 
zahlbaren Kupons und Dividendenscheine (Reichsmarkkupons) eingerichtet, 
Bowie in beiden Bestandsbuchern je ein Konto fiir die in einer jeden aus
landischen Wahrung zahlbaren Sorten oder Kupons (z. B. engIische Noten 
und Sovereigns, holl. Gulden, Pfundkupons, holl. Guldenkupons usw.). 

In das Kuponbestandsbuch sind auch die der Kupon- und Sortenkasse 
von der Tresorabteilung nach Abtrennung von den Wertpapieren zugehenden 
Kupons und Dividendenscheine einzutragen; ebenso die an die Bank als 
Zahlstelle durch den Kassen-Verein oder in Wertbriefen eingeIieferten Stucke. 
Ebenso sind die Ausgange an die Zahlstellen oder Schuldner einzutragen. 
Soweit die Anlieferung von einer anderen Abteilung der Bank erfolgt, ist diese 
Abteilung, die mit den Stucken einen Beleg zu schicken hat, dessen Durch
schrift von dem Bestandsverwalter zu quittieren ist, als Einlieferer einzu
tragen. In ahnlicher Weise erfolgt die etwaige Lieferung der Kupon- und 
Sortenkasse an eine andere Abteilung (z. B. an die Briefexpedition) gegen 
Quittung, die als Beleg fur die Ausbuchung an den Empfanger dient. 

SamtIiche Eintragungen in die Kassenkladden und in die Bestandsbucher 
erfolgen nach den Durchschriften der dem Kunden erteilten Abrechnungen, 
den von anderen Abteilungen mit den Stucken zugesandten Belegen oder 
den von der Kupon- und Sortenkasse bei Lieferung der Stucke an andere 
Abteilungen ausgeschriebenen Quittungen. 

Die Salden der Sortenbestandbucher werden in der Regel tagIich 
nach KassenschluB vom Bestandsverwalter abgestimmt. Das kann bei den 
Sortenbestanden gewohnlich in der bei Abstimmung der baren Kassenbestande 
iibIichen Form geschehen. Die tatsachlichen Bestande in Sorten einer jeden 
Wahrung werden gezahlt und mit dem sich auf demselben Wahrungskonto 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 16 
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X-Bank 

Da- ~to.-
tum Nr. 

7.6.26 705 

Gutschriftsaufgabe iiber Zinsscheine. 

Beispiel Nr. 27. 
GutschrHtsaufgabe an den Runden. 

Wir buchen fiir getrennte Zinsscheine von Thren bei uns im Depot 
ruhenden Wertpapieren in Thr Raben 

unter Vorbeha.lt des Eingangs 

Nenn- Werlpapier- Zinsschein Sum- Kap. Ink.- 1) Be-Name IErtrags-wert gattung pro Proz. me Steuer Geb. Wert trag 

Karl Eisen 3000 I.G.Farben 1926 10 300 30 14,6 ~70.-
hier Akt. 

Gebucht Kto.-Nr. 705 Blatt Nr. 2 
Posten Nr. 37 

Credit 
lIochachtungsvoll 

X-Bank 

des Bestandsbuches ergebenden Saldo verglichen. Die tagliche Abstimmung 
der Kuponbestande in gleicher Weise wiirde jedoch recht umstandlich sein; 
namentlich zur Zeit der starken Kuponabtrennungen des Tresors. In der 
Regel werden daher zunachst die an demselben Tage eingegangenen und 
noch als Bestand vorhandenen Stiicke nach Effektengattungen geordnet, die 

Beispiel Nr. 28. 
Eingang 

Name des Nenn- Wertpapier-
Zins-(Dividenden)-

Datum Kto.-Nr. schein 
Kunden wert gattung 

fiir Prozent 

7.6.27 705 Karl Eisen, hier 3000 I. G. Farben Akt. 1926 10 
7.6.27 191 Adolf Schroter, hier 40000 I. G. Farben Akt. 1926 10 

·7.6.27 105 Bank fur Landwirt-
schaft, hier 7000 I. G.FarbenAkt. 1926 10 

7.6 .. 27 47 Willi Krause, Stettin 600 I. G. Farben Akt. 1926 10 
12.6.27 Kass.-Ver. Fritz Schulze 3000 Dresdner BankAkt. 1926 10 

Betrage einer jeden Gattung mit einer Additionsmaschine addiert, und danach 
erfolgt die Abstimmung des sich im Bestandsbuch ergebenden Saldos der 
Ein- und Ausgange desselben Tages (s. S. 248). 

Die Kassenkladde der Kupon- und Sortenkasse sowie die eben geschil
derten Bestandsbiicher sind Nebenbiicher; sie gehoren also nicht zu den im 
Sinne der Buchfiihrung notwendigen Geschaftsbiichern. Neben der Kassen
kladde muS daher auch in dieser Abteilung eine Kassen-Primanota als Grund-

1) Die Valutierung erfolgt gewohnIich zwei Tage nach FiiJIigkeit fiir Dividenden
scheine, fiir die die Bank offizielle Zahlstelle ist, sonst meist 4 bis 7 Tage spataro 
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buch der gegen Barzahlung erledigten Sorten- oder Kupongeschiifte, sowie 
ein Sorten- und Kupon-Memorial als Grundbuch fur die ubrigen Ge. 
scMfte dieser Art gefuhrt werden. Meist werden alIe diese Grundbuchungen 
auf Bogen (lose Bliitter) geschrieben, und es bestehen besondere Bogen fiir 
den Eingang und den Ausgang. Ferner werden auch die Sorten- und die 
Kupongeschiifte getrennt. Hiiufig werden in den Memorialen besondere 
Spalten fiir die verschiedenen Wiihrungsbetriige (Reichsmark, eng!. Pfunde, 
franz. Franken, schweiz. Franken usw.) sowie fiir den Nennwert und Kurs 
eingerichtet. In Banken mit maschineller Buchfiihrung werden jedoch viel
fach die Grundbuchungen in die Kassen-Primanota sowie in das Sorten
oder Kupon-Memorial ala Durchschrift zu den Abrechnungen fUr die Kunden, 
also den Buchungsaufgaben angefertigt. In diesem FaIle werden besondere 
Spalten fiir die verschiedenen Wiihrungen nicht eingerichtet, sondern be
sondere Bogen fur die Buchungen in jeder fremdliindischen Wiihrung ver
wendet. Statt laufender, untereinander gebuchter Eintragungen konnen in 
der schon geschilderten Form auch Durchschriften angefertigt und mit einem 
Sammelbogen, in dem die Betriige addiert werden, zusammengeheftet werden. 

In unseren Beispielen ist die Gutschriftsaufgabe an den Kunden uber 
die von seinen Depotstucken abgetrennten Dividendenscheine auf 3000,- RM. 
I.G.-Farben-Aktien wiedergegeben (BeispieI27) sowie die gleichzeitig erfolgte 
Buchung in das Kupon-Memorial (Beispiel 28). 

Kupon-Memorial. 
Eingang 

Kupon- Steuerab- Provisi- Kontokorr.1 ) Kontokorr.1) Ausgl.-
Konto zugkonto onskonto Wert Kto. Priv. Kto. Bank. Konto 

SoIl Haben Haben Haben Haben Haben 

300 30 14.6. 270,-
4000 400 14.6. 3600,-
700 70 14.6. 630,-

60 6 14.6. 54,-
300 30 270,-

Bei dem letzten Posten (Fritz Schulze) ist nicht das Kontokorrent-Konto 
sondern das Ausgleichs-Konto zu Lasten des Kupon-Kontos erkannt 
worden. Fritz Schulze hat durch den Kassen-Verein Dividendenscheine auf 
nominal 3000,- RM. Dresdner Bank-Aktien zum Inkasso eingereicht. 1m 
Kassen- Vereins-Memorial der Bank hiitte' das Kupon-Konto zugunsten 
des Kassen-Vereins fiir den Gegenwert bela~tet werden konnen. In manchen 

1) Bei vielen Banken werden die Kontokorrent-Konten in die fur das Privatpublikum 
(Private). fUr ande~e Ba~en, Filialen uew. getrennt. In obigem Beispiel werden daher 
die beiden ersten mid der vierte Posten auf Konto "Private", der dritte auf Konto "Ban
ken" gebucht. 

16* 
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Banken wird jedoch, wie wir gesehen haben (S. 180), Wert darauf gelegt, 
daB in dem Memorial, das iiber die Eingange und Ausgange auf ein Sach
konto, wie es das Kupon-Konto ist, gefiihrt wird, samtliche dieses Sach
konto beriihrende Posten erscheinen. Daher wird im Kassen-Vereins-Memorial 
nicht das Kupon-Konto, sondern das Ausgleichs-Konto belastet und der 
Kassen-Verein erkannt, wahrend im Kupon-Memorial das Kupon-Konto 
belastet und das Ausgleichs-Konto erkannt wird. 

Gleichzeitig mit den Buchungsaufgaben fiir die Kundschaft und den Grund
buchungen k6nnen im Durchschreibeverfahren auch die Skontrobuchungen 
vorgenommen oder besondere Durchschriften als Beleg hierfiir hergestellt 
werden. Das Sorten-Skontro unddas Kupon- Skontro werden regelmaBig 
getrennt gefiihrt, um den am Sortengeschaft erzielten Gewinn von dem an 
der Ein16sung oder Verwertung von Kupons und Dividendenscheinen ver
bliebenen voneinander scheiden zu k6nnen. Die Fiihrung dieser Skontren 
erfolgt in der Buchhaltung. Der besseren "Obersicht wegen solI sie j edoch 
schon an dieser Stelle dargestellt werden. Sowohl fiir die Kupons in Reichs
markwahrung aIs auch fiir diejenigen in fremden Wahrungen und fiir die 
Sorten werden besondere Konten (Blattseiten) eingerichtet, und zwar fiir 
jede Wahrung ein Konto. 1m Sorten-Skontro gibt es also z. B. je ein Konto 
"Amerikanische Dollars", "Hollandische Gulden" usw.; im Kupon-Skontro 
je ein Konto Reichsmark-Kupons, Dollar-Kupons, holl. Gulden-Kupons usw. 
Zuweilen werden die Skontren auch so gefiihrt, daB nur je ein Konto fiir 
deutsche Wahrung und fiir auslandische Wahrungen eingeI ichtet wird. Auf 
diesem Konto ist dann fiir jede Fremdwahrung eine Spalte vorgesehen, in 
die der Wahrungsbetrag der Kupons, Dividendenscheine oder Sorten ein
gesetzt wird. Der dem Skontro belastete oder gutgeschriebene Gegenwert 
in Reichsmark wird in die Endspalte gebucht. Der Saldo der Reichsmark
betrage ergibt dann, unter Beriicksichtigung des Bestandes am AbschluBtage 
den Gewinn oder Verlust. Bei dieser Kontofiihrung kann die Bank natiirlich 
aus dem Skontro nicht ohne weiteres ersehen, wie groB der Ertrag in Sorten 
oder Kupons einer bestirnmten Wahrung (z. B. in englischen Pfunden) 
gewesen ist. Die Skontren ergeben nur den Ertrag an Reichsmarkkupons 
(einschlieBlich Dividendenscheinen), an Kupons usw. in fremder Wahrung 
und an Sorten insgesamt. Ein solches Sorten-Skontro (Eingangseite) wiirde 
die in Beispiel 29 angegebene Form haben: 

EinjZang. 
Beispiel Nr. 29. 
Sorron-Skontro. 

DatuDI 
Kont(l- Me- Beleg-

Holl. Eng!. Schw. Franz. 
Gegen-

num- Verkiiufer mor.- num- Kura lDollar Guld. PfundI' Frank. IFrank. IBelga wert in 
lI'er Seite mer .7l.J(~ 

Juni 2. 133 MaxBtll KI/s 1230 4.18 500 

1°001-
2090 -

" 28 217 Fritz Meier M 3/2 871 168 1680 

" 30 635 Erw.Berger '!( 'lIs 1113 81.10 1200 - 973120 
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Ala weiteres Beispiel fiir die Skontrofiihrung sei noch ein in Reichsmark
wa.hrung gef'iihrtes Kupon-Skontro wiedergegeben, das ala Durchschrift zu dem 
in Beispiel 28 dargestellten Kupon-Memorial hergestellt ist. Die Buchungen des 
Memorials stimmen mit denen im Skontro iiberein, doch befinden sich im 
Memorial noch einige Spalten, die fUr die Skontrobuchung iiberfliissig sind. 
Andererseits befindet sich im Kupon-Skontro rechts noch eine Spalte fiir die 
Angabe der Grundbuchseite, die nachtraglich mit der Hand oder Schreib
maschine ausgefiillt wird. Bei der Wahl der Methode fiir die Skontrobuchungen 
ist bei direkter Durchschrift auf die Skontrobogen jedenfalls darauf zu achten, 
daB eine "Obereinstimmung der Formulare hergestellt werden kann. 

Eingang 
Beispiel Nr. 30~ 
Kupon·Skontro. 

Grund-Name Nenn-I Wertpapier- Zinsschein 
Datum Kto.Nr. Betrag buoh des Kunden wert gattung fur Proz. S3ite 

7.6.27 705 Karl Ei8en, kier 3000 I. G. Farben Akt. 1926 10 300 M1/u 
7.6.27 191 Adolf Sckroter, kier 40000 I. G. Farben Akt. 1926 10 4000 )[1/17 

7.6.27 105 Bank tur Landwirt-
8ckaft, kier 7000 I. G. Farben Akt. 1926 10 700 Mlll7 

7.6.27 47 Willi Krause, Stettin 600 I. G. Farben Akt. 1926 10 60 Mils? 
1 2.6.27 Ka88.-Ver. Fritz Schulze 3000 Dresdner BankAkt. 1926 10 300 

6. Kontrollen lmd Revisionen in der Kupon- und 
Sortenkasse. 

Mill? 

In der Kupon- und Sortenkasse sind umfassende Kontrollen ebenfalls 
notwendig, denn Sorten sind ebenso leicht verwertbar wie Geld in deutscher 
Wahrung. Die Einlosung von Kupons durch einen Inhaber, der rechtswidrig 
in ihren Besitz gelangt ist, bei der Zahlstelle oder dem Schuldner kann zwar 
auf Schwierigkeiten stoBen, aber Voraussetzung ist hierbei, daB die rechts
widrige Verfiigung schon erkannt wird, bevor eine Verwertung stattgefunden 
hat. Sind die Kupons bereits eingelost worden, so wird die Feststellung der 
Veruntreuung die Bank nur selten vor Schaden bewahren, denn as ist nicht 
anzunehmen, daB der Dieb oder Betriiger bei der Einlosung seinen richtigen 
Namen angeben wird. Eine genaue Priifung der Legitimation jedes Kupon
einreichers ist aber nicht moglich und nicht iiblich. Andererseits ist zu be
achten, daB die Nachzahlung der Bestande an Kupons und Dividendenscheinen 
umstandlicher ist als die Feststellung des baren Kassenbestandes, weil der 
Wert eines jeden Kupons, besonders aber eines jeden Dividendenscheines 
nicht so schnell erkennbar ist, wie der einer Banknote oder eines Metall
Geldstiickes. Auch wenn man sich hei der Kontrolle mit der Feststellung der 
Stiickzahl begniigt, ist doch immer die Nachzahlung des Bestandes durch 
die Verschiedenheit der GroBe, des Druckes und des Papieres der Scheine er-
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schwert. Eine weitere Schwierigkeit der Kontrolle in dieser Abteilung liegt 
darin, daB zur Zeit der Kuponabtrennung, namentlich also an den Viertel
jahrsterminen, bei Banken mit lebhaftem Effektengeschaft sehr umfangreiche 
Kuponbestande vorhanden sind; ganz abgesehen von dem gewohnlich in den 
ersten Monaten des Jahres - nach Veroffentlichung der Jahresabschliisse 
von Ende Dezember - erfolgenden starken ZufluB an Dividendenscheinen. 
Zur Bewaltigung der sich hieraus ergebenden Mehrarbeit Hilfskrafte aus 
anderen Abteilungen heranzuziehen, stoBt aber, wenn es auch haufig ge
schehen muB, in Riicksicht auf die Schwierigkeit, auf ihre ZuverIassigkeit 
erprobte Krafte zu gelegentlicher Arbeit in geniigender Zahl zur Verfiigung 
zu haben, auf Bedenken. Um die Gefahr einer Entwendung von Kupons 
oder Dividendenscheinen durch die mit der Nachzahlung betrauten Beamten 
zu mildern, werden haufig mehrere Beamte gemeinsam beschaftigt, die an 
demselben Tisch arbeiten. Dadurch wird es einem untreuen Beamten er
schwert, einen Teil der Werte bei der Nachzahlung beiseite zu schaffen. 
Aus den Kupons oder Dividendenscheinen derselben Gattung werden meist 
Pakete gebildet. Der Inhalt eines jeden Pakets wird von den Kontrollbeamten 
auf dessen Hiille vorgemerkt und unterzeichnet, damit sich etwa spater er
gebende Differenzen zwischen Inhalt und Aufschrift der Wertpakete leichter 
aufgeklart werden konnen. 

Die Kontrolle der in der Kupon- und Sortenkasse gefiihrten Reichs
markkasse erfolgt nach denselben Grundsatzen wie im Kassenbiiro. Sie wird 
meist von einem besonderen Kontrollbeamten oder von der Revisionsabteilung 
vorgenommen. Es geniigt hierbei nicht die Feststellung, ob der Kassenbestand 
mit dem Saldo der Kassenkladde iibereinstimmt; die Kontrolle wird sich 
vielmehr auch darauf zu erstrecken haben, ob die Buchungen in die Kladde 
den Durchschriften der den Kunden erteilten Abrechnungen entsprechen, 
ob also der richtige, vom Kunden empfangene oder an ihn gezahlte Betrag 
in die Kassenkladde eingetragen ist. Ferner ist festzustellen, ob die von den 
Kunden iibernommenen Sorten und Kupons oder die an sie gelieferten 
Sorten nach Nominalwert und Gattung mit den in die Bestandsbiicher 
eingetragenen Posten iibereinstimmen. Angenommen, ein Kunde kaufe 
1000,- Frs. schweizerische Noten zum Betrage von 810,- RM., der Kassierer 
falsche aber den Buchungsbeleg, indem er an Stelle der Durchschrift der 
richtigenAbrechnungeineandere aufertige, auf der nur ein Kauf von 100,-Frs. 
schweizerischer Noten zum Betrage von 81,- RM. angegeben ist. Er trage 
demgemaB in die Kassenkladde nur einen Eingang von 81,- RM. ein und 
eigene sich die Differenz von 729,-RM. widerrechtlich an. Das Sorten-Skontro 
wiirde in diesem FaIle wohl einen VerIust in dieser Hohe aufweisen. Da aber 
die Bank eine ganze Anzahl von Geschaften in schweizerischen Franken ab
schlieBt, an denen sie Gewinne erzielt, wiirde der VerIust sich kompensieren 
und daher beim AbschluB des Sorten-Skontros nicht entdeckt werden. Bei 
einem Vergleich der auf den Belegen fiir die Buchungen in die Kassenkladde, 
also den Abrechnungsdurchschriften, angegebenen Nominalwerten der ge-
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handelten Sorten mit den Eintragungen in das Sortenbestandsbuch wiirde 
sich dann eine Differenz des Nominalbetrags an schweizerischen Noten (von 
900,- Frs.) herausstellen. 1m Bestandsbuch ware ein Ausgang von 1000,- Frs. 
schweizerischer Noten verzeichnet, wahrend in der Kassenkladde nur der 
Eingang des Gegenwerts von 100,- Frs. schweizerischer Noten gebucht 
ware und die der Buchung zugrunde liegende Abrechnung iiber denselben 
Betrag lautet. Freilich kann diese Differenz zwischen dem Ausgangsposten 
im Bestandsbuch und dem Eingangsposten in der Kassenkladde auch auf 
andere Weise entstanden sein. Es ware namlich moglich, daB der Kunde nur 
100,- Frs. schweizerische Noten zum Preise von 81,- RM. gekauft hat, 
der Kassierer auch ordnungsgemaB diesen Betrag eingebucht hat, der Be
standsverwalter aber unter FaIschung des Belegs den Betrag von 1000,- Frs. 
schweizerischer Noten ala Ausgang bucht und den Unterschied von 900,- Frs. 
Noten entwendet. An welcher Stelle die Veruntreuung begangen wurde, laBt 
sich leicht feststellen. 

Es ergibt sich aus diesem Beispiel, daB ein Vergleich der Kassenkladde 
mit den Belegen, die den hierin erfolgten Buchungen zugrunde liegen, und 
der weitere Vergleich dieser Belege mit den Buchungen in das Bestandsbuch 
gleichzeitig eine Kontrolle des Bestandsverwalters darstellt. Liegen, wie auf 
S. 240 geschildert, die Auszahlung der Reichsmarkbetrage und die Verwaltung 
der Bestande in einer Hand, so kann die Kontrolle die gleiche sein. Ein Unter
schied besteht nur insofern, als nur ein Beleg vorhanden ist, der gleichzeitig 
zur Eintragung in die Kassenkladde und das Bestandsbuch verwendet wird. 
Es braucht daher nur dieser Beleg zur Abstimmung beider Buchungen benutzt 
zu werden. 

Weiterhin hat sich die Kontrolle auch auf die von anderen Abteilungen 
an die Kupon- und Sortenkasse angelieferten oder von dieser an eine andere 
Abteilung zur Weitersendung ausgelieferten Werte zu erstrecken. Dasselbe 
gilt von allen anderen Ein- oder Ausgangen, die sich am Kassenschalter nicht 
gegen Reichsmarkzahlung vollziehen, z. B. der Lieferungen von Kupons an 
die Zahlstellen, soweit diese nicht durch eine andere Abteilung (Expedition), 
sondern direkt von der Kupon- und Sortenkasse vorgenommen werden. 
Es handelt sich also hierbei um diejenigen Vorgange, die in den Kupon- und 
Sorten-Memorialen erscheinen. Da diese auf Grund der Belastungs- und 
Gutschriftsaufgaben an die Kundschaft im Durchschreibeverfahren gleich
zeitig mit ihnen - oder auf Grund anderer Belege, z. B. der Begleitschreiben 
fiir Sendungen an die Zahlstellen, der Aufstellungen fiir Kassen-Vereins
lieferungen (s. S. 186) usw. - hergestellt werden, wird durch Vergleich dieser 
Memoria-Ie mit den Bestandsbiichern eine Kontrolle beider Biicher herbei
gefiihrt. Voraussetzung ist hierbei freilich, daB die Memorialbuchungen und 
die Herstellung der Belege (Belastungs-, Gutschriftsaufgaben usw.) nicht von 
dem Beamten erfolgt, der die Bestandsbiicher fiihrt. Denn auch in diesem 
Falle ist die Verteilung der sich kontrollierenden Arbeiten an verschiedene 
Beamte unerlaBlich. 
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Bei Sorten-, Kupon- oder Dividendenschein-Eingangen durch die Post 
oder bei Ausgangen dieser Art kommen die in der Kasse geschilderten KontroIl
mittel (S. 217ff.) ebenfalls zur Anwendung. 

Am Ende eines jeden oder zu Beginn eines neuen Monats, zuweilen noch 
haufiger, wird eine Abstimmung zwischen den Kupon- und Sorten-Skontren 
und den tatsachlich vorhandenen Bestanden vorgenommen; gleichzeitig auch 
zwischen den Skontren und den Salden der Bestandsbiicher. Hierdurch wird 
die tThereinstimmung der Buchfiihrung mit den Bestanden festgestellt. Sie 
gewahrt die volle Sicherheit, daB aIle ein- und ausgegangenen Werte richtig 
gebucht sind und die Bestande tatsachlich vorhanden sind. Obgleich es 
zweckmaBig ware, einen Vergleich der Bestande mit dem Saldo der Bestands
biicher taglich vorzunehmen, ist dies aus den auf S. 242 geschilderten Griin
den bei den Bestanden an Kupons und Dividendenscheinen schwer durch
fiihrbar. Eine solche tagliche Kontrolle der Sortenbestande, die wenig Schwie
rigkeiten bereitet, erfolgt jedoch in manchen Betrieben, und zwar von einer 
besonderen KontroIlsteIle, z. B. der Revisionsabteilung. Haufig wird auch 
von einer solchen Stelle eine Abstimmung der taglich eingegangenen Kupons 
usw. mit den Eintragungen desselben Tages ins Bestandsbuch vorgenommen; 
also die Form der KontroIle, wie sie der Bestandsverwalter zur Nacbpriifung 
seiner eigenen Buchungen ausiibt (s. S. 242). Als Kontrolle des Bestands
verwalters ist diese Abstimmung aber nicht ala ausreichend anzusehen, denn 
sie ergibt nicht die Richtigkeit des Gesamtbestandes, auf die es allein an
kommt. Sofern sich die Abstimmung der Bestande an Kupon- und Dividenden
scheinen nicht viel haufiger als monatlich vornehmen laBt, wird deren Er
ganzung durch nicht angemeldete, gelegentliche Revisionen dieser Art zwack
maBig sein. 



IV. Die Wechselabteilnng. 

1. Allgemeines. 
In der Wechselabteilung werden, wje schon auf S.111 erwahnt wurde, 

die sich aus dem Verkehr mit Wechseln ergebenden Arbeiten verrichtet. 
Das wichtigste Geschl!.ft dieser Art ist das Diskontgeschaft, dem 

andererseits das Rediskontgeschil.ft, die WeiterverauBerung der an
gekauften Wechsel, gegeniibersteht. 

Auch die mit dem Einzug (Inkasso) von Wechseln und Schecks ver
bundenen Arbeiten finden in der Regel hier ihre Erledigung. Als Schecks 
kommen jedoch nur diejenigen in Betracht, die nicht auf die Bank selbst ge
zogen sind. Diese werden vielmehr in der Kasse ausgezahlt, und deren Er
ledigung hat mit der Wechselabteilung nichts zu tun. 

In erster Reihe erstreckt sich das Diskontgeschaft von Wechseln und das 
Inkassogeschaft von Wechseln und Schecks auf Abschnitte, die in deutscher 
Reichsmarkwahrung zahlbar sind. Der Verkehr in Wechseln und Schecks in 
auslandischer Wahrung nimmt demgegeniiber einen geringeren Umfang an. 
Die Erledigung der hiermit zusammenhangenden Arbeiten erfolgt entweder 
ebenfalls in der Wechselabteilung oder in einer besonderen Abteilung, der 
Devisenabteilung, die gleiohzeitig die Ausfiihrung der Borsengeschafte in 
"Auszahlungen" oder Schecks auf das Ausland bewirkt (s. S. 112 und Kap. V, 
Abschnitt 10). Auszahlung ist eine Vereinbarung, derzufolge der Verkaufer 
sich verpflichtet, dem Kaufer oder dessen Beauftragten einen bestimmten 
Betrag (den Betrag der Auszahlung) zur Verfiigung zu stellen. 

Soweit die Geschafte in Wechseln und Schecks, die auf fremde Wahrung 
lauten, sich grundsatzlich nicht von den Geschaften in Reichsmarkwechseln 
oder Reichsmarkschecks unterscheiden, werden sie in diesem Kapitel, unter 
Darstellung der Besonderheiten, erortert werden. Das Wesen des Devisen
verkehrs, namentlich die Borsengeschafte in Devisen, werden jedoch erstim 
nachsten Kapitel (Borsenabteilung) behandelt werden; im AnschluB daran 
auch die Buchungen der Devisengeschafte. 

Als Ursprungsland des Wechsels kann nicht mit Sicherheit, aber doch 
mit einiger Wahrscheinlichkeit Italien bezeichnet werden. Der Wcchsel 
ist aus der Anweisung entstanden. Auf den dort zu lebhafter Entwicklung 
gelangten MeBplll.tzen wechselten die Goldschmiede den zum Besuch der 
Messe herbeigeeilten Kaufleuten ihr Geld in die Miinze des Heimatlandes 
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um. Dabei entwickelte sich schon die Gewohnbeit, den Gegenwert nicht in 
bar zu geben, sondern statt dessen einen Brief, der einen Geschaftsfreund 
im Heimatlande des Kaufmanns anwies, bei Vorzeigung des Schreibens eine 
bestimmte Summe auszuzahlen. Diese Zahlungsart wurde wegen der Un
sicherheit der LandstraBen, die der Reisende zu passieren hatte, rasch beliebt. 
Vberhaupt hat die Entfaltung des mittelalterlichen italienischen Handels 

Beispiel Nr. 31. 

VQrderseite des gezogenen Wechsels l ) . 

I Orts-Nr. 1 I Zahlungsort Berlin I Verfalll5. X. 29 2 ) I 
Berlin, den 15. Juli 1929 3 ) Am 15. Oktober 1929') 
Ort und Datum der AU8stellung Tag MODat Jahr 

zahlen Sie fiir diesen Prima-WechseI 5) RM _ _ - 1000 - 8) 
~ lletrag in Zi/fern 
~ Reichsmark Tausend · ') Q 

olJ 
Betrag in WorteD 

an uns 8elbst 8) 
III Order 
~ 
~ 

Bezogener: K un:ze &: Co. 9) 

in Hamburg, West8tr. 3710) Julius Lion &: 00. 11) 
Unterschrift de" Aus8tellers 

Domlzllvermerk 
zahlbar in: Berlin, Behrenstr. 

Ort und StraBe 

bei: Dresdner Bankl2) 

1) Das hier wiedergegebene Wechselformular stellt den vom Fachausschull fUr 
Bankwesen beim "Ausschull fUr wirtschaftliche Verwaltung" entworfenen Einheits
wechsel dar. Er ist 297 rum breit und 105 mm hoch. 

2) Um jeden Wechsel unter einem grollen Wechselbestande leicht herausfinden zu 
konnen, p£legen die Banken diese Angaben an die Spitze des Wechsels zu setzen 
(siehe Abschnitt 8). 

3) Ausstellungsort und Ausstellungsdatum. 
4) Verfalltag. 
5) Die Bezeichnung a18 Prima-Wechsel i8t auch in den Fallen zweckmallig, in 

denen nur ein Wechselformular, also nicht gleichzeitig eine Sekunda, Tertia usw. aus
gestellt wird (s. S. 258). 

') Wechselbetrag in Ziffern. 
7) Wechselbetrag in Buchstaben. 
8) Bezeichnung der Person oder der Firma, an die oder an deren Order gezahlt 

werden soIl (des Remittenten). Der Aussteller kann, wie in obigem Beispiel, sich selbst 
ala Remittent bezeichnen (Wechsel an eigene Order). 

9) Name der Person oder Firma, die die Zahlung zu leisten hat (des Bezogenen 
oder Trassaten). 

10) W ohnort des Bezogenen und - namentlich bei grolleren Orten - Angabe der 
Wohnung. 

11) Unterschrift des Ausstellers (Trassanten) mit seinem Namen oder seiner Firma. 
12) Domizilvermerk (siehe Abschnitt 4 dieses Kapitels). 
13) Akzeptunterschrift. 
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das Bediirfnis nach Vereinfachung des Zahlungsverkehrs ganz von selbst 
hervorgebracht. Die groBen italienischen Handelshauser hatten teilweise 
schon im 13. Jahrhundert Vertreter in den wichtigsten Handelsplatzen. 
Es ist daher begreiflich, daB schon damals mit Hilfe des brieflichen Ver
kehrs Zahlungsiiberweisungen des einen Hauses an das andere erfolgten. 
Einen wesentlichen Fortschritt in der Geschichte des Wechselverkehrs bildet 

Beispiel Nr. 32. 
Riiekseite des gezogenen Weebsels. 
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die Einfiihrung des Indossaments oder Giros (s. Beispiel 32), dessen Ent
stehen man auf das Jahr 1600 zuriickfiihrt. Durch die Vbertragbarkeit der 
Wechselforderung, die der Aussteller an den Bezogenen hat, an einen Dritten, 
und zwar in der Form, daB der Aussteller oder jeder Girant, der die Wechsel
forderung weiter iibertragt, fUr die Wechselsumme haftbar ist, wenn der 
Bezogene den Wechsel nicht einl6st, gewaDil der Wechsel erst in vollem MaBe 
die Eigenschaft eines Kreditmitteis. In der modernen, auf dem Kreditverkehr 
beruhenden Wirtschaftsordnung hat er sich zu einem Kreditmittel ersten 
Ranges entwickeit. Wahrend der Scheck ausschlieBlich Zahiungsmittel ist, 
indem er die Zahiung in barem Geide ersetzt, enthalt der Wechsel ein zu
kiinftiges Zahiungsversprechen und iibt dadurch die Funktion eines Kredit
mitteis aus. Ein Kaufmann, der Waren gegen Hergabe eines akzeptierten 
Wechseis verkauft, gibt dem Kaufer Kredit bis zur Falligkeit des Wechseis. 
Freilich einen Kredit, der im Vergleich zur gewohnlichen Kaufpreisforderung 

1) Wechselsteuermarke. Sie befindet sich auf der Seite, wo sich (auf der Riickseite) 
der Name des Remittenten befindet (s. Abschnitt 7 dieses Kapitels). 

2) Name oder Firma dessen, an den zunachst der Remittent den Wechsel iibertragt. 
Die Ubertragungsform heiBt - wie beim Scheck (s. S.149) IndoBBament oder Giro; 
derjenige, an den der Wechsel libertragen wird, IndoBBatar oder Indossat; derjenige. 
der ihn libertragt, IndoBsant oder Girant. Durch das Indossament gehen alle Rechte 
aus dem Wechsel auf den Indossatar liber. 

3) Blankoindossament (ebenfalls giiltig). 
4) Quittung liber den empfangenen Betrag beim Inkasso des Wechsels (B. S. 271). 
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durch die Eigenart des WechselprozeBverfahrens, die sogenannte Wechsel
strenge, gesicherter ist. Wie wir schon bei Erorterung des Scheckgesetzes 
gesehen haben, wird die RegreBklage im WechselprozeB schneller erledigt 
als andere Klagen im ZivilprozeB. Einwendungen gegen die vom Kliiger gel
tend gemachte Forderung konnen nur in besonderen Fallen gelt.end gemacht 
werden (s. S. 152 bis 155). Durch die groBere Sicherheit, die eine Wechsel
forderung im Vergleich zu einer gewohnlichen Forderung dem Wechsel
inhaber gewahrt, sowie ferner dadurch, daB die wechselmaBige Raftung sich 
nicht n:ur auf den Akzeptanten, sondern auch auf den Aussteller und jeden 
Indossanten erstreckt, ist die Umlaufsfahigkeit des Wechsels wesentlich er
hoht worden. Jeder Inhaber des Wechsels, der Aussteller, Remittent oder 
der Indossant kann sich durch Dbertragung seiner Wechselforderung im 
Wege der Diskontierung bares Geld verschaffen. Dies wird um so leichter 
sein, je mehr Verpflichtete, die als zahlungsfahig gelten, neben dem Be
zogenen fUr die Wechselschuld haften. 1m Warengeschaft kommt es auch 
haufig vor, daB der Verkaufer die von ihm auf seinen Kunden gezogenen 
Wechsel zur Erfiillung seiner Verbindlichkeiten, meist an den Lieferanten, 
verwendet. Auch in diesem Falle liegt eine Diskontierung des Wechsels vor. 

Die den Wechselverkehr betreffenden Gesetzesbestimmungen finden sich, 
soweit es sich nicht um das ProzeBverfahren handelt, das in der Zi vii pr oze ll
ordnung geregelt ist, in der "Allgemeinen Deu tschen Wechsel
ordnung" vom 16. April 1871. Erganzt wurde die Wechselordnung durch 
das "Gesetz betr. die Erleichterung des Wechselprotestes vom 30. Mai 1908", 
das am 1. Oktober 1908 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz enthiilt auch 
einige sonstige, nicht bloB das Protestverfahren bestimmende Anderungen 
der Wechselordnung. 

Aus dem in Beispiel 31 (Vorderseite) und Beispiel 32 (Riickseite) wieder
gegebenen Wechselformular ist ersichtlich, wie ein Wechsel aussieht und weI
che Angaben er gewohnlich enthalt. W elch~ Angaben ein Wechsel nach den 
gesetzlichen Vorschriften enthalten mull, um giiltig zu sein und weichen Er
fordernissen er formell zu geniigen hat, um von den Banken in der Regel dis
kontiert zu werden, wird spater gezeigt werden (s. Abschnitt 7 dieses Ka
pitels). Neben den in unserem Beispiel wiedergegebenen Angaben finden sich 
auf den Wechselformularen aber haufig noch einige andere, die iiberfliissig 
sind und daher in dem obigen Formular des "Fachausschusses fiir Bank
wesen" weggelassen wurden. Namentlich findet man unmittelbar hinter dem 
in Buchstaben angegebenen Reichsmarkbetrag haufig die Worte "Wert er
halten" und "steHen ihn auf Rechnung laut Bericht" . Die W orte" Wert erhalten" 
nennt man die Valutaklausel; sie solI zumAusdruck bringen, daB der Aus
steller vom Remittenten den Wechselbetrag erhalten hat. Die Bemerkung 
"stellen ihn auf Rechnung" bezeichnet man als Deckungsklausel; sie soll 
ausdriicken, dall der Bezogene Deckung (Ersatz) fiir die Bezahlung des Wech
sels erhalten solI. Die Formel "laut Bericht", die A visklausel, besagt, dall 
der Aussteller den Bezogenen iiber die Wechselziehung benachrichtigt, sie 
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ihm avisiert hat. 1st dies nicht geschehen, so lautet die Formel haufig "ohne 
Bericht". Wechselrechtliche Folgen ergeben sich jedoch weder aus dieser 
Klausel noch aus der Valutaklausel oder der Deckungsklausel. 

Wechsel der eben gesehilderten Arten nennt man "gezogene W ech
sel", im Gegensatz zu den "eigenen Wechseln". Gezogene Wechsel sind 
solche, in denen der Aussteller eine andere Person - den Bezogenen - be
auftragt, Zahlung zu leisten ("Zahlen Sie"), wahrend beim eigenen Wechsel 
- auch trockener Wechsel oder in der kaufmannischen Praxis l ) Solawechsel 
genannt - der Aussteller sich in der Urkunde verpflichtet, die Zahlung zu 
leisten. Die eigenen Wechsel konnen daher auch nicht akzeptiert werden; es 
fehlt in ihnen die Angabe des Bezogenen und des Zahlungsorts. In der Praxis 
kommen diese Wechsel nur selten vor; sie werden in der Regel nur an Stelle 
von Schuldscheinen verwendet, um die wechselmaBige Haftung des Aus
stellers und damit eine groBere Sicherheit zu begriinden. Soweit nicht beson
ders darauf hingewiesen wird, beziehen sich unsere Ausfiihrungen daher nicht 
auf die eigenen, sondern auf die gezogenen Wechsel. Der eigene Wechsel hat 
gewohnlich folgende Form: 

Beispiel Nr. 33. 

Eigener Wecbsel. 
Am 25. September 1929 zahle ich gegen diesen Wechsel an Herrn Leonhard Schulz 

in Berlin die Summe von 
Reichsmark - Zweitausend -

Berlin, den 25. Juli 1929. 

Max Buol. 

Bei der Darstellung des Scheckrechts (S. 160) ist auch bereits darauf 
hingewiesen worden, daB zur Ausiibung des RegreBrechts im WechselprozeB 
der Nachweis erforderlich ist, daB der Scheck oder Wechsel rechtzeitig zur 
Zahlung vorgelegt und nicht eingelost, oder die Vorlegung vergeblich ver
sucht wurde. Wahrend aber dieser Nachweis, wie wir gesehen haben, beim 
Scheck durch eine schriftlichc Erklarung der Bank, auf die der Scheck ge
zogen ist, erfolgen kann, oder durch die Bescheinigung der Abrechnungsstelle, 
die ihn von der Bank zur Abrechnung erhalten hat, darf er beim Wechsel nur 
durch Aufnahme eines Protestes gefiihrt werden, der Wechsel muB pro
testiert werden. Die Aufnahme des Wechselprotestes mangels Zahlung muB 
spatestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen; sie kann 
jedoch schon am Zahlungstage erfolgen. Dieser Tag braucht nicht immer dem 
Verfalltage des Wechsels zu entsprechen. Verfallt namlich der Wechsel an 
einem Sonntag oder allgemeinen Feiertage, so ist der nachste Werktag der 
Zahlungstag (WO. Art. 92). Die Protesterhebung muB, ehenso wie die Prasen-

1) Die Wechselordnung enthiUt nur die Bezeichnungen "eigener" oder "trockener" 
Wechsel. Uuter einem Solawechsel versteht sie einen solchen, der nur in einem Exemplar 
ausgeschrieben ist (WO. Art. 66). 
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tation des Wechsels, im Geschaftslokale des zur Zahlung Verpflichteten und 
in Ermangelung eines solchen in dessen W ohnung vorgenommen werden. An 
einer anderen Stelle kann dies nur mit beiderseitigem Einverstandnis ge
schehen (WO. Art. 91). AuBerhalb der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr sollen Pro
teste nur erhoben werden, wenn die Person, gegen die protestiert wird, aus
driicklich einwilligt (WO. Art. 92). Uber die Aufnahme des Protestes muB der 
Protestbeamte eine Protesturkunde ausstellen, und zwar ebenfalls spatestens 
am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage. Er hat darin zu bescheinigen, 
daB der Wechsel rechtzeitig vorgelegt, aber Zahlung nicht geleistet worden 
ist (WO. Art. 41). Der Protest muB durch einen Notar, einen Gerichts
beamten oder durch die Post aufgenommen werden. Auch Gerichtsvollzieher 
sind daher zur Aufnahme von Protesten berechtigt; jedoch nur, wenn der 
Schuldner im Bezirk des Gerichtsvollziehers wohnt. Die Aufnahme von 
Wechsel- und Scheckprotesten durch die Post ist jedoch an bestimmte Be
schrankungen gebunden, die in der "Bekanntmachung betreffend die Er
hebung von Wechsel- und Scheckprotesten durch Postbeamte" vom 5.August 
1908 (RGBI. S.482) niedergelegt sind. So werden Proteste, die sich auf eine 
andere wechselrechtliche Leistung als die Zahlung beziehen, z. B. Proteste 
mangels Annahme (Akzeptleistung; s. Abschnitt 2 dieses Kapitels) von der 
Post nicht erhoben. Auch ist die Erhebung eines Wechsel- oder Scheckpro
testes durch die Post ausgeschlossen, wenn der Wechsel oder Scheck iiber 
mehr als 1000 RM. lautet, wenn er in fremder Sprache ausgestellt ist oder 
wenn er nicht in deutscher Miinze bezahlt werden kann. Zu den Wechseln, die 
in deutscher Miinze eingelost werden konnen, gehoren auoh solche, die auf 
eine auslandische Miinzsorte lauten. Nur wenn der Aussteller auf den Wechsel 
das Wort "effektiv" oder einen ahnlichen Zusatz gesetzt hat, muB die Zahlung 
in der im Wechsel benannten auslandischenMiinzsorte erfolgen (WO.Art. 37). 
Bei Schecks, die auf eine auslandische Wahrung lauten, bedarf es jedoch 
dieses Zusatzes nicht; sie miissen ohne weiteres, auch wenn sie im Inlande aus
gestellt sind, in derim Scheck angegcbenen Wahrung bezahltwerden 1). Ferner 
sind Wechsel, die mit Notadresse oder Ehrenakzept versehen sind (s. Ab
schnitt 5 dieses Kapitels) sowie Wechsel, die unter Vorlegung mehrerer 
Exemplare desselben Wechsels oder unter V orlegung des Originals und einer 
Kopie zu protestieren sind, vom Postprotest ausgeschlossen. 

Soweit der Einzug eines Wechsels durch einen Boten der Bank erfolgt 
(s. S. 273), pflegt dieser, wenn der Wechsel bei Vorlegung nicht bezahltwird, 
einen Zettel zu hinterlassen, worauf dem zur Zahlung Verpflichteten mit
geteilt wird, daB die EinlOsung noch bis zum nachsten Tage bis zu einer be-

l) Naoh dem Wortlaut der Vorsohriften iiber den Postprotest sind aber Weohsel 
und Soheoks yom Postprotest ausgesohlossen, die auf eine auslandisohe Miinzsorte lauten, 
sofern durch die Effektivklausel die Zahlung in dieser Miinze vorgesohrieben ist. Danaoh 
miiBte angenommen werden, daB auch Soheoks in fremder Wahrung, die nioht die 
"Effektivklausel" enthalten, in deutsoher Miinze bezahlt werden konnen. Diese Auf
fassung findet aber im Scheokgesetz keine Stiitze. Es fehlt hier jeder Hinweis auf Art. 38 
der Weohselordnung. 
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stimmten Zeit (z. B. bis 10 Uhr vormittags) an der Kasse der Bank erfolgen 
diirfe. 1st das Geld nach Ablaui dieser Frist noch nicht eingegangen, so wird 
der Wechsel einem Notar, Gerichtsvollzieher oder der Post zur Auinahme des 
Protestes iibergeben. Die Notare oder Gerichtsbeamten sind verpflichtet, ihn 
personlich dem Bezogenen zu prasentieren und "mangels Zahlung" Protest 
auizunehmen. Nach Art. 89a der Wechselordnung kann die Wechselzahlung 
an den Protestbeamten erfolgen. Erfolgt die Zahlung noch vor Ausfertigung 
der Protesturkunde, so werden dem Bezogenen gewohnlich die Spesen fiir 
deren Versteuerung erspart. Der Protestbeamte hat eine Abschrift des Protests 
zUrUckzubehalten (WO. Art. 90). 

In Art. 88 der Wechselordnung sind vier Bedingungen auigefiihrt, die der 
Protest enthalten muB. Es sind die folgenden: 

1. Name oder Firma der Personen, fiir welche und gegen welche der Pro
test erhoben wird. 

2. Die Angabe, daB die Person, gegen die protestiert wird, ohne Erfolg 
zur Vornahme der wechselrechtlichen Leistung aufgefordert worden oder 
nicht anzutreffen gewesen ist, oder daB ihr Geschil.ftslokal oder ihre Wohnung 
sich nicht hat ermitteln lassen. 

Beispiel Nr. 34-
Wechselprotest. 

Fiir 
die Deutsche Bank unll Di8conto-Ge8ell8()hajt 
in Berlin W 8 
babe ich haute in dar Zeit von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends 

gegen 
die Firma Schmidt &I Ern8t 
in Berlin, liUtZOWBtrape 80 
Protest erhoben, 

naehdem ich im Ge8chajtBlokal zu Berlin, liUtZOWBtrape 30 
den WeckBel dem Mitinhaber aer Firma Schmidt &I Ernst, 
Berm AugU8t Schmidt vergebZieh zur Zahlung f)orgelegt hatte. 

Berlin, den 4. Mai 1930. 
Krau8e 

(StempeL) Notar im Bezirk des 
Kammergerichts 

Kostenrechnung. 
Wert des Gegenstandes .....•..•. 

§§ 5, GebO. f.Not. und §§ 32,49 GKG. Gebiihren 
Wegegebiihr § 491 Abs. 2 
Fuhrkosten. . 
Stempel T. 11 •..•. 

erhalten. 

zu Berlin 

1500,- RM. 
10 RM. - Pf. 

.1"50,, 

" " 
3 " 

14 RM. 50 Pf. 

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

4. 1m Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehrenzahlung (s. Abschn. 5 
dieses Kapitels) die Erwahnung, von wem, fiir wen und wie sie angeboten 
oder geleistet wird. 

Die Form eines Wechselprotestes ist aus Beispiel 34 ersichtlich. 
Nach Art. 88a der Wechselordnung ist der Protest mangels Zahlung auf 

den Wechsel oder auf ein mit dem Wechsel zu verbindendes Blatt (dcr sogenann. 
ten Allonge) zu setzen. Der Protest solI unmittelbar hinter den letzten auf der 
Riickseite des Wechsels befindlichen Vermerk, in Ermangelung eines solchen 
unmittelbar an einen Rand der Riickseite gcsetzt werden. Wird der Protest 
auf die Allonge gesetzt, so soll die Verbindungsstelle mit dem Amtssiegel 
oder dem Amtsstempel versehen werden. 1st dies geschehen, so braucht der 
Unterschrift des Protestbeamten ein Siegel oder Stempel nicht beigefiigt zu 
werden. Da die beiden letzten Bestimmungen im Gesetz durch das Wort 
"solI" eingeleitet werden, so wiirde der Protest noch nicht ungiiltig sein, 
wenn sie nicht befolgt werden. Nur konnten sich, wenn der Protest an einer 
anderen Stelle des Wechsels steht oder das Amtssiegel nicht die Anheftung der 
Allonge beglaubigt, leicht Zweifel ergeben und zu Prozessen fuhren. Ungiiltig 
ist der Protest jedoch, wenn er nicht auf dem Wechsel oder das anhangende 
Blatt gesetzt ist. (O'ber die Form des Protestes mangels Annahme s. S. 267.) 

Unterbleibt die Aufnahme des Wechselprotestes aus irgendeinem Grunde, 
z. B. aus Versehen, oder ist der Protest nicht rechtzeitig aufgenommen, so 
sind der Aussteller und die Indossanten regelmaBig von der wechselmaBigen 
Haftung befreit. Jedoch ist es zur Aufrechterhaltung des RegreBrechtes 
gegen Aussteller und Indossanten nicht erforderlich, daB der Wechsel am 
Zahlungstage prasentiert und, wenn die Zahlung nicht erfolgt, spatestens 
am zweiten Werktage nach diesem Tage protestiert wird. Die Vorlegung braucht 
vielmehr ebenfalls erst am letzten Tage, an dem die Protesterhebung zulassig 
ist, zur Zahlung vorgelegt zu werden. Ublich ist es jedoch bei den Banken, 
die in ihrem Besitz befindlichen Wechsel schon am Zahlungstage prasentieren 
zu lassen. 

Zur Erhaltung des Wechselrechts gegen den Akzeptanten bedarf es weder 
der Pl'asentation am Zahlungstage noch der Erhebung eines Protestes (WO. 
Art. 44). Der Akzeptant ist also ohne weiteres wechseimaBig haftbar. Der 
wechselmaBige Anspruch gegen den Akzeptanten verjahrt erst in drei Jahren, 
vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet (WO. Art. 77). Dagegen ver· 
jahren die RegreBanspriiche des Wechselinhabers gegen den Aussteller und 
die ubrigen Vormiinner in der Regel schon nach drei Monaten1 ) (WO. Art. 78 

1) Fiir Wechsel, die in Island, den Faroern oder in auBereuropii.ischen Landern 
zahlbar sind, betrii.gt die Frist des letzten Inhabers sechs bis achtzehn Monate. FUr 
Wechtlel, die ein lndossant nach Einlo8ung gegen den AU8steller oder seine VOImii.nner 
einklagt, sind die Fristen ebenso groB, jedoch richten sie sich hier nach dem Wohnsitz 
des RegreBnehmers. 
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und 79). Innerhalb dieser Zeit muB also die Bank, wenn ein von ihr diskon
tierter Wechsel mit Protest zuriickgekommen ist und der Kunde ihn nicht 
eingelost hat, die Wechselklage erheben. Sie braucht nicht gegen den 
unmittelbaren Vormann erhoben zu werden, sondern kann sich gegen jeden 
Verpflichteten oder gegen aIle gemeinsam richten. 

Beim Scheck besteht, da der Bezogene iiberhaupt nicht wechselmaBig 
haftbar ist, keine Moglichkeit, gegen irgend jemand das RegreBrecht aus
zuiiben, wenn der Nachweis der rechtzeitigen Vorlegung nicht in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Form (s. S. 160) erbracht werden kann. 

Zuweilen kommt es vor, daB der Aussteller oder ein lndossant des Wech
sels die Protestaufnahme nicht wiinscht, um die Protestkosten zu sparen. 
Ein solcher Protester laB ist zulassig. Er wird gewohnlich in der Form 
ausgesprochen, daB auf den Wechsel eine hierauf hinweisende Bemerkung 
gesetzt wird, und zwar muB dann deutlich erkennbar sein, von wem die Auf
forderung, keinen Protest zu erheben, ausgegangen ist. Meist werden die 
Worte "ohne Kosten" oder "ohne Protest" gewahlt. Wer sie auf den 
Wechsel setzt, bringt damit zum Ausdruck, daB er die Rechtsfolgen genau so 
iibernimmt, als wenn der Protest erfolgt ware. Er bleibt also wechselmaBig 
haftbar. Der ProtesterlaB entbindet jedoch nicht von der rechtzeitigen Pra
sentation des Wechsels. 1st also ein mit der Ohne-Kosten-Klausel versehener 
und nicht protestierter Wechsel nicht rechtzeitig prasentiert worden, so ist 
auch der V erpflichtete,der den Protest erlassen hat, von der wechselmaBigen 
Haftung befreit. Er hat jedoch im WechselprozeB die Beweislast zu iiberneh
men, wenn er die rechtzeitige Prasentation in Abrede stellt (WO. Art. 42). 
Diejenigen Wechselbeteiligten, die den Protest nicht erlassen haben, werden 
von dem ProtesterlaB nicht beriihrt; sie sind also nicht mehr wechselmaBig 
haftbar, wenn der Wechsel infolge des von einem oder mehreren anderen Be
teiligten ausgesproehenen Erlasses nieht protestiert wurde. Um nieht auf das 
RegreBrecht gegen diejenigen Verpflichteten - mit Ausnahme des Akzep
tanten - verzichten zu miissen, die den Protest nicht erlassen haben, kann 
daher eine Bank Wechsel mit der Ohne-Kosten-Klausel nur diskontieren, 
wenn sie die wechselmaBig haftenden Beteiligten (Akzeptant und Protest
erlasser) fiir durchaus finanziell sieher halt, oder wenn sie den ProtesterlaB 
nieht berueksichtigen will, den Wechsel also trotz der Klausel im FaIle der 
Zahlungsverweigerung protestieren laBt. Dies ist zulassig, da eine Verpflich
tung, auf die Protestaufnahme zu verzichten, nicht besteht. Die Aufforde
rung, keinen Protest erheben zu lassen, entbindet auch nicht von der Pflicht 
zum Ersatze der Protestkosten, wenn der Protest aufgenommen wurde (WO. 
Art. 42). 

In den Bemerkungen zu unserem Beispiel 31 haben wir darauf hin
gewiesen, daB die Bezeichnung des Wechsels als "Prima-Wechsel" auch dann 
zweckmaBig ist, wenn nur ein Wechselformular ausgestellt wird. Die Aus
fertigung mehrerer Formulare ist im inlandischen Verkehr nicht iiblich. 1m 
Auslandsverkehr, namentlich im Verkehr mit iiberseeischen Landern, wird der 

Buchwald, Baukbetrieb. 9. Auf!. 17 
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Wechsel jedoch haufig in mehreren - meist in zwei oder zuweilen drei -
Exemplaren ausgestellt, von denen man das erste als Prima-, die weiteren als 
Sekunda-, Tertiawechsel usw. bezeichnet. ZuIassig ist nur die Vervielfalti
gung von gezogenen Wechseln. Eigene Wechsel diirfen nur in einer Aus
fertigung umlaufen. Die Vervielfaltigung bezweckt, die Rechte aus dem 
Wechsel auch dann herleiten zu konnen, wenn ein Exemplar verloren gegangen 
ist. Daher werden im iiberseeischen Verkehr haufig auch Prima, Sekunda 
usw. mit verschiedenen Schiffen versandt. Abgesehen von dem Schutz gegen 
die Nachteile eines Verlustes der Wechselurkunde besteht der Vorteil der 
Ausstellung eines Duplikats auch darin, daB die Weiterbegebung, namentlich 
die Diskontierung des einen Exemplars bereits erfolgen kann, bevor ein 
anderes Exemplar, das dem Bezogenen zur Akzeptunterschrift eingesandt 
ist, an den Aussteller oder Indossanten zuriickgesandt oder bei ihm wieder 
eingetroffen ist. Der Aussteller eines in Argentinien wohnhaften Exporteurs, 
der Waren an einen deutschen Handler gegen Ausstellung eines akzeptierten 
Wechsels verkauft hat, miiBte z. B., wenn er die Tratte nur in einem Exemplar 
ausstellen konnte, mit der Weiterbegebung zum Diskont warten, bis der zur 
Akzeptleistung an den Bezogenen versandte Wechsel wieder in seinen Besitz 
gelangt ist. 

Die Ausstellung von Wechselduplikaten darf nur yom Aussteller des 
Wechsels erfolgen. Sie miissen denselben W ortlaut haben, wie das erste Exem
plar. Die Bezeichnung Prima, Sekunda, Tertia usw. muB im Kontext des 
Wechsels enthalten sein (WO. Art. 66). Da jeder Indossatar die Ausstellung 
eines Duplikats verIangen kann, miiBte der Aussteller, wenn ein solches Ver
langen gestellt wird, das erste Exemplar zuriickfordem und den Vermerk 
"Prima" nachtraglich auf den Wechsel setzen, wenn es diesen nicht schon ent
halt. Bei Verlust des Originals ware dies nicht moglich. Um diese Schwierig
keiten zu vermeiden, ist, wie erwahnt, die Bezeichnung aller, also auch der nur 
in einem Exemplare umlaufenden Wechsel als Primawechsel zweckmaBig und 
iiblich. Der Indossatar ist jedoch nur berechtigt, ein Duplikat zu fordem, und 
er muB sich auch an seinen unmittelbaren Vormann, nicht direkt an den Aus
steller wenden. Dieser muB wieder an seinen V ormann zuriickgehen, bis die 
Anforderung an den Aussteller gelangt. Jeder Indossatar kann von seinem 
Vormann verlangen, daB die friiheren Indossamente auf dem Duplikat wieder
holt werden. Der Aussteller selbst kann jederzeit mehrere Duplikate all

fertigen; dem Remittenten gegeniiber ist er hierzu auch verpflichtet (WO. 
Art. 66). 

Wesentlich ist fiir den in mehreren Exemplaren ausgestellten Wechsel, 
daB der Wechselanspruch aus jedem Exemplar hergeleitet werden kann. Der 
Wechselinhaber ist also berechtigt, auf Grund eines beliebigen Exem
plares die RegreBklage anzustrengen. Der Akzeptant hat aber den Wechsel 
nur einzulOsen, wenn ihm dasjenige Exemplar zur Zahlung vorgelegt 
wird, auf das er seinen Annahmevermerk gesetzt hat. Hat der Akzeptant 
jedoch aus Mangel an Vorsicht oder aus Unkenntnis mehrere Exemplare 
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mit dem Akzeptvermerk versehen, so muB er sie einlosen, weil er aus 
allen Exemplaren haftet, die seine Akzeptunterschrift tragen. In dieser 
Beziehung ist die Verpflichtung des Akzeptanten eine andere als die des 
Ausstellers und der Indossanten. Diese haften aus einem in mehreren Exem
plaren ausgestellten Wechsel nur einmal, selbst wenn sie auf mehreren Exem
plaren giriert haben. Natiirlich ist es auch zulii.ssig, mehrere Exemplare des
selben Wechsels zur Zahlung vorzulegen und bei Nichtzahlung protestieren zu 
lassen. In diesem FaIle geniigt jedoch die Beurkundung durch den Protest
beamten auf einem der Duplikate oder auf dem Originalwechsel. Auf den 
anderen Exemplaren ist nur zu vermerken, wo sich der Protest mangels Zah
lung befindet (WO. Art. 88a). 

Ebenso wie der Akzeptant den Wechsel nor einlOsen muB, wenn ihm 
dasjenige Exemplar vorgelegt wird, das er akzeptiert hat, braucht auch ein 
anderer Wechselverpflichteter, gegen den RegreB genommen wird, also der 
Aussteller oder ein Indossant nach herrschender Rechtsanschauung den 
Wechsel nur gegen Riickgabe aller Exemplare oder gegen Sicherstellung 
einzulosen, weil es sonst vorkommen kann, daB er doppelt zahlen muB. Dies 
wiirde z. B. der Fall sein, wenn der Wechselinhaber des ersten Duplikats von 
seinem unmittelbaren Vormann Bezahlung erlangt, der Inhaber eines zweiten 
Duplikats, der den Wechsel ebenfalls mangels Zahlung protestieren laBt, 
aber im SprungregreB (s. S. 278) den Wechsel bei einem friiheren Indossatar 
einlost, bevor der unmittelbare Vormann des ersten Duplikats von diesem 
friiheren Indossatar im RegreBwege Zahlung verlangtl). 

Fiir die oben erwahnten, haufig eintretenden FaIle, daB ein Exemplar 
zum Akzept versandt wird, wahrend ein oder mehrere weitere Exemplare an 
Dritte (z. B. zum Diskont) begeben werden, enthalt das Gesetz besondere 
Vorschriften. Es bestimmt, daB der Versender des einen Wechselexemplars 
zur Annahme auf den iibrigen Exemplaren bemerken muS, bei wem das von 
ihm zur Annahme versandteExemplar anzutreffen ist. Der Verwahrer des 
zum Akzept versandten Exemplars ist verpflichtet, es demjenigen auszulie
fern, der sich als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legiti
miert (WO. Art. 68). Man nennt diesen Vermerk "Depositionsklausel"; er 
lautet z. B. "Prima zum Akzept bei X Y, Dresden". Bei der Zusendung des 
Exemplars an den Inhaber des Duplikats ist es iiblich, die Depositionsklausel 
auszustreichen. Auf das zum Akzept versandte Exemplar wird gewohnlich 
die Klausel: "nur zum Akzept bestimmt" gesetzt. Der Inhaber eines Duplikats, 
das die Klausel enthalt, muB sich yom Verwahrer des zum Akzept versandten 
Exemplars dieses iibersenden lassen, weil er RegreBanspriiche an den Aus
steller und die vorhergehenden Indossanten auf Sicherstellung bei Ver
weigerung der Akzeptleistung (s. S. 267) oder mangels Zahlung der Wechsel
summe bei Falligkeit nur erheben kann, wenn er durch Protest hat feststellen 
lassen, daB das zum Akzept versandte Exemplar ihm yom Verwahrer nicht 
verabfolgtwordell ist (Ausfolgungspr otest), unddaB auchauf dasDuplikat 

1) Siehe Staubs Kommentar zur Wechselordnung. 11. Auf}. Anm. 7d zu Art.66. 
17* 
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die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen gewesen ist (WO. Art. 69). 
Der Ausfolgungsprotest muB auch dann erhoben werden, wenn der zum Akzept 
versandte Wechsel nicht angenommen, die Akzeptleistung also unterblieben 
ist. Wahrend also, wie wir gesehen haben, bei einem in mehreren Exemplaren 
ausgestellten Wechsel ohne Depositionsklausel der Wechselverpflichtete, 
gegen den vom Nachmann RegreB genommen wird, nur zu zahlen braucht, 
wenn ihm samtliche Exemplare iibergeben werden oder Sicherheit gestellt 
wird, braucht er einen Wechsel, dessen Duplikate die Depositionsklausel 
enthalten, nur einzuli:isen, wenn ihm neben einem Duplikat und dem Protest 
mangels Zahlung auch das zum Akzept versandte Exemplar oder an dessen 
Stelle der Ausfolgungsprotest iiberreicht wird. Handelt es sich im ersten Faile 
bei einem Wechsel ohne Depositionsklausel um einen solchen, bei dem zwar 
ein Exemplar zum Akzept versandt, auf den aber die Klausel absichtlich oder 
versehentlich nicht gesetzt wurde, so hat die Einlosung im RegreBwege eben
falls nur gegen t.Jbergabe samtlicher Exemplare oder Sicherstellung zu er
folgen. Das Unterlassen der Klausel entzieht jedoch einem solchen Wechsel 
nicht die Wechselkraft (WO. Art. 68, Satz 2). 

Die Wechselduplikate sind nicht mit den Wechselkopien zu ver
wechseln. Diese sind nur Abschriften des Wechsels, die jeder Wechsel
inhaber anfertigen kann, also nicht nur der Aussteller, wie es bei den Dupli
katen der Fall ist. Kopien werden zuweilen verwendet, wenn ein Wechsel, 
der zum Akzept versandt wird, wahrend der Zeit bis zUr Riickkehr des akzep
tierten Wechsels zirkulieren, also namentlich zur Diskontierung begeben wer
den solI. Das Original dient alsdann fUr die Aufnahme des Akzeptvermerks. 
Dieser darf nur auf das Original gesetzt werden; auf einer Kopie ist er wirkungs
los. Die Kopie des Wechsels muB sich auf die im Original vorhandenen In
dossamente erstrecken. Ferner muB auf der Kopie eine Bemerkung ("bis hier
her Kopie") enthalten sein, aus der hervorgeht, daB der Wechsel eine Ab
Bchrift darstellt und bis zu welchem Indossament diese reicht. Der Vermerk 
muB sich daher unmittelbar an das letzte abgeschriebene Indossament an
schlieBen (WO. Art. 70, Satz 1). Fehlt ein solcher Vermerk, so hat der Wechsel 
keine Bedeutung. Jedes auf einer Kopie befindliche Originalindossament ver
pflichtet den Indossanten ebenso, als wenn es auf einem Originalwechsel 
stiinde (WO. Art. 71). Die Einli:isung eines Wechsels durch den Bezogenen 
kann nur auf Grund des Originals und der Kopie, nicht der Kopie allein, er
folgen. In der Kopie ist zu bemerken, bei wem das zur Annahme versandte 
Exemplar des Wechsels (also das Original) anzutreffen ist. Das Unterlassen 
dieses Vermerks entzieht jedoch der indossierten Kopie nicht ihre wechsel
maBige Kraft (WO. Art. 70, Satz 2 und 3). Dennoch ist der Erwerb einer 
Wechselkopie sehr riskant, wenn der Vermerk nicht auf ihr enthalten ist. 
Der Erwerber weiB dann nicht, bei wem der Originalwechsel verwahrt wird. 
Er kann diesen also nicht an£ordern und daher auch die Prasentation am 
Zahlungstage sowie die Protesterhebung mangels Zahlung, die nur auf Grund 
des Originalwechsels erfolgen darf, nicht vornehmen lassen. Der Verwahrer 
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des Originalwechsels ist verpflichtet, ihn dem Besitzer einer mit einem oder 
mehreren Originalindossamenten versehenen Kopie auszuliefern, sofern sich 
dieser als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimiert. 
Wird der Originalwechsel yom Verwahrer nicht ausgelie£ert, so ist der In
haber der Wechselkopie nur nach Aufnahme eines Ausfolgungsprotestes 
RegreB auf Sicherstellung (s. oben S. 259) und nach Eintritt des in der Kopie 
angegebenen Verfalltages RegreB auf Zahlung gegen diejenigen Indossanten 
zu nehmen berechtigt, deren Originalindossamente auf der Kopie befindlich 
sind (WO. Art. 72). Will also der Wechselinhaber gegen einen Indossanten 
eines mit Kopie umlaufenden Wechsels RegreB nehmen, so bedarf er auch 
hierzu in derRegel des Originalwechsels; unabhangig davon, ob sich der 
Vermerk ("Original befindet sich bei X. Y. ") auf dem Wechsel befindet 
oder nicht. Nur wenn der Verwahrer eines Originalwechsels, dessen Kopie 
mit einem solchen Vermerk versehen ist, ihn auf Anfordern des Inhabers der 
Kopie nicht ausliefert, ersetzt bei der RegreBnahme der Ausfolgungsprotest 
den Originalwechsel. Dieser Ersatz ist jedoch kein vollstandiger, denn der 
Inhaber kann nur gegen diejenigen Indossanten RegreB nehmen, die ihren 
Namen auf die Wechselkopie gesetzt haben, nicht auch gegen die, die den 
Originalwechsel giriert haben. Er kann in diesem FaIle auch nicht gegen den 
Akzeptanten klagen. Allerdings kann der Inhaber auf Herausgabe des Original
wechsels gegen den Verwahrer klagen, wenn er ihn nicht freiwillig erhalt, 
so daB eine rechtswidrige Zuriickbehaltung des Originals, etwa zum Zwecke 
der Befreiung der bis zur Ausstellung der Kopie vorhandenen Indossanten 
von der RegreBpflicht, nicht moglich ist. 

Die Ausstellung von Wechselduplikaten erfolgt haufig, wie wir gesehen 
haben, urn im FaIle des Verlustes beim Versand eines Wechsels die Ausiibung 
der Wechselrechte aus dem Duplikat zu ermoglichen. Aus den obigen Aus
fiihrungen ergibt sich jedoch, daB dies nur in beschranktem MaBe moglich ist. 
So kann z. B. der Akzeptant einer Prima, die nach der Akzeptleistung ver
loren gegangen ist, nicht auch den Akzeptvermerk auf die Sekunda setzen, 
weil er mit der Moglichkeit rechnen muB, daB die Prima wieder aufgefunden 
wird, und er dann aus beiden Unterschriften haftbar gemacht werden kann. 
Die Vervielfaltigung eines Wechsels durch Duplikate ist daher kein voller 
Ersatz fUr dasjenige Verfahren, das auch sonst im Verkehr angewendet wird, 
wenn ein nur in einem Exemplar umlaufender Wechsel verloren geht: das 
Aufgebotsverfahren (Amortisationsverfahren). Die Wechselordnung 
(Art. 73) bestimmt hieriiber: "Der Eigentiimer eines abhanden gekommenen 
Wechsels kann die Amortisation des Wechsels bei dem Gerichte des Zahlungs
orts beantragen. Nach Einleitung des Amortisationsverfahrens kann derselbe 
yom Akzeptanten Zahlung fordern, wenn er bis zur Amortisation des Wechsels 
Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicherheitsstellung ist er nur die Depo
sition der aus dem Akzepte schuldigen Summe bei Gericht oder bei einer an
deren zur Annahme von Depositen ermachtigten Behorde oder Anstalt zu 
fordern berechtigt.' , 
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Obgleich im Gesetz nur von "abhanden gekommenen" WechseIn die 
Rede ist, fallen auch vernichtete, also z. B. zerrissene Wechsel unter das Auf
gebotsverfahren. Natiirlich muB dcr Antragsteller im Aufgebotsverfahren, das 
in der ZivilprozeBordnung geregelt ist (§ 947 ff.), den Verlust des Wechsels und 
seine Berechtigung zum Antrag glaubhaft machen. 1st dies geschehen, so er
laBt das Gericht das Aufgebot, d. h. einen Aufruf, worin der Besitzer des 
Wechsels aufgefordert wird, seine Rechte spatestens im Aufgebotstermin an
zumelden und den Wechsel vorzulegen. Das Aufgebot erfolgt durch Anschlag 
an der Gerichtstafel, an Borsenplatzen in den Borsenraumen und durch Ver
offentlichung im Deutschen Reichsanzeiger. Der Aufgebotstermin kann erst 
sechs Monate nach dem Verfalltage des Wechsels stattfinden. Alsdann wird 
der Wechsel, wenn sich ein rechtmaBiger Besitzer nicht gemeldet hat, durch 
Gerichtsurteil fiir kraftlos erklart. Bis zu dieser Zeit ist der Antragsteller durch 
die, wie oben erwahnt, in Art. 73 WOo vorgeschriebene Zahlung des Akzep
tanten gegen Sicherheitsleistung oder durch die Hinterlegung des Akzep
tanten geschiitzt. Die Zahlung oder Hinterlegung hat erst nach Falligkeit 
des Wechsels zu erfolgen. Dennoch wird aber durch das schon vor Falligkeit 
eingeleitete Aufgebotsverfahren verhindert, daB der Wechsel durch den 
rechtswidrigen Besitzer, Z. B. den Finder eines verloren gegangenen Wechsels, 
an einen Dritten verkauft werden kann, und der Dritte alsdann seine Rechte 
aus dem Wechsel herleiten kann. Dies ergibt sich aus Art. 74 WO., derfolgender
maBen lautet: "Der nach den Bestimmungen des Artikel 36 legitimierte Be
sitzer eines Wechsels kann nur dann zur Herausgabe desselben angehalten 
werden, wenn er den Wechsel in bosem Glauben erworben hat oder ihm bei 
der Erwerbung des Wechsels eine grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt." Wer also 
einen Wechsel erwirbt, der offentlich aufgeboten ist, wird in der Regel grob 
fahrlassig handeIn, so daB er zur Herausgabe verpflichtet ist. 

Aus dem Wortlaut des Art. 73 WOo geht hervor, daB die Zahlung oder 
Sicherstellung im Wege des Aufgebotsverfahrens nur vom Akzeptanten 
gefordert werden kann. Jedoch kann auch eine Tratte aufgeboten werden. 
Das Aufgebotsverfahren hat dann bis zum ErlaB des Urteils, das den Wechsel 
fiir kraftlos erkliirt, nur die Wirkung, daB der Bezogene den Wechsel in der 
Regel nicht einlosen wird. Dies wird namentlich der Fall sein, wenn der Ver
lierer des Wechsels, und moglichst auch der Aussteller, den Bezogenen auf die 
EinJeitung des Aufgebotsverfahrens aufmerksam macht. Der unrechtmiiBige 
Besitzer kann nach Fii.lligkeit des Wechsels RegreBrechte gegen Aussteller 
und Indossanten auch nicht herleiten, weil er den Wechsel nicht gutgliiubig 
erworben hat, also Art. 74 WOo Platz greift. Gibt er den Wechsel weiter, so 
kommt es fiir die Zulassigkeit der RegreBrechte von seiten des Erwerbers 
jedoch darauf an, ob dieser beim Erwerb gutgliiubig gewesen ist. 

Die Erhebung von RegreBanspriichen ist allerdings iiberhaupt nur mog
lioh, wenn der verloren gegangene Wechsel bereits protestiert ist; es sei denn, 
daB der Protest erlassen ist (s. S. 257). Denn zur Wahrnehmung der RegreB
rechte gegen Aussteller und Indossanten bedarf es in der Regel der ordnungs-



· Die Diskontierung der Wechsel. 263 

maBigen Protesterhebung. Auch aus einem Akzept, das durch das Urteil im 
Aufgebotsverfahren fiir kraftlos erklart wird, konnen daher, sofern der Protest 
nicht erlassen war, die RegreBrechte nur hergeleitet werden, wenn der Wechsel 
bereits protestiert war. War der Wechsel noch nicht protestiert, so kann der 
Wechselinhaber nur gegen den Akzeptanten klagen. 

2. Die Diskontierung der Wechsel. 
Die Diskontierung der Wechsel gebOrt zu den schwierigsten Aufgaben 

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

Ebenso gibt es aber auch kaum eine interessantere Arbeit. Denn aus 
einem Wechsel lassen sich sehr viel Schliisse ziehen. Man ersieht aus ihm 
haufig die Geschaftsbeziehungen zwischen Aussteller und Bezogenem sowie 
zwischen den Giranten untereinander und kann bei genii gender "Obersicht 
einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen Verhl!.ltnisse des Landes gewinnen. 
So ist es der Reichsbank durch ihre bedeutenden Wechselgeschafte moglich, 
nicht nur die finanzielle Sicherheit einer groBen Anzahl von Firmen einiger
maBen zuverlassig einzuschatzen, sondern auch wertvolle Anhaltspunkte fiir 
die Beurteilung bestimmter Unternehmergruppen wie der wirtschaftlichen 
Lage iiberhaupt zu erlangen. Wie wichtig das ist, zeigte sich seinerzeit bei dem 
bekannten Zusammenbruch der Leipziger Bank im Jahre 1901 recht deut
lich, inzwischen auch bei einer groBen Zahl anderer Insolvenzen. Die Reichs
bank und eine Reihe anderer bedeutender Banken wurden damals stutzig, 
als ihnen Wechsel der Kasseler Trebertrocknungsgesellschaft auf die 
Leipziger Bank in erschreckendem Umfange zum Ankauf iiberreicht wurden. 
Sie ersahen daraus, daB die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bei der Leip
ziger Bank ganz bedeutend und jedenfalls groBer sein muBten, als es von der 
Direktion der Bank offentlich zugegeben wurde. Diese Erkenntnis fiihrte zu 
einer Zuriickhaltung der Reichsbank und anderer Banken bei Diskontierung 
jener Wechsel, und hierdurch wiederum brach das Liigellgebaude zusammen. 
Die Leipziger Bank konnte, nachdem ihr der Kredit entzogen war, nicht mehr 
mit verdeckten Karten spielen. 

Freilich ist dieser Einblick in die Geschaftsverhl!.ltnisse nur Banken 
moglich, bei denen ein reger Diskontverkehr stattfindet. Do. eine groBe Anzahl 
der in Deutschland umlaufenden Wechsel an die Reichsbank gelangt, teil
weise durch die Banken, die haufig die angekauften Wechsel bei der Reichs
bank weiterdiskontierell (Rediskontgeschl!.ft), besitzt das Reichsbankdirek
torium in besonders hohem MaBe die Moglichkeit, sich Informationen zu ver
schaffen, die anderen nicht in gleicher Weise zuganglich sind. Zuweilen erhl!.lt 
die Reichsbank auf Anfrage bei den GroBbanken auch Auskunft iiber die 
Rohe des Wechselobligos, den eine bestimmte Firma bei ihnen zu laufen hat 
(s. a. S. 266). 
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Die Gesichtspunkte, nach denen das Diskontieren der Wechsel vor
genommen wird, sind nicht bei allen Banken vollkommen gleich. Auch unter
liegen sie Anderungen, je nach der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Er
scheint diese als gesund, so werden die Banken etwas geringere Vorsicht an
wenden als in den Zeiten einer Krisis. Von groBem Einflusse ist auch die Lage 
des Geldmarktes. 1st dieser sehr angespannt, so werden die Banken sich 
nicht gern groBe Wechselbestande halten und daher eine scharfare Aus
wahl treffen. 1m ubrigen werden fur die GroBbanken unter Berucksich
tigung dieser Einschrankungen beim Diskontgeschaft folgende Gesichts
punkte maBgebend sein. 

Zunachst wird Wert darauf gelegt, sogenannte kommerzielle Wechsel 
(Warenwechsel oder Handelswechsel) anzukaufen. Das sind solche 
Wechsel, die auf Grund einer Warenschuld ausgestellt worden sind. Der Ver
kaufer der Ware zieht auf den Kaufer einen Wechsel, den er, um sich bares 
Geld zu verschaffen, bei der Bank diskontiert. Haufig gibt er ihn auch 
seinem Warenlieferanten in Zahlung (s. S. 252) und dieser ihn wiederum an 
eine Bank. 

Von den kommerziellen Wechseln sind die Finanzwechsel zu unter
scheiden. Man versteht hierunter solche Wechsel, die aus Finanzgeschaften 
herruhren. Dazu gehoren auch die Wechsel der Banken, die diese ihren 
Kunden bei Akzeptkrediten (s. S. 42) geben. Derartige Finanzwechsel 
werden, wenn sie auf gute Bankhauser gezogen sind, ebenfalls gern diskontiert, 
in der Regel sogar zu einem niedrigeren ZinsfuB als dem der Reichsbank, zu 
dem sogenannten Privatdiskontsatze (s. Abschnitt 6 dieses Kapitcls). 
Finanzwechsel sind auch die zuweilen von Aktiengesellschaften auf ihre 
Tochtergesellschaften (d. h. Gesellschaften, an denen sie vollstandig oder 
maBgebend beteiligt sind), oder umgekehrt von einer Tochtergesellschaft auf 
die Muttergesellschaft gezogenen Wechsel. 1m ersten FaIle verschafft sich die 
Muttergesellschaft durch Diskontierung der Wechsel bei einer Bank Kredit, 
im zweiten FaIle die Tochtergesellschaft. Durch die Ausstellung der Wechsel 
wird haufig die Kreditbeschaffung erleichtert, oft wird auch gleichzeitig der 
wahre Charakter der Wechsel verschleiert; namlich dann, wenn das Tochter
unternehmen gewohnlich als Abnehmer der Erzeugnisse der Muttergesellschaft 
fungiert. In diesem FaIle vermag die den Wechsel erwerbende Bank nicht 
ohne weiteres zu erkennen, daB es sich urn keinen Handelswechsel, sondern 
urn einen Finanzwechsel handelt. Finanzgeschafte dieser Art sind bedenklich. 
Die Reichsbank pflegt di.e Diskontierung von Finanzwechseln abzulehnen. 
In § 21, 2 des Bankgesetzes heiBt es: "Die von der Reichsbank diskontierten 
Wechsel sollen nur gute Handelswechsel sein." Bedenklich sind diese Finanz
geschafte deshalb, weil der Schuldner und der Kreditgeber eigentlich die
selben Personen sind, so daB die Bank, die diese Wechsel diskontiert, im 
FaIle der Zahlungsunfahigkeit des Bezogenen zwar formell Anspriiche gegen 
den Aussteller herleiten kann, materiell aber kaum befriedigt werden diirfte, 
weil alsdann der Aussteller ebenfalls insolvent geworden ist. 
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Eine gewisse Ahnliohkeit mit manohen Finanzweohseln, jedooh keines
wegs mit allen, haben die sogenannten Reitweohsel. Sie werden dazu be
nutzt, Aussteller und Bezogenem bei einer dritten Firma bi1ligen Kredit 
zu schaffen. Beide ,,reiten aufeinander herum". X. zieht einen Weoheel 
auf Y., und dieser einen Wechsel in derselben Rohe auf X. Beide diskontieren 
den von ihnen gezogenen Weohsel bei einer Bank und erhalten dafiir bares 
Geld. Jedoch lehnen die meisten Banken die Diskontierung solcher Weohsel 
ab, wenn ihr Wesen fiir sie erkennbar ist. Das ist aber haufig reoht schwierig. 
In vielen Fallen wird sich die Eigenschaft des Reitweohsels ergeben, wenn 
naohgeforscht wird, in welchem Geschaftsverhaltnis der Bezogene zum Aus
steller steht. 1st der Bezogene z. B. ein Reohtsanwalt, der Aussteller ein Loko
motivenfabrikant, so ist mit groBer Wahrsoheinliohkeit anzunehmen, daB es 
sich um keinen Warenweohsel handelt, da ein Reohtsanwalt keinen Bedarf an 
Lokomotiven hat. Freilich wird bei Ausstellung solcher Wechsel haufig ver
sucht, Versohleierungen zu maohen, um den Diskonteur iiber den wahren Ur
sprung des Wechsels zu tauschen. Oft werden diese gelingen, aber niohtimmer; 
der Zufall hat es sohon zuwege gebraoht, daB derselben Bank beide zu gleicher 
Zeit ausgestellten Reitweohsel (X. auf Y. und Y. auf X.) zum Kaufangeboten 
wurden; der eine dann allerdings nicht yom Aussteller selbst, sondern von 
einer dritten Firma, bei der er ihn diskontiert hatte. Aussteller und Bezogener 
des Reitweohsels werden sich natiirlich verstandigen, ihre Diskontgesohafte 
nicht bei derselben Bank zu machen. 

Nicht zu verwechseln mit den Reitwecheeln sind die sogenannten 
Kellerwechsel. Man versteht darunter Wecheel, die entweder auf fingierte 
Personen gezogen sind oder auf solche Personen, die vollstii.ndig mittellos 
sind und sich gegen geringe Bezahlung dazu hergeben, einen Wechsel zu akzep
tieren. Auch bier ist der Zweck, sich bequemen und billigen Kredit zu ver
schaffen. 1m Gegensatz zu den Reitweohseln soU dieser Zweck aber nur yom 
Aussteller erreicht werden. Damit der Betrug am Falligkeitstage des Wechsels 
nioht entdeokt werde, greift man mit Vorliebe zu dem Mittel, solche Weohsel 
bei einer dritten tatsachlich existierenden Firma zahlbar zumachen, zu domi
zilieren. Der Wechsel wird dann bei dieser Firma (dem Domiziliaten) zur 
Zahlung vorgelegt; der Aussteller des Wechsels hat aber dem Domiziliaten 
inzwisohen das Geld zur Einlosung iibersandt, und so wird der Betrug haufig 
nicht entdecktl). Die Ausstellung solcher Kellerwechsel ist strafbar, und sie 
werden selbstverstandlich von keiner Bank diskontiert, wenn ihre Natur er
kannt wird2). Diejenigen Banken, die iiber die Bezogenen der Wechsel Aus
kiinfte einholen, werden sich auch im FaIle der Domizilierung nicht tauschen 
lassen. Ungiiltig sind solche Wechsel, auch wenn der Name des Akzeptanten 
gefaIscht ist, nicht. Vielmehr bleiben diejenigen Wechselverpflichteten, deren 
Namen echt sind, auch dann haftbar, wenn der Wechsel eine oder mehrere 
falsche oder verfalschte Untersohriften tragt (WO. Art. 75 und 76). 

1) 'Ober das Wesen des Domizilwechsels siebe Abschnitt 4 dieses Kapitels. 
2) Siehe hiember: Waldema.r Milller, Unlauterer Wechselverkehr. Berlin 1904. 
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Oberhaupt spielt neben der Frage, wie der Wechsel zustande gekommen 
ist, die Zahlungsfahigkeit der auf dem Wechsel stehenden Firmen eine groBe 
Rolle. Die Reichsbank kauft nur Wechsel, aus denen mindestens drei ihr ala 
zahlungsfahig bekannte Personen oder Firmen haften. Von dem Erfordernis 
der dritten Unterschrift kann in den Fallen abgesehen werden, wo durch eine 
Nebensicherheit oder in sonstiger Weise die Sicherheit des Wechsels gewahr. 
leistet ist. Der Betrag der so diskontierten Wechsel darf 33% des jeweiligen 
Gesamtbestandes der diskontierten Wechsel nicht iibersteigen (Bankg. § 21,2). 
Bei den Privatbanken bestehen keine einheitlichen Vorschriften dieser Art. 
Einige diskontieren schon dann, wenn ihnen der den Wechsel zum Diskont 
einreichende Vormann als zahlungsfahigerscheint. Meist wird jedoch die 
Haftung von mindestens zwei als zahlungsfahig bekannten Personen oder 
Firmen verlangt; schon deshalb, um den Wechsel, mit dem Indossament der 
Bank versehen, jederzeit bei der Reichsbank rediskontieren zu konnen. 

Durch langj1l.hrige Praxis ist dem Diskonteur ein groBer Teil der auf 
den Wechseln verzeichneten Firmen bekannt. Wo das nicht der Fall ist, wer· 
den h1l.ufig - namentlich bei groBeren Abschnitten - Auskiinfte eingeholt. 
Das geschieht entweder bei einem Auskunftsbiiro oder bei einer befreundeten 
Firma, von der anzunehmen ist, daB sie aus ihren geschaftlichen Beziehungen 
die gewiinschte Auskunft zu geben in der Lage sein werde. 

Zuriickgewiesen werden im allgemeinen auch Wechsel a.uf Firmen, von 
denen bekannt ist, daB sie bereits einmal die Bezahlung eines Wechsela ver· 
weigert haben, dieser somit unter Protest gegangen ist. Eine private Organi. 
sation der Banken sorgt dafiir, daB dies durch Listen, die an die Banken 
vertraulich gesandt werden, zu ihrer Kenntnis gelangt. 

Oberhaupt ist es das Bestreben des Diskonteurs, sich ein moglichst klares 
Bild dariiber zu verschaffen, welcher Kredit den verschiedenen Firmen ein. 
geraumt werden kann. Sowohl bei der Reichsbank als auch bei den meisten 
Privatbanken ist es Brauch, jeden Kunden, der Wechsel zu diskontieren be
absichtigt, auf denjenigen Betrag einzuschatzen, den sein Wechselobligo er
reichen darf. Betragt diese Summe z. B. 300000 RM., so diirfen die von der 
Bank angekauften Wechsel insgesamt diesen Betrag nicht iibersteigen. Wird 
ein Teil der Wechsel fallig, so zieht man diesen von der Summe der noch im 
Umlauf befindlichen ab, und das Obligo ermaBigt sich dementsprechend. 
Ebenso wird das Wechselobligo um die jeweils neu eingereichten Wechsel er· 
hOht. 

Um festzustellen, wieweit das Wechselobligo jedes einzelnen Kunden in 
Anspruch genommen ist, wird ein sogenanntes Einreicher-Obligobuch ge
fiihrt. Hierin wird jedem Kunden ein Konto errichtet, dem s1l.mtliche diskon
tierten Wechsel zugeschrieben und von dem die bereits eingelOsten abgeschrie. 
ben werden. Es geniigt, wenn die Rohe jades Wechsela, das Datum des Ver· 
falls und der Name des Akzeptanten auf dem Konto vermerkt sind. Bevor die 
Wechsel zum Diskont angenommen werden, wird dieses Buch aufgeschlagen 
und nachgesehen, ob die limitierte Obligosumme noch nicht iiberschritten ist. 
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Bei den Wechseln, die protestiert worden sind, wird in dem Buch ein Zeichen 
gemacht, damit der Diskonteur sich hute, Papiere auf denselben Bezogenen 
noch eimnal zu nehmen. Bei vielen Banken wird auch ein Buch gefiihrt, 
woraus das Ohligo einer jeden Firma ersichtlich ist, die auf den Wechseln als 
Bezogener vermerkt ist. Man nennt dieses Buch das Bezogenen-Obligo
buch. So kann die Bank auch den Kredit der Bezogenen einschatzen und die 
Diskontierung ablehnen, wenn der Umfang der auf ein und dieselbe Firma 
eingereichten Wechsel nach ihrer Ansicht in keinem Verhaltnis zu der finan
ziellen Leistungsfahigkeit der Firma steht. Die Eintragungen in diese Bucher 
werden meist nach Aufstellungen vorgenommen, die der Kunde mit den zu 
diskontierenden Papieren einreicht. Neuerdings werden aber zur Feststellung 
des Einreicher-Obligos oder des Bezogenen-Obligos meist nicht mehr Bucher 
gefiihrt, sondern es werden im Durchschreibeverfahren Formulare ausgefullt, 
von denen ems als Wechselkopie, an Stelle des Wechsel-Kopierbuchs 
(s. S. 303), das zweite fiir eine Einreicher-Obligokartei, das dritte fiir 
eine Bezogenen-Obligokartei und das vierte fur eine das Verfallbuch 
ersetzende Kartei (s. S. 305) verwandt wird. In die Karteien werden die 
Formulare zur Feststellung des Einreicher-Obligos derart eingereiht, daB 
samtliche denselben Einreicher betreffenden Formulare vor oder hinter eine:r 
Leitkarte liegen, auf der sich der Name des Einreichers befindet und zuweilen 
auch zu Kontrollzwecken ein kurzer Vermerk uber die Wechsel (Betrag und 
Nummer) angegeben wird. Statt der Leitkarten k6nnen auch Kartentaschen 
in den Karteikasten eingefiigt werden, in die die Formulare gelegt werden. 
In derselben Weise wird das Bezogenen-Obligo gefuhrt; nur erfolgt hier die 
Eino:rdnung nach den Namen der Bezogenen. Zuweilen wird auch das Ein
reicher-Obligo als Durchschrift zu den Diskontabrechnungen hergestellt. 

Eine wichtige Frage, die aber nicht einheitlich beantwortet wird, ist die, 
ob es fiir eine Bank ratsam ist, nicht akzeptierte Wechsel anzukaufen. 
Solche Papiere, in der Praxis Tratten genannt, wi!.hrend die Wechselordnung 
nur von Wechseln im Gegensatz zu den "angenommenen" Wechseln spricht, 
unterscheiden sich von den akzeptierten Wechseln (Akzepten) dadurch, 
daB die Bezogenen fiir den Betrag nicht wechselmaBig haften, sondem 
nur die Aussteller und die Giranten. 

Kauft daher eine Bank einen solchen Wechsel vom Aussteller, und erweist 
sich dieser als zahlungsunfahig, so haftet ihr sonst niemand wechselmaBig. 

Es ist jedoch zulassig, Tratten dem Bezogenen zur Akzeptierung vorlegen 
zu lassen. Verweigert er diese, so kann hieruber Protest aufgenommen werden 
(Protest mangels Annahme), und der Wechselinhaber kann auf Grund 
dieses Protestes von seinen Vormannem die Sicherstellung der Summe bei 
Gericht oder einer anderen, zur Annahme von Depositen ermachtigten Be
hOrde oder Anstalt verlangen (WO. Art. 25). Dieses Verfahren wird aber in 
der Praxis von den Banken gew6hnlichnicht angewandt. Sie schlieBen sich 
in diesem Punkte vielmehr den Gebrauchen der Reichsbank an. Sie weisen 
Tratten nicht zuruck, lassen sie aber zur Annahme (Akzept) vorlegen, im 
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Falle der Weigerung Protest aufnehmen und geben diesen nebst dem Wechsel 
an den Einreicher gegen Erstattung des Gegenwertes und der Kosten zuriick. 
Natiirlich wird in diesem Falle die Gutschrift des Gegenwertes nur dann vor 
der Akzeptleistung durch den Bezogenen erfolgen, wenn der Einreicher (Dis
kontant) oder die sonstigen Wechselverpflichteten ala durchaus zahlungsfahig 
bekallOt sind. Wechsel, deren Bezogene am Sitze der ankaufenden Bankanstalt 
wohnen, werden jedoch im allgemeinen von der Reichsbank nicht diskontiert. 

Der Protest mangels Annahme darf nicht wie derjenige mangels Zahlung 
auf den Wechsel oder eine Allonge gesetzt werden, denn hierdurch wiirde der 
Wechsel fiir den weiteren Umlauf unbrauchbar werden. Artikel 88b der 
Wechselordnung schreibt vielmehr vor, daB ein solcher Protest auf eine Ab
schrift des Wechsels oder die Kopie oder auf ein mit der Abschrift zu ver
bindendes Blatt zu setzen ist. Die Abschrift hat auch die auf dem Wechsel oder 
der Kopie befindlichen Indossamente und anderen Vermerke zu enthalten. 
Auf der Abschrift oder Kopie wird aisdann der Protest hinter dem letzten Ver
merk oder an eillen Rand der Riickseite genau wie bei dem Protest mangels 
Zahlung (S. 256) angefiigt. Inhaltlich entspricht der Protest mangels Annahme 
sinngemaB dem Protest mangels Zahlung. 

Die Einholung des Akzepts geschieht gewohnlich in der Weise, daB das 
Papier einer befreundeten, an dem W ohnorte des Bezogenen ansassigen Bank 
oder deren Niederlassung iibersandt wird, die die Vorlegung des Wechsels 
und eventuell die Aufnahme des Protestes bewirkt. Wechsel auf kleine Orte, 
wo die Bank keine Verbindung hat, werden der Post zur Akzepteinholung 
iibergeben (Postauftrag). Die Aufnahme des Protestes mangels Annahme wird 
jedoch von der Post nicht iibernommen. Diese gibt den Wechsel vielmehr 
einem Notar oder Gerichtsbeamten. Auch die Reichsbank iibernimmt kom
missionsweisedie Einholung von Akzepten an ihren Bankplatzen. Es ist iiblich, 
fiir die Akzepteinholung eine maBige Gebiihr zu erheben. 

Nach Priifung der Wechsel in bezug auf ihre Diskontfahigkeit auf Grund 
der oben besprochenen kaufmannischen Gesichtspunkte bestimmt der Dis
konteur, welche Abschnitte er allOimmt, welche er zuriickgibt. "Ober die zum 
Diskont angenommenen Wechsel wird nunmehr - in groBen Betrieben -
eine Abrechnung fiir den Kunden (Diskontnota) angefertigt (s. Abschnitt 6 
dieses Kapitels). 

Gewohnlich noch vor dieser Priifung wird jedoch festgestellt, ob die 
Wechsel ordnungsgemii.B ausgestellt sind. Die Vorschriften der Wechsel
ordnung miissen mit peinlicher Genauigkeit beachtet werden, denn infolge 
von Formfehlern konnen die Wechsel ihre Giiltigkeit verlieren. Ebenso ist 
auf die ordnungsmaBige Versteuerung jedes Wechsels zu achten. Jeder Er
werber eines Wechsels, fiir den der Wechselsteuerbetrag nicht vorschrifts
maBig entrichtet wurde, kann 7;U hohen Geldstrafen verurteilt werden. Diese 
Priifung der ordnungsmaBigen Ausstellung und Versteuerung wird haufig 
von besonderen Beamten vorgenommen. Welche Vorschriften hierbei zu be
achten sind, wird in Abschnitt 7 dieses Kapitels dargelegt werden. 



Die Diskontierung von Devisenwechseln und Schecks. 269 

Auch Wechsel, die in einer fremden Wahrung zahlbar sind, gleichgiiltig 
ob der Zahlungsort im Inlande oder Auslande liegt (Devisenwechsel), 
werden haufig diskontiert. Die Reichsbank lehnt allerdings den Ankauf sol
cher Wechsel ab, wenn der Bezogene seinen Wohnsitz in Deutschland hat, 
um Geschafte in auslandischer Wahrung im Inlande nach Moglichkeit zu ver
hindern. Ebenso verweigert die Reichsbank die Diskontierung von Devisen
wechseln auf auslandische Platze, die auf eine andere Wahrung lauten, als 
der im Lande des Zahlungsorts giiltigen. Von den Kreditbanken werden die 
bei der Reichsbank nicht diskontfahigen Devisenwechsel grundsatzlich meist 
angekauft. Natiirlich ist die Priifung der Zahlungsfahigkeit der auslandischen 
Wechselverpflichteten bei Wechseln, die auf das Ausland lauten, oft besonders 
schwierig, weil die Handelsfirmen des Auslandes der Bank in der Regel 
weniger gut bekannt sind, als die des Inlandes und sie daher in starkerem 
MaBe auf Auskiinfte von dritter Seite (z. B. befreundeten auslandischen Ban
ken) angewiesen ist. 

Die Diskontierung von Devisenwechseln auf das Ausland erfolgt auf 
Basis des im Zahlungslande festgesetzten offiziellen Diskontsatzes; natiirlich 
meist zu einem etwas hoheren Satze. Der Diskonterlos kann, je nach Wunsch 
des Kunden, umgerechnet und ihm in Reichsmark gutgeschrieben werden 
oder auch in der fremden Wahrung auf Wahrungs-Kontokorrent-Konto (s. 
Kapitel V, Abschnitt 10). Bei der Abrechnung in Reichsmark wird haufig 
statt des Diskonterloses der ganze Wechselbetrag umgercchnet, wahrend der 
Zins-, Provisions- und Unkostenbetrag dann in Reichsmark berechnet und 
abgezogen wird. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB die Betrage sogleich 
in Reichsmark gebucht werden konnen, ihre gesonderte Umrechnung also 
iiberfliissig wird (s. Abschnitt 6). Die Reichsbank erwirbt Devisenwechsel nur 
gegen Abrechnung in Reichsmark. Ferner hat die Reichsbank eine bestimmte 
Mindestlaufzeit fiir die von ihr zu iibernehmenden Devisenwechsel festgesetzt. 
Sie ist meist etwas hoher als die Mindestlaufzeit fUr Wechsel auf Deutschland 
(s. S. 292), weil der Versand fiir Prasentation mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

Der Ankauf und Verkauf von Schecks in auslandischer Wahrung wird im 
nachsten Kapitel (V, Abschnitt 10) dargestellt werden. 

Die Diskontierung von Schecks in Reichsmarkwahrung kommt nur 
selten vor. Vielmehr werden Schecks meist den Banken nur zum Inkasso iiber
geben, weil sie sofort, also nicht an einem spateren Verfalltage einge16st wer
den konnen. Eine Diskontierung hat nur dann einen wirtschaftlichen Zweck, 
wenn der Scheck an einem anderen Orte als dem des Einreichers zahlbar ist 
und daher beim Einzug einige Tage bis zur Verfiigung iiber das Guthaben 
vergehen, der Einreicher iiber den Betrag aber sofort verfiigen will. Allerdings 
ist die sofortige Verfiigung auch im FaIle der Annahme zum Inkasso moglich, 
wenn die Gutschrift sofort nach der Einreichung, aber mit Wertstellung 
(Valutierung) vom Tage des voraussichtlichen Eingangs der Schecksumme 
erfolgt (s. S. 272). Diese Form wird von den Banken weit haufiger angewandt 
als die Diskontierung. Immerhin kommt diese zuweilen vor; auch bei der 
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Reichsbank, die besondere Bestimmungen fiir den Ankauf von Schecks auf das 
Inland festgesetzt hat. Ausgeschlossen sind von der Diskontierung - sowohl 
bei der Reichsbank als auch bei den Kreditbanken - natiirlich Schecks, die 
auf die Bank selbst gezogen sind, sowie diejenigen, die am Ankaufsorte selbst 
zahlbar sind. Die Reichsbank kauft auch nur Reichsmarkschecks bis zum Be
trage von 3000 RM.; ferner muB der Bezogene ein Girokonto bei der Reichs
bank besitzen. Da der JBezogene eines Schecks nicht wechselmaBig haftet, 
kann die Diskontierung nur erfolgen, wenn der Aussteller oder die Giranten 
als zahlungsfahig angesehen werden. Die Reichsbank verlangt, wie bei der 
Diskontierung von Wechseln, im allgemeinen die Unterschriften von min
destens drei als zahlungs£ahig bekannten Personen oder Firmen (s. S. 38). 

Bei der Diskontierung werden von den Kreditbanken Zinsen bis zu dem 
Tage abgezogen, an dem der Eingang des Scheckbetrages erwartet wird. Die 
Reichsbank berechnet einheitlich Zinsen fUr fiim Tage, mindestens 50 RPfg. 
fiir jeden Scheck. Sowohl bei Wechseln, deren rechtzeitiges Eintreffen wegen 
der Kiirze der Laufzeit zweifelhaft ist, als auch bei Schecks verlangt die Reiuhs
bank eine Erklarung des Verkaufers, durch die sie von der rechtzeitigen Vor
legung und Protesterhebung entbunden wird. Die iibrigen Banken treffen 
eine solche Vereinbarung gewohnlich in den Geschaftsbedingungen fUr 
aIle Wechsel auf Nebenplatze, d. h. auf Orte, wo die Reichsbank keine 
Zweiganstalten hat, fiir sonstige Inlandswechsel mit einer Laufzeit von weniger 
als acht Tagen, fiir die im Auslande zahlbaren Wechsel sowie fiir Schecks 
und sonstige Anweisungen. Diese Bestimmung wird in den Geschaftsbedin
gungen in der Regel ganz allgemein fUr Wechsel und Schecks der erwahnten 
Art getroffen, gleichgiiltig ob sie zum Diskont oder Inkasso eingereicht wer
den. Fiir grobes Verschulden ihrer Angestellten sind die Banken jedoch trotz 
einer solchen V erein barung haft barl ). 

3. Der Einzug von Wechseln und Schecks. 
Die Annahme von Wechseln zum Einzug ist von der Diskontierung 

streng zu unterscheiden. Wahrend die Bank bei der Diskontierung ein Risiko 
eingeht, iibernimmt sie beim Inkasso nur den Auf trag, den Gegenwert am 
FiHligkeitstage einzuziehen. Erfolgt keine Zahlung, so wird der Wechsel 
von der Inkassostelle einem Notar, einem Gerichtsbeamten oder der Post 
zur Aufnahme des Prot,estes iibergeben. Die Gutschrift erfolgt erst nach Ein
gang des Geldes; deshalb konnen die Banken auch Wechsel zum Inkasso 
ohne Priifung der Kreditwiirdigkeit des Auftraggebers und der sonstigen 
Wechselverpflichteten annehmen. Nur in Ausnahmefallen, namentlich im Ver
kehr der Banken unterein:mder, wird der Betrag haufig sofort nach Einreichung 
der Wechsel gutgeschrieben und der Gegenwert fUr die nicht einge16sten 
Wechsel wieder riickbelastet. 

1) Siehe Breit, Kommentar zum Deutschen Scheckgesetz. Berlin 1929. Anhang 
zu § II, Anm. 1. 
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Bei Wechseln, die zum Einzug gesandt werden, erhii.lt das Giro (Indossa
ment) den Zusatz "Wert zum Inkasso", "zum Inkasso", "zur Einkassierung" 
oder "in Prokura". 1st dem Indossamente eine dieser Bemerkungen oder eine 
andere die Bevollmachtigung ausdriickende Formel beigefiigt worden, so 
iibertragt das Indossament das Eigentum an dem Wechsel nicht (WO. Art. 17). 
Gerat also die Firma, der man einen derartig girierten Wechsel zum Einzug 
iibergibt, in Konkurs, bevor sie den Gegenwert an den Auftraggeber erstattet 
hat, so kann der Wechsel von dem Auftraggeber ausgesondert werden, d. h. 
er geht nicht an die Konkursmasse iiber, sondern bleibt dessen Eigentum, 
also des letzten Indossanten. Wird ~ach erfolgter tJbermittlung des Gegen
wertes der Konkurs iiber die das Inkasso iibernehmende Firma er6£fnet, so 
hat der Empfanger des Gegenwertes den Betrag nicht an die Konkursmasse 
zuriickzuzahlen. Der Absender des Inkassowechsels erhalt also in beiden 
Fallen nicht bloB den Anteil aus der Konkursmasse; er hat vielmehr Anspruch 
auf die ganze Wechselsumme. Da das Inkasso-Indossament kein Eigentum 
iibertriigt, so ist der Indossatar auch nicht befugt, den Wechsel durch eigent
liches Indossament weiterzubegeben. Will jemand einen ihm durch Inkasso
Indossament iibertragenen Wechsel nicht selbst einziehen, sondern einer an
deren Firma zum Einzug iibergeben, so darf er eben falls nur das Inkasso
Indossament benutzen. 1m Verkehr der Banken untereinander werden Wechsel, 
die die eine Bank der anderen zum Inkasso iibergibt, wenn sie nicht schon ein 
Inkasso-Indossament aufweisen, haufig mit dem eigentlichen Giro ("Wert 
in Rechnung", "Wert erhalten") oder einem Blankogiro (s. Beispiel 32} 
versehen. Das geschieht im Hinblick auf das Vertrauen, das die Auf trag
geberin der Inkassostelle entgegenbringt. Blankogiros gelten immer als eigent
liche Indossamente (WO. Art. 12), und jeder Wechselinhaber ist auch be
fugt, die darauf befindlichen Blanko-Indossamente auszufiillen (WO. Art. 13). 

Die den Einzug iibernehmende Firma bescheinigt, wenn sie den Wechsel 
einzieht, auf dem Wechselformular iiber den Empfang des Geldes. Fiir diesen 
Quittungsvermerk pflegt man die Formel anzuwenden: "Inhalt empfangen". 
(s. Beispiel 32.) 

Wenn der Girovermerk nicht vom Inhaber des Wechsels oder einem zur 
Firmenzeichnung laut handelsgerichtlicher Eintragung legitimierten Pro
kuristen auf den Wechsel gesetzt worden ist, sondern von einem Handl u ngs
bevollmachtigten, so bedarf dieser hierzu einer besonderen Befugnis 
(§ 54 HGB.). Anders beim Quittungsvermerk. mit dem eine Wechselverbind
lichkeit nicht eingegangen wird. Hier geniigt die Unterschrift jedes Hand
lungsbevollmachtigten, der dazu berechtigt ist, Zahlungen in Empfang zu 
nehmen. 

Auch bei tJbernahme von Wechseln zum Inkasso hat die Bank darauf 
zu achten, daB die Formvorschriften gewahrt sind und dem Kunden die 
Beseitigung von Fehlern zu empfehlen, soweit dies noch moglich ist. Wahrend 
aber die Bank durch die pbernahme formell nicht richtig ausgestellter oder 
girierter Wechsel zum Inkasso keinen Nachteil erleiden kann, ist sie auch 
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beim 1nkasso, wie bei der Diskontierung (S.292), fiir Verletzung der Vor
schriften iiber die Wechselsteuer mit haftbar. Sie muB daher auf die ordnungs
maBige Versteuerung der 1nkassowechsel besonders achten und wird fiir 
Nachversteuerung Sorge -tragen, wenn ein Wechsel nicht oder zu wenig ver
steuert ist. 

Bei den ZUlli 1nkasso iibernommenen Schecks ist ebenfalls die Priifung 
in bezug auf die formelle Richtigkeit der Urkunde notwendig. Da Schecks, 
wie erwahnt, nicht steuerpflichtig sind, kommt jedoch eine weitere Kontrolle 
nicht in Betracht. Die Gutschrift des Gegenwertes erfolgt bei 1nkassoschecks, 
wie erwahnt (S.269), entweder sofort nach Einreichung, wobei der Betrag 
einige Tage spater valutiert wird, oder zuweilen erst nach Eingang. 1m ersten 
FaIle wird in der Gutschriftsanzeige ausdriicklich bemerkt, daB die Gutschrift 
vorbehaltlich des Eingangs ("Eingang vorbehalten") erfolgt. Eine Gutschrift 
ohne diesen Vorbehalt kann fiir die Bank zu Verlusten fiihren, wenn der Ein
reicher in Konkurs gerat und der Scheck nicht bezahlt wird. Die Bank ist 
alsdann Schuldner des vollen Betrages an die Konkursmasse, wenn sie ihn 
an den Einreicher noch nicht ausgezahlt hat, wahrend sie ihre Forderung 
wegen der Nichteinlosung zur Konkursmasse anmelden muB und alsdann nur 
die Konkursquote erhalt. Gewohnlich wird auch eine Vereinbarung, daB samt
liche Gutschriften von Wechseln, Schecks und Anweisungen nur unter Vor
behalt des Eingangs erfolgen, in die Geschafts bedingungen aufgenommen. 
Trotz dieses Vorbehalts wird eine Bank den Gegenwert von Wechseln oder 
Schecks, die ihr zum Einzug iibergeben wurden, dem Kunden natiirlich nur 
dann sofort gutschreiben, wenn sie ihn oder die sonstigen aus der Urkunde 
Verpflichteten fiir zahlungsfahig halt, denn der Kunde kann iiber das Gut
haben sofort verfiigen, so daB die Bank ihre Rechte aus dem Wechsel oder 
dem Scheck geltend machen muB, wenn der Bezogene die Ein10sung ver
weigert. 

Das 1nkasso von Weehseln und Schecks erfolgt gegen ein sehr geringes 
Entgelt. Bei Sehecks wird eine Provision haufig iiberhaupt nicht berechnet; 
der N utzen der Bank besteht dann nur darin, daB die Wertstellung des 
Gegenwertes erst einen oder einige Tage nach dessen Eingang erfolgt. Schecks, 
die am W ohnorte der Bank zahlbar sind, werden sogar meist provisionsfrei, 
Valuta des Zahlungstages oder des nachsten Tages gutgeschrieben. Bei 
Schecks auf andere Platze machen die GroBbanken in bezug auf die Valu
tierung gewohnlieh einen Untersehied zwischen den Orten, an denen sie Nieder
lassungen besitzen, ferner den sogenannten Reichs bankplatzen, d. h. denen, 
an denen die Reiehsbank ihr Direktorium (Berlin), eine Hauptstelle, Neben
stelle oder 1nkassostelle besitzt, und den Nebenplatzen, d. h. denen, an 
denen weder die Bank selbst noch die Reichsbank Niederlassungen unterhalt, 
und die Wertstellung erfolgt einige Tage nach Eingang des Betrages. Die 
Reichsbank berechnet fiir das 1nkasso von Schecks, die auf sie selbst, auf 
Mitglieder von Abrechnungsstellen oder sonstige Girokonteninhaber am Platze 
gezogen sind, keine Provision; bei Schecks auf andere BankpHitze eine Ge-
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biihr von 1/40/00 und fiir sonstige Schecks, die aber bei einer an einem 
Bank- oder Inkassoplatze befindlichen Zahlstelle zahlbar sein miissen, 1/2 0/00 

fiir die ersten 10000 RM. jedes Papiers und 1/4 %0 fiir den iibersteigenden 
Betrag. Die Wertstellung wird vom Tage des Geldeingangs vorgenommen. 

Das Inkasso von Wechseln erfolgt von den GroBbanken gewohnlich nur 
dann provisionsfrei, wenn sie bei Banken desselben Platzes zahlbar sind. Fiir 
Wechsel, die bei anderen Firmen oder Personen desselben Platzes zahlbar sind, 
wird eine Provision von etwa 1/2 0/00 erhoben, fiir Wechsel, deren Zahlung an 
anderen deutschen Platzen erfolgt, eine solche von 1 0/00" Die Wertstellung 
erfolgt gewohnlich einen Tag nach Eingang des Betrags. Etwaige Weg
gebiihren werden bei Schecks und Wechseln besonders in Rechnung gestellt. 
Die Reichsbank iibernimmt Wechsel, die bei ihr selbst am Platze zahlbar, 
also bei ihr domiziliert (s. nachsten Abschnitt) sind, gebiihrenfrei zum 
Inkasso; Wechsel, die bei anderen Reichsbankanstalten zahlbar sind, gegen 
eine Gebiihr von 1/4 0/00' wahrend sie fiir den Einzug sonstiger Wechsel 
auf das Inland, ebenso wie fiir den von Schecks, 1/2 %0 bis 10000 RM. 
Wechselsumme und 1/4 % 0 fiir den iibersteigenden Teil berechnet. Die Mindest
gebiihr der Reichsbank betragt regelmaBig 0,50 RM. fiir das Stiick. Wechsel 
werden von der Reichsbank jedoch nur zum Einzug iibernommen, wenn sie 
spatestens nach 14 Tagen an einem Bank- oder Inkassoplatze in Reichsmark 
zahlbar sind. Bei der Einreichung von Schecks und von Wechseln, deren 
rechtzeitiges Eintre££en am Zahlungsort wegen der Kiirze der Laufzeit zweifel
haft ist, muB eine Erklarung abgegeben werden, daB die Reichsbank von der 
rechtzeitigen Protester he bung entbunden wird. 

Das Inkasso von Schecks und Wechseln, deren Einlosung an demselben 
Platze zu erfolgen hat, wird durch Boten oder an den Orten, wo solche Ein
richtungen bestehen, durch die Abrechnungsstellen oder durch die Kassen
Vereine bewirkt. Papiere, die an anderen Platz en zahlbar sind, werden von 
den Banken moglichst durch die eigenen Niederlassungen eingezogen, und an 
den Orten, wo solche nicht bestehen, durch Banken, mit denen sie in Ge
schiiftsverbindung stehen, durch die Reichsbank oder zuweilen auch durch 
Postauftrag, wenn das Papier auf hochstens 1000 RM. lautet. Die Erhebung 
des Protestes durch die Post ist nicht mit dem Einzug durch Postauftrag 
zu verwechseln. Die Post iibernimmt den Einzug irgendeiner Forderung, 
z. B. auch gegen Quittung durch Postauftrag, ohne daB im FaIle der Nicht
zahlung Protest zu erheben ist. Andererseits iibernimmt sie auch die selb
standige Protesterhebung, wenn der Scheck oder Wechsel nur zu diesem Zweck 
bei ihr eingeliefert wird. Es geniigt, dem Postauftrag die W orte "sofort zum 
Protest" hinzuzufiigen, um bei Nichtzahlung die Protesterhebung durch die 
Post zu veranlassen. Die Einziehung durch Postauftrag wird jedoch nur ver
haltnismaBig selten angewandt, weil die Postverwaltung fUr verloren gegan
gene Sendungen nur bis zu einem geringen Betrage haftet. N aturgemaB wahlt 
der Beamte, der die Absendung der Papiere zum Inkasso zu erledigen hat, 
diejenige Einzugsstelle aus, wo die geringsten Spesen entstehen. 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 18 
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AIle zum Inkasso gesandten Papiere werden von der Wechsel-Korre
spondenz, einer Unterabteilung, die den Versand zum Inkasso zu erledigen 
hat, in vielen Betrieben entweder in ein Buch (Inkassobuch) eingetragen, oder 
es werden sogleich bei der Erteilung der Gutschriftsaufgaben oder Empfangs
anzeigen an den Kunden neben den Buchungsbelegen der Versandbrief an 
die Inkassostelle oder die Anweisung an den Beamten, der den Verkehr mit 
den Abrechnungsstellen bearbeitet, sowie eine Kopie hiervon, die als Beleg 
fiir die Eingangskontrolle des Gegenwerts (an Stelle des Inkassobuchs) dient, 
im Durchschreibeverfahren hergestellt. Werden die Abschnitte dem Kunden 
erst nach Eingang des Gegenwerts gutgeschrieben, so erhiUt er zunachst nur 
eine Empfangsanzeige. Gleichzeitig mit dieser wird aber gewohnlich auch die 
Gutschriftsanzeige fiir den Kunden ausgeschrieben. Sie wird jedoch zuriick
behalten, bis die Anzeige der Inkassostelle oder Abrechnungsstelle eintrifft 
und dann, nach Einsetzung der Inkassospesen, des sich nach deren Abzug er
gebenden, dem Konto des Kunden gutzuschreibenden Betrages und der Wert
stellung, abgesandt. Wird die Gutschriftsaufgabe dem Kunden sofort - "Ein
gang vorbehalten" - erteilt, so bedarf es natiirHch keiner besonderen Emp
fangsanzeige. Der Beleg fiir die EingangskontroIle oder das Inkassobuch 
wird an die Kontrollstelle gesandt, die an Hand der von den Inkassostellen 
an die Bank gesandten Gutschriftsaufgaben bzw. den Bescheinigungen der 
Abrechnungsatellen den Eingang aamtlicher Inkaasopapiere nachpriift 
(a. S. 319). 

Soweit aich die der Bank erteilten Gutachriftsaufgaben auf Abschnitte 
beziehen, die erat nach Eingang gutgeachrieben werden, muB der Wechael
Korrespondenz von ihnen Kenntnia gegeben werden, um danach die Gut
achriftsanzeigen an die Kunden fertigstellen und absenden zu konnen. Haufig 
werden von den Banken, um diese Trennung vornehmen zu konnen, die nach 
Eingang gutzuschreibenden Abschnitte durch einen Stempelaufdruck (z. B. E) 
beaondera gekennzeichnet, und dem Versandbrief wird eine beaondere Emp
fangsbestatigung beigelegt, die von der Inkaaaoatelle, mit Unterschrift oder 
Stempel veraehen, an die Bank zuriickgesandt wird. Dieae Empfangabeatati
gungen konnen dann der Wechael-Korreapondenz zugeleitet werden. Freilich 
ist dieaea Verfahren bei den durch die Abrechnungastellen eingezogenen Ab
achnitten nicht moglich. Aber bei dem durch dieae Stellen vorgenommenen 
Inkaaso erfolgt, wie wir geaehen haben (s. z. B. S. 192), die Riicklieferung der 
nicht bezahlten Papiere gewohnlich noch an demaelben Tage, so daB auch die 
Gutachriftaaufgabe an den Kunden aofort oder am nachaten Tage erteilt wer
den kann. Es bedarf also hierbei nicht der Abaendung einer vorlaufigen 
Empfangaanzeige unter Hinweis auf die "Gutschrift nach Eingang". Natiirlich 
muS der den Verkehr mit der Abrechnungaatelle pflegende Beamte die 
Wechsel-Korreapondenz aofort in Kenntnia aetzen, wenn ein Wechsel oder 
Scheck unbezahlt zuriickgekommen ist (a. auch S. 289). 

Der Einzug der aus dem Wechselportefeuille (a. S.307) entnommenen, 
von der Bank durch Diakontierung in ihr Eigentum iibergegangenen Wechael 
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erfolgt in derselben Weise wie der der Inkassowechsel. Jedoch kommen hier 
naturgemaB die Empfangs- und Gutschriftsanzeigen an die Kunden in Weg
fall. 

Eine Eintragung der Inkassowechsel in das Einreicher- oder Bezogenen
Obligobuch (s. S. 266) findet gewohnlich nicht statt. 

Der Einzug von Wechseln und Schecks in ausIandischer Wahrung (De
visenwechsel und Devisenschecks) unterscheidet sich grundsatzlich 
nicht vom Inkasso deutscher Wechsel und Schecks. Wie bei der Diskontierung 
von Devisenwechseln kann auch hierbei die Gutschrift des Gegenwerts in 
Reichsmark oder in fremder Wahrung erfolgen (s. S. 269). Sind die Abschnitte 
im Ausland zahlbar, so besorgt die Bank den Einzug durch ihre auslandischen 
Bankverbindungen. Bei der Annahme von Schecks oder Wechseln auf das 
Ausland ist auch auf die Vorschriften iiber die Versteuerung zu achten, die 
in dem fremden Zahlungslande in Geltung sind (s. Abschnitt 7). 

4. Domizil wechsel. 
Zuweilen liegt es im Interesse des Ausstellers oder Bezogenen, den Wechsel 

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

Man nennt einen solchen Wechsel Domizilwechsel; er ist auBerlich 
kenntlich durch die unter den Namen des Bezogenen gesetzten WortI:' "zahl
bar bei" nebst der Firma und deren Wohnort, wo die Einlosung erfolgen solI 
(siehe Beispiel 31). 

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

Dem Aussteller ist die Domizilierung dann niitzIich, wenn der Bezogene 
an einem kleinen Orte wohnt, wo die Reichsbank keine Niederlassungen 
hat. Durch die Domizilierung an einem groBeren Platze (Reichsbankplatze) 
wird der Wechsel "reichsbankfahig" und kann daher leichter diskontiert 
werden; beim Einzug werden also Spesen vermieden (Naheres hieriiber 
s. S.283). . 

Die Domizilierung wird vom Aussteller oder mit dessen Zustimmung vom 
Bezogenen vorgenommen. Dieser muB jedoch vom Aussteller unter naherer 
Angabe des DOlDizils von der Domizilierung in Kenntnis gesetzt werden, um 
fiir rechtzeitige Deckung des Wechselbetrages an der Domizilstelle sorgen zu 
konnen. Durch die Einsendung des Wechsels zur Akzeptunterschrift erlangt 
der Bezogene diese Kenntnis ohne weiteres. Hat der Aussteller nach der Ak
zeptierung den Domizilvermerk auf den Wechsel gesetzt, so braucht dieser 
vom Akzeptanten nicht beriicksichtigt zu werden; es sei denn, daB er die Do
mizilierung nachtraglich genehmigt. Behauptet der Akzeptant jedoch im 
WechselprozeB, der Domizilvermerk sei nachtdi,glich ohne oder gegen seinen 

18* 
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Willen auf den Wechsel gesetzt worden und der Wechselprotest sei daher 
nicht ordnungsgemaB erhoben, weil der Wechsel bei der Domizilstelle prasen
tiert wurde, so fallt ihm die Beweislast fiir diese Behauptung zu (RGZ. II 
495/25 vom 7. Mai 1926). 

Die Bank geht, indem sie als Domizilstelle auftritt, kein Risiko ein. 
Denn sie bezahlt den Wechsel nur dann, wenn der Betrag vorher bei ihr zu 
diesem Zwecke hinterlegt worden ist oder der Kunde ein Guthaben unterhalt. 
Es ist iiblich, die Bank zur EinlOsung des Wechsels aus dem Guthaben aus
driicklich anzuweisen. Andernfalls pflegt sie die Einlosung zu verweigern. 
Jedoch ist die Bank. berechtigt, einen bei ihr dornizilierten Wechsel einzu
lOsen, wenn der Akzeptant bei ihr eine laufende Geschaftsverbindung und ein 
Konto unterhiHt, und zwar in diesem FaIle auch dann, wenn der Akzeptant 
kein Guthaben besitztl). Vereinbarungen hieriiber werden meist in die Ge
schaftsbedingungen aufgenommen. Wird die Einlosung des Wechsels ver
weigert, so wird an der Kasse der Bank, falls der Wechsel nicht "ohne Protest" 
("ohne Kosten") bleiben soIl, Protest aufgenommen. Ais Domiziliat ist sie fiir 
die Bezahlung nicht haftbar, obgleich sich der Protest gegen sie richtet. Fiir 
die Einlosung von Domizilwechseln, also fiir die Bereitschaft, Domizilstelle 
zu sein, berechnen die Barmen gewohnlich eine kleine Provision. Die Original
wechsel werden dem Kunden zugeschickt, und zwar durch einfachen, d. h. 
nicht "eingeschriebenen" Brief, wenn der Akzeptvermerk vorher durch
strichen wird. Nach der Wechselordnung (Art. 24) sind Domizilwechsel solche 
Wechsel, bei denen "ein vom Wohnorte des Bezogenen verschiedener 
Zahlungsort" angegeben ist. Wird der Wechsel beim Domiziliaten nicht ord
nungsgemaG protestiert, so ist der RegreG gegen den Aussteller oder die In
dossallten nicht statthaft, jedoch ist der Bezogene auch in diesem FaIle 
wechselmaBig haftbar2). 1st auf einem Domizilwechsel ein Dorniziliat nicht 
benannt, so erfolgt die Prasentation und Protestaufnahme an dem Orte, 
wohin der Wechsel domiziliert ist (WO. Art. 43, Abs. 1). 

Wechsel, die wohl am Orte des Bezogenen, aber nicht bei diesem, sondern 
an anderer Stelle eingelOst werden sollen, nennt man "unechte Domizilwechsel" 
oder "Zahlstellenwechsel". Wird ein Zahlstellenwechsel protestiert, so 
erfolgt die Aufnahme des Protestes bei der Zahlstelle und richtet sich gegen 
d.iese. Ebenso wie beim echten Domizilwechsel der Domiziliat, ist aber die 
Zahlstelle fiir die Bezahlung nicht haftbar. 1st auf einem Zahlstellenwechsel 
als Zahlstelle eine vom Bezogenen nicht abweichende Person oder Firma ge
nannt, sondern nur eine andere Wohnung desselben Ortes angegeben, lautet 
der Wechsel also z. B.: "Herren Fritsch & Co., Berlin, Klosterstr. 53; zahlbar 
Berlin, Liitzowstr. 31", so hat die Prasentation und Protestaufnahme bei der 
Zahlstelle (Liitzowstr. 31) zu erfolgen, und der Protest richtet sich dann gegen 
den Bezogenen, weil in einem solchen FaIle angenommen wird, daB Zahlungs-

1) Siehe RGZ. vom 25. Oktober 1925 im Bank-Archiv, Band XXV, S. 171. 
2) Bis zum EriaB des PJOtestgesetzes vem 30. Mai 1908 war in diesfm Fane auch der 

Akzeptant nicht wechselmaBig haftbar, wie dies jetzt noch in Osterreich der Fall ist. 
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leister der Bezogene ist, die Zahlung also nur an einer besonderen Zahlstelle 
des Bezogenen, z. B. dessen Filiale, erfolgen soll. 

Ais Domizilstelle fur "unechte Domizilwechsel" wird in Berlin haufig 
die "Bank des Berliner Kassen-Vereins" benutzt. Die Banken lassen ihre eigenen 
Wechsel dort einli:isen, weil ihnen das bequemer ist, als hierfiir einen Bar
bestand in ihrer Kasse bereit zu halten. 

Die Banken haben sich zu huten, als Domizilstelle fiir Kellerwechsel 
benutzt zu werden (s. S. 265). Allerdings ist es fiir sie nicht immer leicht, 
einen solchen MiBbrauch zu erkennen. Der SchluB ist gewohnlich daraus zu 
ziehen, daB der Wechselbetrag kurz vor Falligkeit nicht vom Bezogenen, 
sondern VOID Aussteller entrichtet wird. Aber dieser Fall tritt auch oft ein, 
ohne daB es sich um einen Kellerwechsel handelt. Namentlich im Waren
handel pflegen Glaubiger, die gegen die verkaufte Ware auf ihre Kunden 
Wechsel ziehen, diese am Falligkeitstage einzuli:isen, wenn der Kunde hierzu 
nicht imstande ist. Ebenso kommt es im Warenhandel haufig vor, daB Ge
schiifte gegen Ausstellung eines Sec hs -Monats-Akzepts abgeschlossen werden. 
Da die Banken aber Wechsel mit so langer Laufzeit nicht diskontieren, so 
wird der Wechsel schon drei Monate nach AU8stellung fallig gemacht, und der 
Aussteller verpflichtet sich, nach Ablauf dieser Frist den Wechsel einzulosen, 
indem er gleichzeitig einen neuen ausstellt, der nach drei weiteren Monaten 
fallig ist. Wiederholt es sich jedoch oft, daB die Deckung fiir einen Domizil
wechsel nicht vom Bezogenen, sondern vom Aussteller eingesandt wird, so 
wird die Bank Nachforschungen anstellen, ob die Ausstellung auf betruge
rische Weise erfolgt ist. Bei vielen Banken ist es Brauch, bei der Herein
nahme eines domizilierten Wechsels regelmaBig dem Akzeptanten Mitteilung 
zu machen. Entsteht fiir die Domizilstelle auch kein Rechtsnachteil, so wird 
sie sich doch nicht dazu hergeben, unlautere Manipulationen zu erleichtern. 

Die Mitteilung des Kunden an die Bank, durch die sie den Auf trag er
halt, den Wechsel als Domiziliat einzuli:isen, erhalt auch die Kasse vom Korre
spondenten, um danach am Zahlungstage ihre Verfiigungen treffen zu konnen. 

Das Domizilieren von Schecks ist nach § 5 des Scheckgesetzes nicht statt
haft. Die Angabe eines anderen Zahlungsortes als des bei dem Namen des 
Bezogenen vermerkten gilt als nicht geschrieben, macht aber den Scheck 
nicht ungiiltig. 

5. Die Notadresse. 
Lost der Bezogene den Wechsel nicht ein, so kann der letzte Inhaber, der 

den Wechsel hat protestieren lassen, RegreB nehmen. 1st der letzte Inhaber 
gleichzeitig Indossatar, ist ihm also auf Grund des Indossaments das Eigen
tum an dem Wechsel ubertragen worden, so kann er Bezahlung von seinem 
Vormann verlangen. Hat der letzte Inhaber, z. B. eine Bank, den Wechsel 
zum Inkasso erhalten, ist er also Inkassomandatar und daher nicht Eigen
tumer (s. S. 271), so kann er die Rechte aus dem nicht eingelOsten Wechsel 
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ebenfalls in eigenem Namen herleiten. Aber er macht fremdes Recht geltend; 
er handelt im Auftrage und fUr Rechnung des letzten Indossanten und kann 
sich daher nicht an diesen, sondern an dessen V ormann halten. In beiden 
Fallen kann der V ormann, an dem der Wechselinhaber RegreB nehmen kann, 
seinerseits wieder die Bezahlung von seinem Vormann verlangen und so fort 
bis hinaus zum Aussteller, der nur an den Akzeptanten einen wechselmaBigen 
Anspruch hat. Es ist aber nicht unbedingt notig, daB der Inhaber des nicht 
bezahlten Wechsels sich an den letzten Wechselverpflichteten wendet: zu
lassig ist auch der sogenannte SprungregreB, d. h. er verlangt die Einlosung 
von einem der friiheren Indossanten. In der Praxis wird der SprungregreB 
in der Regel nur in zwei Fallen angewendet: erstens, wenn die iibersprungenen 
Firmen zahlungsunfahig sind, zweitens, wenn der Besitzer des Wechsels unter 
den V orgiranten eine befreundete Firma findet, der er Kosten ersparen 
will. Diese werden fiir den einzelnen Indossanten um so groBer, je weiter 
der Weg ist, den der Wechsel bei dem RegreB bis zu ihm zuriickzulegen hat. 
Denn nach Artikel50 der Wechselordnung in Verbindung mit § 1 des Ge
setzes iiber die Wechsel und Scheckzinsen vom 3. Juli 1925 hat der Inhaber, 
der den Wechsel mangels Zahlung hat protestieren lassen, Anspruch: 

1. auf die nicht bezahlte Wechselsumme nebst 20/ 0 Zinsen iiber Reichs-
bankdiskont vom Verfalltage ab, mindestens aber 6% pro Jahr, 

2. auf die Protestkosten und anderen Auslagen (Portospesen usw.), 
3. auf eine Provision von 1/3 % der Wechselsumme. 
Jeder weitere Indossant ist nach Artikel 51 dieses Gesetzes von einem 

friiheren Indossanten oder dem Aussteller die ausgelegte Summe nebst 2 % 

Zinsen iiber Reichsbankdiskont vom Tage der Zahlung ab, mindestens 6% 
pro Jahr, die ihm entstandenen Kosten und eine weitere Provision von 1/3% 

zu fordern berechtigt. 1st nun der Wechsel durch mehrere Hande gegangen, 
so erh6hen sich die Spesen ganz betrachtlich. Am letzten Ende hat sie zwar 
der Bezogene zu zahlen; ist dieser zahlungsunfahig - was bei nichtbezahlten 
Wechseln haufig vorkommt - der Aussteller. Jedoch haben auch die iibrigen 
Giranten, die dem Aussteller folgen, ein Interesse an der Verminderung der 
Spesen, da sie nicht immer wissen, ob das Geld von ihren Vormannern ein
zutreiben ist. 

Die Banken pflegen daher haufig, wenn in ihren Besitz ein unbezahlt 
gebliebener Wechsel gelangt, der als Aussteller oder Vorgirant die Unter
schrift eines Kunden tragt, den Weohsel nicht an den Vormann, sondern unter 
Auslassung der Zwischengiranten an den Kunden zu senden. Gegen die 
Zwischengiranten bleibt der weohselmaBige Anspruch dennoch bis zum Ein
tritt der Verjahrung bestehen. 

Diese Gepflogenheit hat zur sogenannten Ehrenzahlung (Interven
tion) gefiihrt, die in der Wechselordnung genau geregelt ist. Die Ehrenzahlung 
bezweckt dasselbe wie der SprungregreB, aber sie erreicht ihr Ziel auf andere 
Weise. Wiinscht ein Ausstel1er oder Indossant die Spesen fiir die Riicksendung 
des Wechsels (Rikambio==Riickwechsel) zu ermaBigen, so vermerkt er auf 
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dem Wechsel, daB nach dessen erfolgloser Vorlegung beim Bezogenen am 
Zahlungstage der Wechselbetrag von einer anderen Person oder Firma, die 
als "N otadresse" fungiert und "In tervenien t" ist, bezahlt wird. Man 
nennt eine solche Zahlung "Ehrenzahlung" (WO. Art. 62-65). Die iibliche 
Formel fiir den Interventionsvermerk, der gewohnlich unmittelbar unter die 
Adresse des Bezogenen oder wenn ein Domizil angegeben ist, unter dieses ge. 
setzt wird, lautet: 

"Falls bei . . . fiir ... " oder ,,1m Falle bei . . . fiir ... ". 
Hinter das Wort "bei" treten der Name und die Adresse des Interve· 

nienten, hinter das Wort "fiir" der Name derjenigen Person oder Firma, 
zu deren Gunsten interveniert werden soIl (Honorat). Als Intervenient wird 
meist eine groBere Firma, in erster Reihe eine Bank, genommen, weil voraus· 
gesetzt werden muB, daB sie jederzeit in der Lage ist, den Wechselbetrag 
auszulegen. Der Aussteller kann sich aber auch selbst als Intervenient (N ot· 
adressa ten) bezeichnen ("falls bei mir selbst"). 1st der Name oder die Firma 
des Honoraten weggelassen, lautet also die Formel z. B. nur "falls bei ... ", 
ohne Unterschrift, so gilt im Zweifel der Aussteller als Honorat. 

Die Notadresse muB, um die im Gesetz angegebenen Folgen zu haben, 
auf den Zahlungsort des Wechsels lauten. SoIl die Intervention nach den 
Angaben der N otadresse an einem anderen Orte erfolgen, so braucht diese 
nicht beachtet zu werden. Der Wechsel ist aber nicht ungiiltig. 

Die EinlOsung eines Wechsels mit einer Notadresse, die auf den Zahlungs. 
ort des Wechsels lautet, erfolgt nun in folgender Weise. Der Protestbeamte 
geht zunachst zum Bezogenen, nimmt den Protest auf und begibt sich un· 
mittelbar darauf, spatestens aber am dritten Werktage nach dem Zahlungs. 
tage (WO. Art.62), zum Intervenienten. Dieser ersieht aus dem ihm vor· 
gelegten Wechsel, wer der Honorat ist, und erklart, wenn er ihn fiir sicher 
genug halt, um den Wechselbetrag fiir ihn auszulegen, dem Protestbeamten 
etwa folgendes: "Ich bezahle den Wechsel zu Ehren von X. Y. unter Pro· 
test". Der Protestbeamte nimmt nun den Wechsel wieder an sich, schreibt 
den Protest aus, worin auch erwahnt sein muG, von wem, fiir wen und wie 
die Ehrenzahlung angeboten oder geleistet wird (WO. Art. 88, 4) und sen· 
det Protestformular und Wechsel dem letzten Inhaber, der ihm den Auf trag 
zur Protestaufnahme erteilt hat, zuriick. Dieser setzt unter den vor nber. 
gabe an den Protestbeamten durchstrichenen Quittungsvermerk (z. B. "In. 
halt empfangen. Berlin, den 15. Marz .... A. B.") einen neuen, der den 
Empfang des Geldes vom Intervenienten bescheinigen solI (z. B. "Inhalt 
unter Protest von C. D. empfangen. Berlin, den 15. Mii.rz •... A. B."). Nun 
lii.Bt er Wechsel und Protestformular dem Intervenienten vorlegen und er· 
halt dort gegen nberreichung beider den Gegenwert. Diese V orlegung muB 
ebenfalls innerhalb der Frist von drei Werktagen nach dem Zahlungstage er· 
folgen. Der Intervenient kann an den Protestbeamten auch sofort zahlen; ver· 
pflichtet ist er aber zur Zahlung nur gegen nbergabe des Wechsels und des 
Protestes gegen den Bezogenen. Der Intervenient schickt die Schriftstiicke 
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sofort an den Honoraten und laBt sich das verauslagte Geld zuriickerstatten. 
"Er tritt", wie es in der Wechselordnung (Art. 63) heiBt, "durch die Ehren
zahlung (Intervention) in die Rechte des Inhabers gegen den Honoraten, 
dessen Vormanner und den Akzeptanten". Er hat demnach auf die Riick
erstattung des Geldes wechselmaBigen Anspruch. Hierbei ist eine Durchstrei
chung des Akzeptvermerks, wie auf S.276 geschildert, nicht moglich. Die 
"Obersendurig des Wechsels wird auch zweckmaBig durch einen "eingeschrie
benen" Brief oder Wertbrief erfolgen. 

Lehnt der Notadressat die Zahlung ab, so wird diese Erklarung in den 
Wechselprotest mit aufgenommen. Eine weitere Protesterhebung gegen ibn 
braucht dann nicht zu erfolgen. Hat der Notadressat jedoch die Erklarung ab
gegeben, daB er zahlen werde, verweigert er aber dennoch die Zahlung bei Vor
legung des Wechsels nebst Protest, so wird gegen ihn Protest mangels Zahlung 
erhoben (Kontraprotest). 

Befinden sich auf einem yom Bezogenen nicht eingelOsten Wechsel 
mehrere Notadressen, so muB der Wechselinhaber ihn samtlichen Not. 
adressaten zur Zahlung vorlegen (WO. Art. 62). Die Zahlung kann aber 
natiirlich nur von einem Intervenienten erfolgen. Die Wechselordnung 
schreibt nun vor (Art. 64), daB demjenigen Intervenienten der Vorzug ge
biihrt, durch dessen Zahlung die meisten Wechselverpflichteten befreit wer
den. "Ein Intervenient", so heiBt es weiter, "welcher zahlt, obgleich aus dem 
Wechsel oder Protest ersichtlich ist, daB ein anderer, dem er hiemach nach
stehen miiBte, den Wechsel einzulosen bereit war, hat keinen RegreB gegen die
jenigen Indossanten, welche durch Leistung der von dem anderen angebotenen 
Zahlung befreit worden waren". Die meisten Wechselverpflichteten werden 
durch die Intervention fiir den Aussteller befreit, an den ja schlieBlich der 
yom Bezogenen nicht eingelOste Wechsel zuriickkommt. Hat also der Aus
steller eine Notadresse auf den Wechsel gesetzt, und erbietet sich diese fiir die 
Zahlung, so wird jeder andere Intervenient die Zahlung ablehnen miissen, 
wenn aus dem Wechsel oder Protest das Anerbieten jenes Intervenienten 
hervorgeht. 1st der Aussteller nicht Notadr{lssant, sind es vielmehr einige 
Indossanten, so werden die meisten Wechselverpflichteten durch die Zahlung 
des ersten Indossanten, oder wenn auch dieser nichtNotadressant ist, des ihm 
am nachsten stehenden Indossanten befreit. Ein Intervenient, dem ein Wech
sel mit mehreren Notadressen zur Zahlung vorgelegt wird, muB dah~r die 
yom Protestbeamten auf den Wechsel oder Protest gesetzten Erklarungen 
der iibrigen Notadressaten genau priifen, ob nicht bereits ein Zahlungsanerbie
ten fiir einen Honoraten vorliegt, der den Wechsel vor demjenigen Honoraten 
unterzeichnet hat, fiir den er zahlen wiirde. Zahlt er z. B. versehentlich oder 
aus Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen fiir den vierten Indossanten, 
obgleich der Notadressat des ersten Indossanten sich zur Ehrenzahlung be. 
reit erklart hat, so verliert er das RegreBrecht gegen den zweiten, dritten und 
vierten Indossanten. Der wechselmaBige Anspruch gegen den Akzeptanten 
bleibt jedoch bestehen. 
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Wahrend es, wie wir gesehen haben (S.276), iiblich ist, daB die Bank 
vom Aussteller benachrichtigt wird, wenn er sie ala Domizilatelle angegeben 
hat, macht der Honorat in der Regel der Bank keine besondere Mitteilung, 
daB sie im FaIle der Nichtzahlung des Wechsels durch den Bezogenen inter
venieren soIl. Ein solches Avis Mnnte auch nur den Eventualfall der Zahlungs
verweigerung vorsehen, da der Honorat gew6hnlich ja mit der Einlosung des 
Wechsels durch den Bezogenen rechnet. 

Neben der Ehrenzahlung eines vom Bezogenen nicht eingelOsten Wechsels 
kennt die Wechselordnung auch die Ehrenannahme, und zwar fiir den 
Fall, daB der Bezogene die Annahme (Akzeptleistung) der Tratte verweigert 
(WO. Art. 56-61). Auch hierbei ist Voraussetzung, daB die Notadresse auf den 
Zahlungsort lautet. Befindet sich also auf einem nicht akzeptierten Wechsel 
z. B. der Vermerk: "Falls bei A. B. fUr C. D." und verweigert der Bezogene 
die Annahme (Akzeptleistung) des Wechsels, so wird dieser bei A. B., dem 
Notadressaten (Ehrenakzeptanten) zur Annahme vorgelegt. Geschieht dies 
nicht, so geht der Wechselinhaber seines Rechtes verlustig, die Sicherstellung 
des Wechselbetrages und der Kosten bis zum Verfalltage zu fordern (s. S. 267), 
aber nur gegen den Honoraten (C. D.) und dessen Nachmanner, jedoch nicht 
gegen dessen Vormanner. Akzeptiert der Honorat (Ehrenakzeptant, Not
adressat) den Wechsel, so bringt er damit zum Ausdruck, daB er Wechsel
biirgschaft iibernimmt. Er ist wie jeder andere Wechselverpflichtete haftbar, 
und zwar den Nachmannern des Honoraten gegeniiber, dessen Verpflichtungen 
er iibernimmt. Der Wechsel muB ihm jedoch spatestens am dritten Werktage 
nach dem Zahlungstage zur Zahlung vorgelegt werden; sonst erlischt die 
Zahlungsverpflichtung (WO. Art. 60). Da der Ehrenakzeptant durch An
nahme des Wechsels die Wechselbiirgschaft gegeniiber den Nachmannern des 
Honoraten iibernimmt, so ist dieser im FaIle der Ehrenannahme nicht mehr 
verpflichtet, den Nachmannern Sicherheit zu leisten. Zweifelhaft ist, oh die 
Nachmanner des Honoraten in diesem FaIle noch berechtigt sind, von dessen 
V ormannern RegreB auf Sicherstellung zu fordern. Dagegen spricht der 
Wortlaut des Art. 61 WO., in dem es ganz allgemein heiBt, daB "der Inhaber 
und die Nachmanner des Honoraten keinen RegreB auf Sicherstelhmg" 
haben, sowie die Erwagung, daB ein Recht auf mehrfache Sichcrheit iiber
haupt nicht besteht, die Nachmanner aber doch bereits durch die Ehren
annahme Ersatz fiir die Sicherheit erhalten haben. Andererseits wird aber 
in der Literatur1) darauf hingewiesen, die Erwagung, daB die Intervention 
nicht zugunsten der Vormanner erfolgt ist und nur die Notadressanten und 
deren Nachmanner ihre Haftung von Angehung der Notadresse abhangig ge
macht hahen, spreche dafiir, daB die Inhaber und Nachmanner des Honoraten 
durch die Ehrenannahme nur des Regresses gegen den Honoraten und dessen 
Nachmanner verlustig gehen, nicht aber gegen die Vormanner des Honoraten. 

Da, wie wir gesehen haben (S. 279), der Aussteller eines Wechsels sich in 
der Notadresse selhst ala Intervenient hezeichnen kann, da ferner der Wechsel-

1) Siehe Staub, Kommentar zur Wechselordnung. 11. Auf I. Art. 61, Anm. 3, S. 203. 
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inhaber im Falle der Akzeptverweigerung durch den Bezogenen und der 
Akzeptleistung durch den Ehrenakzeptanten keinen Regre13 auf Sicher
stellung gegen den Honoraten und dessen Nachmanner nehmen kann, dieser 
aber mit dem Aussteller identisch ist, der ohnehin aus dem Wechsel haftet, 
bedeutet eine solche Notadresse des Ausstellers auf sich selbst bei Tratten 
seine Freizeichnung von der Pflicht zur Sicherheitsleistung. Eine Tratte 
dieser Art kann daher nur im Hinblick auf das dem Aussteller und den In
dossanten entgegengebrachte Vertrauen auf Zahlung bei Fiilligkeit diskontiert 
werden, nicht aber in der Erwartung, daB der Bezogene sie annehmen und daher 
ebenfalls wechselma13ig haften werde. Da es zweifelhaft ist, ob der RegreB 
des Inhabers und der Nltchmanner des Honoraten bei einem zu Ehren an
genommenen Wechsel gegen die Vormanner des Honoraten zulassig ist, so 
gilt dies auch in bezug auf solche Wechsel, die nicht vom Aussteller, sondern 
von einem Indossanten mit Notadresse auf sich selbst versehen worden sind. 
Die aus ciner Tratte mit Notadresse vom Inhaber herzuleitenden Rechte 
sind in jedem FaIle geringer als die, die aus einer Tratte ohne Notltdresse er
hoben werden konnen, da selbst dann, wenn Aussteller oder Indossant sich 
nicht selbst als Intervenienten bezeichnen, sondern einen Dritten, der An
spruch auf Sicherstellung, mindestens gegeniiber einem Teil der Wechsel
verpflichteten, verloren geht. 1st ein Dritter als Intervenient bezeichnet, so 
tritt freilich an die Stelle dieses Verlustes an Rechten der wechselma13ige An
spruch an den Dritten. Der erwahnte Nachteil tritt aber, wie ausdriicklich 
hervorzuheben ist, nur bei nicht akzeptierten Wechseln ein; bei Akzepten 
kann die Notadresse, gleichgiiltig ob Aussteller, Remittent oder Indossant 
sich selbst oder einen Dritten als Honorat bezeichnet haben, keinen Ver
zicht auf Rechte herbeifiihren. 

Wenn sich auf dem Wechsel mehrere Notadressen befinden, gebiihrt 
auch bei der Vorlegung zur Annahme derjenigen der Vorzug, durch deren 
Zahlung die meisten Verpflichteten befreit werden (WO. Art. 56). Enthalt 
der Wechsel also z. B. Notadressen fiir den zweiten und vierten Indossanten, 
so ist das Akzept des vom zweiten Indossanten bestimmten Intervenienten 
einzuholen. 

Die Vorlegung eines Wechsels zur Ehrenannahme darf erst erfolgen, 
nachdem der Bezogene die Annahme (Akzeptleistung) verweigert hat und hier
iiber Protest aufgenommen ist. Der Ehrenakzeptant mu13 sich den Protest 
mangels Annahme gegen Erstattung der Kosten aushandigen und in einem 
Anhange die Ehrenannahme bemerken lassen. Er mu13 den Honoraten unter 
"Obersendung des Protestes von der geschehenen Intervention benachrichtigen 
und diese Benachrichtigung mit dem Protest innerhalb zweier Tage nach dem 
Tage der Protesterhebung zur Post geben (WO. Art. 58). Daraus geht hervor, 
da13 die Vorlegung beim Ehrenakzeptanten spatestens am dritten Tage nach 
dem Protesttage erfolgen muB. Nimmt dieser den Wechsel an, so setzt er 
darauf eine von ihm zu unterzeichnende Erklarung etwa folgenden Wortlauts: 
"Angenommen unter Protest zu Ehren von ... fiir Reichsmark ... ". Ver-
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weigert er die Annahme, so muB auch bei ihm Protest mangelsAnnahme auf
genommen werden. Den Wechsel und die beiden Protesturkunden sendet der 
Protestbeamte alsdann dem Auftraggeber zu. 

Beim Scheck kommt die Notadresse nicht in Betracht, weil der Aus
steller oder Girant gar nicht mit der Moglichkeit rechnen darf, daB die Be
zahlung nicht erfolgen wird. Der Aussteller wiirde, wenn er eine Notadresse 
auf den Scheck setzte, damit nur zum Ausdruck bringen, ihm sei bei der Aus
schreibung bekannt gewesen, daB er kein Guthaben bei der Bank besitzt, 
auf die der Scheck gezogen ist. Der Girant wiirde mit dem Vermerk einer 
Notadresse zu erkennen geben, daB er auf die EinlOsung des Schecks nicht 
mit Bestimmtheit rechnet. 1st dies der Fall, so wUrde er aber den Scheck 
gar nicht annehmen, denn dieser iet eben im Gegensatz zum Wechsel nicht 
Kredit-, sondern Zahlungsmittel. 1m Scheckgesetz ist daher die Notadresse 
iiberhaupt nicht erwahnt. Dagegen ist der SprungregreB auch beim Scheck 
zulii.ssig (§ 18 des Scheckgesetzes), da hier die Erffillung desselben Zweckes 
wie beim Wechsel (Kostenersparnis) in Frage kommt. 

6. Die Abrechnung der Wechsel. 
'Ober die diskontierten Wechsel muB die Bank dem Kunden Gutschrifts

anzeige erteilen, d. h. eine Rechnung (Diskontnota) ausstellen. 
Die Wechsel werden nach Wechselsumme, Zahlungsort und Datum 

des Verfalls im einzelnen aufgefiihrt und yom Tage des Eingangs der Papiere 
bis zur FaIligkeit Zinsen berechnet. Ala Grundlage fiir den ZinsfuB, der bei 
der Diskontierung in Anrechnung gebracht wird, dient, wie schon erwahnt, 
der Diskontsatz der Reichsbank. Die Kreditbanken kaufen die Wechsel 
sehr hll.ufig nur gegen Vergiitung eines hOheren ZinsfuBes; die Reichsbank 
fordert nie mehr als diesen Satz. Auch zieht die Reichsbank bei der Diskon
tierung yom Wechselbetrage nur den Betrag fiir die Zinsen ab, ohne daB 
andere Spesen entstehen. Die iibrigen Banken berechnen in der Regel noch 
eine Provision, deren Rohe verschieden ist; sie schwankt zwischen 1/2 %0 

und l/S 0/0 der Wechselsumme. 
Die Reichsbank kauft nur Wechsel, die spatestens in 90 Tagen faIlig 

sind. Da langer laufende Abschnitte nicht "reichsbankfahig" sind, wird von 
den Privatbanken fiir solche Wechsel eine Sonderprovision in Ansatz gebracht. 

Ahnlich verhalt es sich mit Wechseln auf "Nebenplatze", die, wie 
erwahnt (S. 270), auf Orte lauten, wo die Reichsbank keine Zweiganstalten 
hat. Die iibrigen Banken berechnen bei der Diskontierung solcher Wechsel 
kleine Sonderspesen fiir das Inkasso. 

Oft werden jedoch Wechsel zu einem Satze angekauft, der etwas niedriger 
ist als der Reichsbankdiskont. In Betracht kommen hierbei, wie erwahnt 
(S.43), die Privatdiskonten. Der niedrige Zinssatz erklart sich daraus, 
daB besondere Anforderungen an ihre Qualitat gestellt werden. Als Privat
diskonten gelten gewohnlich nur akzeptierte Wechsel, die auf die Berliner 
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GroBbanken, wenige andere maBgebende Berliner Banken oder Privatbailk
firmen, sowie auf einige groBe Provinzbanken gezogen sind. Sie mussen ferner 
an einem Orte zahlbar sein, wo die Reichsbank eine Niederlassung besitzt 
(Reichsbankplatz). An den Borsen findet ein Handel in Privatdiskonten 
statt, doch wird der Zinssatz, den der Verkaufer dem Kaufer zu vergiiteIi hat, 
nicht amtlich notiert. Vielmehr wird dieser Zinssatz, den man im Gegensatz 
zu dem von der Reichsbank festgesetzten Diskontsatze (dem "offiziellen 
Banksatze") als Privatdiskontsatz bezeichnet, nur in den Handels- und 
Borsenzeitungen veroffentlicht und an der Borse selbst durch Anschlag be
kanntgegeben. FUr den Borsenhandel sind auch noch besondere Bestimmungen 
festgesetzt worden. So sind Privatdiskonten, nach den Bedingungen fiir die 
Berliner WertpapierbOrse, nur in Abschnitten von mindestens 5000 RM. 
lieferbar. Ferner mussen die Wechsel als "kurze Sicht" wenigstens 30 und 
nicht mehr ala 55 Zinstage, als "lange Sicht" wenigstens 56 Zinstage und nicht 
mehr ala drei Monate zu laufen haben. Getrennte Zinsfestsetzungen fur 
Privatdiskonten mit "kurzer" und "langer Sicht" finden aber nur selten statt. 
Ferner ist vorgeschrieben, daB bei Wechseln auf auswartige Reichsbank
platze fiir fum Tage der Reichsbankdiskont des Lieferungstages zu berechnen 
ist. Der Zweck dieser Bestimmung ist, zu verhuten, daB die Diskontierung 
statt des Inkassos benutzt wird, das mehr Spesen verursachen wiirde ala die 
Diskontierung fiir wenige Tage. Aus diesem Grunde hat auch die Reichsbank 
eine Grenze festgesetzt, innerhalb deren sie Diskontzinsen in jedem FaIle 
berechnet. Auf Wechsel im Betrage von 5000 RM. und mehr sind wenigstens 
fiinf Tage, auf aIle iibrigen Wechsel wenigstens zehn Tage (mindestens 50 RPfg. 
fiir jeden Abschnitt) Zinsen zu berechnen. Diese Bestimmungen beziehen sich 
auf aIle von der Reichsbank angekauften Wechsel. 

Ein groBer Teil des Handels in Privatdiskonten vollzieht sich zwischen 
den Banken jedoch auBerhalb des Borsenverkehrs. Haufig kaufen auchKunden 
der Banken von ihnen Privatdiskonten zum Zwecke der Kapitalanlage. Zu
weilen werden auch Privatdiskonten, die den genannten Anforderungen nicht 
ganz entsprechen, etwas uber dem Privatdiskontsatze, aber noch unter dem 
Reichsbankdiskontsatze, gehandelt. Der Zinssatz wird dann von Fall zu Fall 
vereinbart. 

Neben den Privatdiskonten wird noch eine andere Kategorie von Ak
zepten an der Borse regelmaBig gehandelt. Es sind dies die "bankgirierten 
Warenwechsel", d. h. Wechsel auf groBe Industrie- oder Handelafirmen, 
die das Giro einer angesehenen Bank oder Bankfirma tragen. Auch diese 
Wechsel werden unter dem Reichsbankdiskontsatze, jedoch uber dem Privat
diskontsatze umgesetzt. Eine einheitliche Notiz findet nicht statt, sondern 
die Satze, deren ungefahre Hohe in den Handels- und Borsenzeitungen an
gegeben wird, richten sich nach der Qualitat der Wechsel. 

Der Unterschied zwischen dem Diskontsatze der Reichsbank und dem 
Privatdiskontsatze ist nicht einheitlich. Die Schwankungen hangen von der 
Lage des Geldmarktes abo Nur in Ausnahmefallen ist er hoher ala ein Prozent. 
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Ebenso selten sind andererseits beide Zinssi.i.tze gleich. Der Privatdiskontsatz 
ist im Vergleich zum Reichsbanksatze niedrig, wenn die Kreditbanken iiber 
groBe fliissige Geldmittel verfiigen und diese in Privatdiskonten anlegen. 
Daher kann auch der Privatdiskontsatz nicht unter den von den Kredit
banken fiir ti.i.glich kiindbare Bareinlagen gezahlten Satz sinken; die Banken 
wiirden sonst bei der Anlage dieser Gelder in Privatdiskonten Schaden er
leiden. Umgekehrt wird groBes Angebot in Privatdiskonten hervortreten, 
und der Satz daher steigen, wenn die Kreditbanken, die aus Griinden ihrer 
Liquiditi.i.t (s. Kapitel VIII, Abschnitt 5) regelmi.i.Big einen Bestand an Privat
diskonten unterhalten, Geldbedarf haben; sei es, weil sie Einlagen zuriick
zahlen miissen oder vermehrte Kreditanspriiche, z. B. aus Industrie und Han
del, an sie herantreten, die sie befriedigen wollen. Erreicht aber der Privat
diskontsatz ganz oder beinahe die Hohe des Reichsbanksatzes, so werden es 
die Kreditbanken natiirlich vorziehen, Wechsel, die sie von der Kundschaft 
gekauft haben, bei der Reichsbank zu rediskontieren. 

Die Reichsbank ist nicht berechtigt, unter dem offiziellen Banksatze zu 
diskontieren. Sie darf daher auch keine Privatdiskonten kaufen. Die Privat
notenbanken diirfen im allgemeinen ebenfalls nicht unter dem Diskontsatz 
der Reichsbank Wechsel diskontieren; nur wenn dieser mit 4 % oder niedriger 
festgesetzt ist, sind sie befugt, 1/,% unter dem offiziellen Satze Wechsel zu 
kaufen. Die Diskontpolitik der Reichsbank muB jedoch der Entwicklung des 
Privatdiskontmarktes Rechnung tragen. 1st der Privatdiskontsatz im Ver
gleich zum Reichsbanksatze eine Zeitlang sehr niedrig, so wird die Reichsbank 
ihren Diskontsatz, wenn nicht andere wesentliche Griinde dagegen sprechen, 
ermi.i.Bigen. Denn die Kreditbanken werden sonst moglichst wenig Wechsel 
bei der Reichsbank rediskontieren und an deren Stelle Privatdiskonten be
geben. Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB die groBen Banken in der Regel 
liber 80 bedeutende Wechselbestande verfligen, daB sie bei ihren Wechsel
verki.i.ufen reichsbankfi.i.hige Wechsel zuriickhalten und nur Privatdiskonten 
verkaufen konnen. Dazu kommt, daB der niedrige Privatdiskont hi.i.ufig auch 
groBe Industriefirmen, soweit sie ohne Schwierigkeiten in der Lage sind, sich 
bei den Kreditbanken Akzeptkredite zu verschaffen, veranlaBt, auf Grund 
solcher Kredite die Bankakzepte als Privatdiskonten zu verkaufen, anstatt 
die auf die Kunden gezogenen Handelswechsel auf Basis des Reichsbank
diskontsatzes diskontieren zu lassen. Ein erheblicher Riickgang des Wechsel
bestandes der Reichsbank fiihrt aber nicht nur zur Verringerung ihres Ge
winns, sondern kann auch volkswirtschaftliche Nachteile zur Folge haben. 
Umgekehrt ist die Reichsbank zu einer ErhOhung ihres Diskontsatzes ge
zwungen, wenn an sie infolge einer Anni.i.herung des Privatsatzes an den 
offiziellen Satz durch vermehrte Wechseldiskontierungen starke Anspriiche 
gestellt werden. Sie muB dann in der Regel ihren Goldbestand erhOhen, 
um fiir ihren dadurch gleichzeitig vermehrten Notenumlauf die gesetzliche 
GQlddeckung (von 40%; s. S. 16) innehalten zu konnen. Der hierzu not
wendige Ankauf von Devisen fiihrt zu einer Steigerung der Devisenkurse 
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und somit zu einer Verteuerung der Wareneinfuhr (s. Kapitel V, Abschnitt 10). 
Eine Erhohung des Diskontsatzes wirkt aber gewohnlich als Warnungssignal 
fiir die Wirtschaft; Handel und Industrie werden infolge der Kreditverteue
rung zuriickhaltender in ihren Geschaften, soweit sie eine Kreditnahme 
oder Kreditgewahrung bedingen, und dadurch sinken auch die Wechsel
einreichungen an die Reichsbank. 

Natiirlich kann das Zentralnoteninstitut sich in seiner Diskontpolitik 
nicht jeder, vielleicht in wenigen Tagen voriibergehenden Schwankung des 
Privatdiskontsatzes anpassen. Eine allzu haufige Veranderung des offiziellen 
Zinssatzes wiirde nur eine lebhafte Beunruhigung in die Kreise der Wirt
schaft tragen. Die Reichsbank wird daher, wenn die Spannung zwischen den 
beiden Zinssatzen wesentliche Veranderungen erfahrt, zunachst deren Ur
sachen festzustellen haben, bevor sie ihren Diskontsatz herauf- oder herab
setzt. Einen gewissen EinfluB auf den Privatdiskontmarkt kann die Reichs
bank iibrigens zuweilen auch dadurch ausiiben, daB sie bei starker Nachfrage 
Schatzscheine des Reiches (s. S. 16), die sie auf Grund von Diskontierungen 
besitzt, und die in normalen Zeiten wie Privatdiskonten bewertet werden, 
an der Borse begibt und dadurch den Privatdiskontsatz erhoht. Bei groBem 
Angebot von Privatdiskonten kann sie zwar, wie erwahnt (S. 285), einer Stei
gerung des Satzes und damit einer Annaherung an den offiziellen Diskont
satz durch Kaufe fiir eigene Rechnung nicht entgegentreten; haufig ist sie 
aber in der Lage, Privatdilskonten fiir Rechnung offentlich-rechtlicher Unter
nehmungen, z. B. fiir die Reichspost, aufzunehmen. In all diesen Fallen kann 
es sich nur darum handeln, gelegentliche Schwankungen des Privatsatzes 
auszugleichen. Beruhen die Veranderungen dagegen auf wesentlichen Ver
schiebungen der Lage des Geldmarktes, hervorgerufen z. B. durch eine Ab
nahme des Kreditbedarfs der Wirtschaft infolge einer Verringerung der Pro
duktion und der Preise fiir die wichtigsten Waren oder umgekehrt etwa durch 
Zunahme der Kreditbediirfnisse der Wirtschaft infolge einer Belebung der 
Konjunktur, so konnen die eben geschilderten Eingriffe der Reichsbank 
naturgemaB keine Wirkung ausiiben. Der offizielle Diskontsatz muB vielmehr 
den tatsachlichen Verhaltnissen am Geldmarkt angepaBt werden. 

Bei der Berechnung der Diskontzinsen wird das Jahr zu 360, der Monat 
zu 30 Tagen in Ansatz gebracht. Der Monat Februar wird bei solchen Wech
seln, die ultimo Februar fallig sind, nur zu 28 bzw. 29 Tagen berechnet. Der 
Tag des Ankaufs wird nicht mitgezahlt. Sind die Zinsen von mehreren Kapital
betragen auf verschiedene Zeit festzustellen, so wird wie bei allen Zinsberech
nungen dieser Art zuerst die Anzahl der Tage bis zur Falligkeit ausgerechnet, 
dann werden diese Zahlen mit dem Kapitalbetrage multipliziert und durch 
die Zahl 100 dividiert. Die so gewonnenen "Zinszahlen" werden addiert, 
und die Summe wird durch den Quotienten von 360 und den Zinssatz (z. B. 
360:4=90) geteilt. 
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Diese einfache Methode der Zinsberechnung ist leicht verstandlich, 
wenn man die Zinsen zunachst durch einen Regeldetriansatz feststellt. An. 
genommen, es sollen von einem Kapital von 1000 RM. 6% Zinsen auf einen 
Monat gerechnet werden. Dann hatte man anzusetzen: 

100 RM. bringen in 360 Tagen 6 RM. Zinsen, 

1000" " ,,30 " 1" " 

6'1000' 30 
Der Bruchansatz wiirde lauten: 100 . 360 . 

Es wird also der Kapitalbetrag (1000) mit der Anzah! der Tage (30) 
und dem Zinssatz (6) multipliziert und durch "lOOmal 360" dividiert. 

K'T' 0/ Oder in eine Formel gebracht: Z = _____ 0 

100' 360.' 

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

K' T:100 
Dann lautet die Formel: Z = 360: Ofo • 

Diese Formel kommt bei der Zinsberechnung in der Praxis allgemein 
in Anwendung, weil sie in den Stand setzt, die Zinsen aufverschiedene 
Kapitalien fUr verschiedene Zeitabschnitte in einem Posten zu berechnen. 

In die Wechselabrechnung (Diskontnota) wird auch die Wechselnummer 
eingesetzt. Jeder zum Diskont eingereichte Wechsel wird sofort nach Eingang 
bei der Bank laufend numeriert und nach der Reihenfolge der N ummern 
in das W echselkopier buch eingetragen (s. Abschnitt 8 diesfls Kapitels). 
Der Beamte der Wechselabteilung, der die Abrechnungen auszuschreiben hat, 
erhalt das Eingangsschreiben des Kunden, in dem die zum Diskont eingereich. 
ten Wechsel aufgefiihrt sind, von dem Diskonteur, der auf dem Schreiben ver· 
merkt, welche Wechsel er angenommen hat. An Hand dieses Schreibens wer· 
den zunachst auf einem Zettel oder auf der Riickseite des Briefes Zinsen, 
Provision und Spesen berechnet. Ein zweiter Beamter priift die Berechnung 
nach und schreibt die Wechselabrechnung aus. Natiirlich sind in groBeren Be· 
trieben mehrere Beamte mit diesen Arbeiten beschaftigt. Haufig wird auch 
die erste Berechnung in einer besonderen Unterabteilung, der Wechsel. 
rechnerei, vorgenommen, wahrend die Wechselkorrespondenz nach Prii· 
fung dieser Berechnung die Gutschriftsanzeige fiir den Kunden ausschreibt. 

Beispiel 35 (S. 288) gibt eine Gutschriftsanzeige iiber diskontierte Wechsel 
wieder. Sie befindet sich auf einem Formular, das im Durchschreibeverfahren 
verwendet wird. Gleichzeitig mit der Gutschriftsanzeige werden gewohnlich 
eine Kopie fiir die Registratur, ein Buchungsbeleg fiir die Kontokorrent· 
buchhaltung sowie die Eintragung ins Memorial oder ein Memorialbeleg 
durchgeschrieben, zuweilen auch die Skontrobuchung (s. hieriiber Abschnitt 10 
dieses Kapitels). 
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FUr die Gutschriftsanzeigen von Inkassowechseln oder Inkassoschecks 
werden ahnliche Formulare verwendet. Bei Schecks werden gewohnlich der 
Name des Bezogenen und die Schecknummer angegeben, wahrend die Spalte 
"Verfalltag" wegfallt. Auch muB aus dem Kopfe des Formulars hervorgehen, 
daB es sich um Inkassowechsel bzw. Inkassoschecks handelt, nicht um Diskont
wechsel. Die Spalten: Zinszahlen, Diskont, Provision und Spesen werden 
natiirlich nicht ausgefiillt, weil eine Zinsberechnung hierbei nicht in Frage 
kommt (s. S. 272). 

Neben den Diskontnoten werden im Wechselbiiro auch dieRiickwechsel
rechnungen angefertigt. Wie erwahnt, hat der Inhaber eines mangels 
Zahlung protestierten Wechsels Anspruch: 

1. auf die nicht bezahlte Wechselsumme nebst 2% jahrlicher Zinsen 
iiber Reichsbankdiskontsatz, vom Verfalltage ab, mindestens aber 6% pro 
Jahr, 

2. auf die Protestkosten und anderen Auslagen (Portospesen usw.), 
3. auf eine Provision von 1/30/0 der Wechselsumme. 
Jeder weitere Indossant ist nach Artike151 der Wechselordnung die von 

einem friiheren Indossanten oder dem Aussteller ausgelegte Summe nebst 
2% Zinsen iiber Reichsbankdiskontsatz vom Tage der Zahlung ab,. min
destens 6% pro Jahr, die ibm entstandenen Kosten sowie eine weitere Pro
vision von 1/3% zu fordern berechtigt. 

Die Rechnung (Belastungsaufgabe), worin der Wechselinhaber seinem 
Kunden von der Protestaufnahme Mitteilung macht, nennt man Riick
wechsel- oder Rikambiorechnung. Ihre Anfertigung wird in drei Fallen 
notig sein: 

1. wenn die Bank selbst einen Wechsel protestieren lieB, 
2. wenn sie einen protestierten Wechsel von ihrem Nachmann mit 

Rikam biorechnung zuruckerhielt, 
3. wenn sie einen Wechsel zu Ehren einer befreundeten Firma einl6ste 

(Intervention) . 
Der Inhaber eines mangels Zahlung protestierten Wechsels ist verpflichtet, 

seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der 
Protesterhebung schriftlich davon zu benachrichtigen, daB der Wechsel 
nicht bezahlt worden ist. Es geniigt, wenn das Benachrichtigungsschreiben 
innerhalb dieser Frist zur Post gegeben ist. Jeder benachrichtigte Vormann 
rouB binnen derselben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden 
Frist seinen nachsten Vormann in gleicher Weise benachrichtigen. Der In
haber oder Indossatar, der die Benachrichtigung unterlaBt oder sie nicht an 
den unmittelbaren Vormann ergehen laBt, wird hierdurch den samtlichen 
oder den iibersprungenen Vormannern zum Ersatze des aus der unterlassenen 
Benachrichtigung entstandenen Schadens verpflichtet. Auch verliert er gegen 
diese Personen den Anspruch auf Zinsen und Kosten, so daB er nur die Wechsel
summe zu fordern berechtigt ist (WO. Art. 45). Diese Benachrichtigungs
pflicht, die man Notifikationspflicht nennt, besteht jedoch nur gegeniiber 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Ann. 19 
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werden zu denselben Zwecken angefertigt wie die der Wechselabrech
nungen. 

Neben diesen Abrechnungen sind auch Rechnungen uber diejenigen 
Wechsel anzufertigen, die die Bank bei der Reichsbank oder bei anderen 
Banken weiter diskontiert (Rediskontgeschaft). Wahrend namlich im Verkehr 
zwischen Bank und Kundschaft die Berechnungen immer von der Bank, aiso 
yom Kaufer der Wechsel, erteilt werden, pflegt im Verkehr der Banken 
untereinander umgekehrt der Verkaufer der Wechsel auch die dazu gehorige 
Rechnung auszustellen. 

Bei der Lieferung der rediskontierten Wechsel ist auch darauf zu achten, 
daB die Indossamente richtig ausgefullt sind. Blankogiros, d. h. Indossa
mente, die nur aus dem Namenszug oder der Firmazeichnung bestehen, sind, 
wie erwahnt, zulassig; aber dennoch pflegen groBere Banken offene Giros im 
allgemeinen nicht zu geben. Die Reichsbank schreibt sogar vor, daB bei den 
ihr zum Diskont uberreichten Wechseln das Indossament an den Verkaufer 
und dessen Indossament an die Reichsbank ausgefullt sein mussen. Jedoch 
kann bei dem Giro an die Reichsbankanstalten die Bezeichnung Hauptstelle, 
Nebenstelle usw. und der Sitz der Bankanstalt sowie das Datum weggelassen 
werden, wenn der Diskontant schriftlich auf besonderem Muster die Reichs
bank zur Ausfullung des Giros ein fiir aHemal ermachtigt hat. Der Wohnort 
der Diskontanten ist jedoch stets beizufugen (also z. B.: ,,An die Reichsbank 
... Cottbus, den •.. "). Die Reichsbank fuUt alsdann den Ort der Niederlassung 
aus, ohne einen besonderen Girovermerk auf den Wechsel zu setzen. Wechsel 
auf Berlin sind aber vollstandig zu girieren (also z. B. "An das Reichsbank
Direktorium in Berlin. Cottbus, den ... "). 

Bei der Berechnung der fiir die Reichsbank bestimmten Wechsel ist 
noch eine Reihe von Vorschriften zu beriicksichtigen. 

Es mussen besondere Rechnungen aufgestellt werden: 
a) fiir Platzwechsel (zahlbar in dem Inkassobezirk der ankaufenden 

oder im gleichen Geschaftsbezirk belegenen Bankanstalt), 
b) fUr Versandwechsel (zahlbar in dem Inkassobezirk einer anderen 

Reichs bankanstalt). 
AuBerdem sind bei Diskontiernngen in der Zeit yom 1. Oktober bis 

31. Dezember jeden Jahres alle Wechsel, die noch im alten Jahre verfallen, 
und denen, die im neuen Jahre fallig werden, zu trennen und mit besonderen 
Rechnungen einzureichen. 

Auf der Rechnung sind die Wechsel nach den Verfalltagen geordnet, 
einzeln mit Betrag, VerfaHtag, Bezogenem und Zahlungsort zu ver
zeichnen und die in Abzug kommenden Zinsen auszurechnen; bei Domizil
wechseln ist Name und Wohnort des Bezogenen und des Domiziliaten 
anzugeben. Besondere Rechnungen sind fiir Wechsel mit zwei Wechselver
pflichteten und fur Wechsel mit drei oder mehr Wechselverpflichteten zu 
verwenden. 

19* 



292 Die Priifung des Wechseltextes. 

Auf Wechsel im Betrage von 5000 RM. und mehr sind an Zinsen we
nigstens fiinf Tage, auf alle iibrigen Wechsel. wenigstens zehn Tage, fiir jeden 
Wechsel iiberhaupt mindestens 0,50 RM. Zinsen zu berechnen. Fiir Wechsel, 
bei denen der Ablauf der Vorlegungsfrist so nahe bevorsteht, daB sie besonders 
an den ZahIungsort gesandt werden mUssen, tragt der Verkaufer auch das 
Versendungsporto. 

Lehnt die Reichsbank die Diskontierung einiger Wechsel ab, so stellt 
sie iiber die zuriickgegebenen Abschnitte eine Rechnung aus. Der Gegenwert 
fiir die angenommenen Wechsel wird dem Girokonto gutgeschrieben, kann 
aber auch an der Kasse erhoben werden. 

7. Die Priifung des Wechseltextes und der Versteuerung. 
Wie erwahnt, ist bei der Diskontierung auch darauf zu achten, ob jeder 

Wechsel formell ordnungsmaBig ausgeschrieben ist. Bei den GroBbanken 
sind hierfiir in der Regel besondere Beamte angestellt. 

Die Priifung des WechseltexteB macht die Anwendung recht grol3er 
Sorgfalt erforderlich. Schon ein kleines Versehen kann den Wechsel voll
kommen ungiiltig machen. 

Die Kontrolle erstreckt sich nicht nur auf den Text, also auf den Inhalt 
des Zahlungsversprechens, sondern auch auf die Versteuerung. Auf jeden 
Wechsel ist eine Steuermarke zu kleben; geschieht dies nicht oder nicht vor
IWhriftsmaBig, so ist der Wechsel zwar deshalb noch nicht ungiiltig, aber die 
Hinterziehung der Steuer ist strafbar, und es kann selbst eine juristische 
Person, z. B. eine in Form der Aktiengesellschaft betriebene Bank, zu Geld
strafe verurteilt werden (Reichsabgabenordnung § 357). Auch ist jede Bank, 
die einen nicht ordnungsmaBig versteuerten Wechsel in Empfang nimmt, fiir 
die Steuer haftbar. 

Bei der Priifung des Wechseltextes sind zunachst die Bestimmungen der 
Wechselordnung (Art.4) iiber die wesentlichen Erfordernisse des Wechsels 
zu beachten. Ungiiltig kann ein Wechsel nur werden, wenn ibm eines dieser 
Erfordernisse fehIt, und zwar sind danach folgende Angaben notwendig: 
1. die Bezeichnung als Wechsel, 2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme, 
a.der Name oder die Firma des Remittenten, 4. der Verfalltag, 5. die Unter
schrift des Ausstellers, 6. Ausstellungsort und Ausstellungsdatum, 7. der 
Name oder die Firma des Bezogenen, 8. der ZahIungsort. 

Die wesentlichen Erfordernisse eines eigenen Wechsels sind nach 
Art. 96 der Wechselordnung dieselben wie beim gezogenen Wechsel mit Aus
nahme des Namens des Bezogenen (7) und des Zahlungsortes (8). 

Die Bezeichnung "Wechsel" muB im Kontext des Wechsels selbst 
stehen, nicht also etwa in der Vberschrift. Eine ahnliche Bezeichnung, z. B. 
"Wechselbrief", "Primawechsel" gilt als zuIassig, jedoch muB darin das Wort 
!"Wechsel" enthalten sein. Unzulii.ssig ist also z. B. die Bezeichnung "Papier" 
oder "Prima". W echsel in fremder Sprache sind ausdriicklich fiir zulii.ssig 
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erkJii.rt, doch muB alsdann ein der Bezeichnung alB Wechsel entsprechender 
Ausdruck in der fremden Sprache angegeben sein (WO. Art. 4); z. B. "lettre 
de change" oder "mandat acceptable", "bill of exchange", "lettera di cambio". 

Gleichgiiltig ist, ob der Wechsel auf Reichsmark oder auf eine auslandische 
Wahrung lautet. Jedoch muB die Wii.brung ausdriicklich, wenn auch ab
gekiirzt (z. B. Rm. statt Reichsmark) angegeben sein, und es darf nur eine 
Geldsumme genannt werden. Auch Wechsel auf eine Rechnungswahrung, 
z. B. Goldmark, sind zulassig1). Ob die Bezeichnung "Mark" statt "Reichs
mark" den Wechsel ungiiltig macht, ist zweifelhaft. Die Reichsbank lehnt je
doch die Diskontierung solcher Wechsel abo Gesetzlich vorgeschrieben ist 
nicht, daB der Betrag in Buchstaben und in Ziffem bezeichnet wird, obgleich 
dies, urn Irrtiimer auszuschlieBen, regelmaBig geschieht (s. Beisp. 31). Es ge
niigt eine von beiden Angaben. 1st jedoch die Geldsumme in Buchstaben 
und in Ziffem ausgedriickt, so gilt bei Abweichungen die in Buchstaben aus
ged.riickte Summe (WO. Art. 5). 

Die Angabe des Remittenten, d. h. wie as in der Wechselordnung 
wortlich heiBt, "der Name der Person oder die Firma, an welche oder an 
deren Order gezahlt werden soll", mull im Wechseltext selbst erfolgen. Wie er
wahnt, kann sich der Aussteller selbst als Remittent bezeichnen. Zulassig sind 
Z. B. die Angaben: "An meine (unsere) Order", "an die Order von mir (uns) 
selbst", "an die Order des Herm A. B.", aber auch nur "mir (una)", "an 
mich (una)", "an Herm A. B.", Verwechslungen von "mir" und "una" (z. B. 
"von mir selbst" statt "von uns selbst" machen den Wechsel nicht ungiiltig; 
es sei denn, daB der Wechsel mehrere Aussteller hat, dennoch aber die 
Remittentenbezeichnung "von mir selbst" gewahlt wird. Jedoch lehnt die 
Reichsbank Wechsel vom Ankauf ab, die die Worte "zu meiner (unaerer) 
Verfiigung" oder "an die Verfiigung (Verordnung) von mir (una) selbst" oder 
"an die Verfiigung (Verordnung) des •.. " oder "nach wmen" ent
halten. Nicht beanstandet werden dagegen Wechsel mit der Bezeichnung: 
"an mich (uns) selbst oder meine (unsere) Verfiigung (Verordnung)" oder 
"an Herm A. B. oder dessen Verfiigung (Verordnung)". Als Remittent mull, 
urn der Vorschrift des Art. 4 zu geniigen, eine als Name oder Firma mogliche 
Bezeichnung angegeben sein. Ein Wechsel ist also auch giiltig, wenn als 
Remittent eine Person bezeichnet ist, die den angegebenen Namen nicht oder 
zu Unrecht fiihrt. Der Remittent kann aber Rechte aus dem Wechsel nur 
herleiten, wenn er den angegebenen Namen oder die Firma im Rechtsverkehr 
fiihren darf. Hierzu gehOren nach herrschender Rechtsanschauung z. B. 
auch die Kiinstlernamen oder die von Kleingewerbetreibenden (Minder
kaufleuten) hiiufig gefiihrten Firmenbezeichnungen, die nicht wie die Firmen 
der sogenannten Vollkaufleute ins HandelBregister eingetragen sind, dennoch 
aber einen anderen Namen enthalten alB den des Geschaftsinhabers, Z. B. des 

1) Goldmarkwechsel wurden in der Inflationszeit zuweilen au~geEtellt. Nach einer 
besonderen Verordnung vom 6. Februar 1924 (RGBI. I 50) gilt als Goldmark der Wert 
von 1°/48 des nordamerikanischen Dollars. 



294 Die Angabe des Verfalltages. 

Vorgangers, von dem das Geschaft gekauft wurde1). Dagegen kann ein nicht 
rechtsfahiger Verein, der ala Remittent bezeichnet ist, keine Rechte aus dem 
Wechsel herleiten, obgleich ein solcher Wechsel giiltig ist, wenn der Vereins
name ala Firma moglich ist. 

Der Verfalltag muB im Wechselkontext selbst enthalten sein also z. B. 
nicht ala Randbemerkung. Ala Verfalltag darf nicht ein unmoglicher Tag, 
z. B. der 31. April, angegeben sein. Ungiiltig ist auch der Wechsel, wenn als 
Verfalltag versehentlich ein vor dem Ausstellungstage liegender Tag bezeichnet 
ist. Fehlt die Jahreszahl, so gilt das beim Ausstellungsdatum angegebene 
Jahr, wenn der Verfalltag in diesem Jahre noch liegen kann; sonst ist der 
Wechsel ungiiltig. ZuIassig ist auch die Abkiirzung der Jahreszahl auf die bei
den letzten Ziffern (z. B. 30 statt 1930). Dagegen werden Wechsel von den 
Banken - auch von der Reichsbank - zuriickgewiesen, auf denen das 
Monatsdatum in Ziffern angegeben ist; eine Abkiirzung dieser Bezeichnung 
(z. B. Okt. statt Oktober) wird aber nicht beanstandet. Nach der Wechsel
ordnung (Art. 4) kann der Verfalltag festgesetzt werden: 

1. auf einen bestimmten Tag (Tagwechsel). Unzulassig ist also z. B. 
die Bezeichnung "zu Ostern", weil der erste oder zweite Osterfeiertag gemeint 
sein kann. Zuliissig sind dagegen die Angaben: "Anfang", "Mitte" oder 
"medio", "Ende" oder "ultimo" des Monats. Darunter ist der erste bzw. 
fiinfzehnte bzw. letzte Tag des Monats zu verstehen (WO. Art. 30). 

2. auf Sicht (Vorzeigung, a vista usw.) oder auf eine bestimmte Zeit 
nach Sicht. - Sichtwechsel sind solche, die jederzeit bei Vorzeigung fallig 
sind ("Bei Sicht" oder "nach Sicht" oder "gegen Vorzeigung" oder "a vista" 
zahlen Sie ... ). Wird als Verfalltag eine bestimmte Zeit nach Sicht an
gegeben (z. B.: "acht Tage nach Sicht zahlen Sie ... "), so ist er am letz
ten Tage der Frist Hillig (Nach-Sichtwechsel). Sichtwechsel miissen binnen 
zwei Jahren nach Ausstellung zur Zahlung priisentiert werden. Auch kann del' 
Aussteller eine kiirzere Frist auf dem Wechsel angeben. Wird die Prasen
tation bis Ablauf dieser Fristen versaumt, so geht in beiden Fallen der wechsel
m1iBige Anspruch gegen den Aussteller und die 1ndossanten - jedoch nicht 
gegen den Akzeptanten - verloren (WO. Art. 31). Besondere Vorschriften 
enthalt die Wechselordnung iiber die Vorlegung nicht akzeptierter Nach
Sichtwechsel zur Annahme (Akzeptleistung). Wahrend der 1nhaber einer 
Tratte mit bestimmtem Verfalltag, wie wir gesehen haben (S. 267), nicht ver
pflichtet, sondern nur berechtigt ist, den Wechsel dem Bezogenen zur Annahme 
zu pr1isentieren und im Weigerungsfalle Protest aufnehmen zu lassen, besteht 
eine solche Verpflichtung fiir den 1nhaber eines Wechsela, der eine bestimmte 
Zeit nach Sicht lautet. Der Zweck dieser V orschrift ist, dahin zu wirken, daB 
der Verfalltag festgestellt wird. Daher besteht auch eine Pflicht des Bezogenen, 
gleichzeitig mit der Akzeptierung das Datum dieser Handlung anzugeben. 1st 
die Annahme vom Bezogenen nicht zu erhalten, oder verweigert dieser die 

1) Siehe Staub, Kommentar zur Wechselordnung. ll. Aufi. Berlin 1926. Anm. 11 
zu Art. 4. 
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Datierung des Akzepts, so muB der Inhaber bei Verlust des wechselmaBigen 
Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller die rechtzeitige Prasen
tation des Wechsels durch einen innerhalb der Prasentationsfrist erhobenen 
Protest feststellen lassen (WO. Art. 20). Die Prasentationsfrist kann auch in 
diesem FaIle vom Aussteller oder den Indossanten auf dem Wechsel bestimmt 
werden (z. B.: bis 15. Juni 1930 zum Akzept vorzulegen). 1st dies nicht ge
schehen, so muB auch die Prasentation zur Annahme binnen zwei Jahren 
nach der Ausstellung erfolgen (WO. Art. 19). Nach-Sichtwechsel werden, 
wie auf S. 65 gezeigt wurde, haufig beirn AbschluB von Remboursgeschaften 
auf Banken gezogen. 

3. auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach dato). 
Bei solchen Wechseln lautet der Verfalltag z. B.: "acht Tage nach dato" , 
"heute iiber drei Wochen", "nach zwei Monaten" usw. Ungiiltig ist aber die 
Bezeichnung "binnen zwei Monaten", weil der Verfalltag dann nicht bestimmt 
werden kann. 

4. auf eine Messe oder einen Markt (MeB- oder Marktwechsel). Solche 
Wechsel kommen nur selten vor. Sie werden zu der durch die Gesetze des 
MeB- oder Marktorts bestimmtenZahlungszeit und in Ermangelung einer 
solchen Festsetzung an dem Tage vor dem gesetzlichen Schlusse der Messe 
oder des Marktes, bei eintagiger Dauer an diesem Tage, fallig (WO. Art. 35). 
Der MeB- oder Marktort muB als Zahlungsort auf dem Wechsel angegeben sein. 

Die Unterschrift des Ausstellers muB auf der Vorderseite des Wech
sels an dessen Ende stehen. Es muB der Name oder die Firma angegeben, 
jedenfalls in der Unterschrift enthalten sein. 1m iibrigen gelten in bezug auf 
den Namen oder die Firma dieselben Vorschriften wie beim Remittenten. Zur 
Herstellung der Unterschrift konnen, nach den Bestimmungen der Reichs
bank, Stempel - jedoch nicht vollig umrandete (z. B. ovale) - verwendet 
werden, wenn nur die Firmenbezeichnung gestempelt, die Unterschrift der 
zeichnungsberechtigten Personen aber handschriftlich darunter gesetzt wird. 
Ebenso kann statt der gestempelten eine gedruckte Firmenbezeichnung ver
wendet werden. Die Unterschrift darf auch von jedem befugten Vertreter ge
leistet werden, also vom gesetzlichen Vertreter (z. B. dem Vormund fUr ein 
Miindel mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, dem Konkursverwal
tel', Testamentsvollstrecker, Prokuristen einer handelsgerichtlich eingetragenen 
Firma, Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, Geschaftsfiihrern einer 
Gesellschaft m. b. H. usw.) odeI' einem mit entsprechender Vollmacht ver
sehenen Vertreter. Aus del' Unterschrift des Vertreters muB aber ersichtlich 
sein, fiir wen er unterzeichnet. Dasselbe gilt auch von der Unterschrift des Be
zogenen oder Indossanten. Sofern die Berechtigung eines Vertreters nicht aus 
der handelsgerichtlichen Eintragung einer Firma ersichtlich ist, wird bei del' 
Diskontierung eines Wechsels, del' die Unterschrift eines Bevollmachtigten 
tragt, in der Regel del' Nachweis del' VoHmacht gefordert oder der Wechsel zur 
eigenhandigen Unterzeichnung bzw. zur Unterzeichnung durch einen handels
gerichtlich eingetragenen Vertreter zurUckgegeben werden. 
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Ala A usstell ungsort muB ein wirklich existierender Ort angegeben sein. 
Bei mehreren Orten desselben Namens (z. B. Frankfurt am Main und Frank
furt a. d. Oder) macht die Weglassung der naheren Bezeichnung den Wechsel 
nicht ungiiltig. Auch braucht der angegebene Ausstellungsort mit dem Wohn
sitz des Ausstellers nicht iibereinzustimmen. Die Angabe des Ausstellungs
datums muB einen bestimmten und moglichen Tag erkennen lassen. Un
zulassig ist also -wie beim Vedalldatum - z. B. der 31. April, zulassig aber 
die Abkiirzung der Jahreszahl auf die beiden letzten Ziffern und der Monats
bezeichnung (z. B. Okt. statt Oktober). 

Der Name oder die Firma des Bezogenen (Trassaten), der die Zahlung 
lei~ten soIl, muB auf der Vorderseite des Wechsels stehen. Sie braucht aber 
nicht die im Beispiel Nr.31 angegebene Form oder die ebenfalls iibliche 
Adressenform ("An die Firma . . • ") zu haben. Zulassig ist z. B. auch 
die Formel: "Gegen diesen Wechsel zahlt die Firma Kunze & Co." Auch in 
bezug auf den Namen oder die Firma des Bezogenen gelten die fiir die Angabe 
des Remittenten oder des Ausstellers maBgebenden Vorschriften. Da es somit 
fiir die Giiltigkeit des Wechsels nicht notwendig ist, daB der Bezogene existiert, 
sind Kellerwechsel (s. S. 265) rechtlich als Wechsel nicht ungiiltig. Wechsel, 
die auf mehrere Personen oder Firmen gezogen sind, sind nur dann zulassig, 
wenn die Trassaten nebeneinander benannt sind, so daB sie ihnen samtlich zur 
Zahlung vorzulegen sind, bevor RegreB genommen werden kann. Ungiiltig 
sind also Wechsel, auf denen mehrere Bezogene derart benannt sind, daB nur 
der eine oder der andere zahlen soIl, oder der eine nach dem anderen oder ein 
jeder nur anteilsmii.Big haften solI. Auch nimmt die Reichsbank Wechsel mit 
mehreren Trassaten nur, wenn fiir aIle Bezogenen derselbe Wohnort oder ein 
eigener Zahlungsort angegeben ist. Wechsel, in denen der Aussteller sich 
selbst als Bezogenen bezeichnet hat (trassiert - eigene Wechsel), sind nur 
giiltig, wenn die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausstellung ge
schaben solI (WO. Art. 6, Abs. 2). Die Akzeptunterschrift muB handschrift
lich geleistet werden. Jedoch ist es auch hierbei zulassig, die Firmenbezeich
nung durch Stempelabdruck, Druck oder Maschinenschrift herzustellen und 
nur handschriftlich zu unterzeichnen. Das Gesetz schreibt nur vor, daB die 
Annahme des Wechsels auf dem Wechsel schriftlich geschehen muB (WO. 
Art. 21, Abs. 1). Eine bestimmte Stelle ist also nicht gesetzlich vorgeschrieben; 
sie braucht daher nicht, wie es iiblich ist, links auf der Vorderseite quer ge
schrieben zu sein. Auch auf der Riickseite kann der Annahmevermerk stehen; 
jedoch geniigt in diesem Falle nicht die Namen- oder Firmenbezeichnung 
ohne weiteren Zusatz, sondern es muB - um Verwechslungen mit anderen 
Erklarungen (Indossamenten) zu vermeiden, durch einen Hinweis, z. B. 
durch Hinzufiigung des Wortes "angenommen", deutlich erkennbar sein, daB 
es sich um die Akzeptunterschrift handelt (WO. Art. 21, Abs. 3). In bezug auf 
die Leistung der Unterschrift durch Vertreter gelten dieselben Vorschriften, 
wie bei der Unterschrift des Ausstellers. Die Namen- oder Firmenbezeichnung 
in der Angabe des Bezogenen muB grundsatzlich mit der Namen- oder Firmen-
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bezeicbnung im Akzept iibereinstimmen; ebenso in der Angabe des Remitten· 
ten mit dem ersten Giranten. Geringe Abweichungen sind zulassig, wenn 
Zweifel an der Identitat nicht entstehen konnen. So werden z. B. Wechsel 
zum Diskont angenommen, wenn dE(r Vorname "Carl" an einer Stelle mit 
"C", an der anderen mit "K" geschrieben ist. Nebensachlich ist auch z. B. t 

wenn, wie es haufig vorkommt, die Adresse des Bezogenen z. B. "Herrn Fritz 
Lehmann" heiBt, wahrend die Firma zwar diesen Namen tragt und als solche 
akzeptiert, ihr Inhaber jedoch einen anderen Namen tragt, die Akzeptunter. 
schrift also nicht von Herrn Fritz Lehmann herriihrt. Ebenso wird es nicht 
beanstandet, wenn in der Adresse des Bezogenen Firmenzusatze, wie "Aktien. 
gesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung" abgekiirzt (A-G, 
G.m.b.H.) geschrieben werden, wahrend im Akzept diese Zusatze nicht ab
gekiirzt werden. Sofemsich jedoch die Moglichkeit eines Zweifels an der 
Identitat ergibt, werden solche Wechsel von den Banken zuriickgewiesen. Die 
Akzeptunterschrift dart auch auf einem Duplikat des Wechsels stehen, nicht 
aber auf einer Kopie (s. S. 260). . 

In der Regel enthalt die Annahmeerklarung nichts anderes als den Namen 
oder die Firma des Akzeptanten, und irgendwelche Zusatze sind auch nicht 
notwendig; es sei denn, daB die Erklarung auf die Riickseite des Wechsels 
gesetzt wird (s. oben) , oder daB es sich um einen Nach-Sichtwechsel 
handelt, auf dem bei der Akzeptation der vorher nicht bekannte Verfalltag 
anzugeben ist (s. S. 294). Jedoch kommt es in seltenen Fallen vor, daB der 
Akzeptant den Wechsel nur mit Einschrankungen annimmt. Diese werden 
dann demAkzept beigefiigt. Die Einschrankung kann sich auf die Wechselsumme 
beziehen, indem der Akzeptant ausdriicklich erklart, daB er den Wechsel nur 
fiir einen Teil des darin angegebenen Wechselbetrages annimmt (WO. Art. 22, 
Abs. 1). In diesem FaIle haftet der Akzeptant nur fiir den Teilbetrag, wahrend 
fiir den Rest von den Indossanten und dem Aussteller nach Protestaufnahme 
mangels Annahme Sicherheitsleistung gefordert werden kann (s. S. 267), diese 
also dem Inhaber fiir denganzen Wechselbetrag haften. Bei der Diskontierung 
der nur fiir einen Teil der Wechselsumme angenommenen Wechsel kommen 
dieselben Gesichtspunkte in Betracht, wie bei dem Ankauf von Tratten, deren 
Akzeptleistung verweigert wurde (s. S. 267). Zuweilen werden aber dem Akzept 
auch andere Einschrankungen beigefiigt. Der Wechsel wird dann einem solchen 
gleichgeachtet, dessen Annahme ganzlich verweigert worden ist, der Akzeptant 
haftet aber nach dem Inhalte seines Akzepts wechselmaBig (WO. Art. 22, 
Abs.2). Solche "anderen Einschrankungen", auf die sich diese Vorschrift 
bezieht, die aber in der Wechselordnung im einzelnen nicht genannt werden, 
sind hauptsachlich die Bestimmung eines von der Angabe im Wechseltext abo 
weichenden Verfalltages oder eines anderen Zahlungsortes. Der Akzeptant 
fiigt also seiner Unterschrift eine Bemerkung hinzu, aus der hervorgeht, daB 
der Wechsel an einem anderen (meist spateren) Tage fallig sein solI. Ebenso 
kann er einen anderen Zahlungsort bestimmen, als ibn der Aussteller angegeben 
hat. Wechsel dieser Art werden aber von der Reichsbank und gewohnlich auch 
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von den Kreditbanken nicht zum Diskont angenommen, weil der Einzug auf 
Schwierigkeiten sWBt. 

Der Zahlungsort kann, wie wir gesehen haben, ein vom Wohnort des 
Bezogenen verschiedener Ort sein; der Wechsel ist dann ein Domizilwechsel 
(s. Abschnitt 4). 1st aber ein eigener Zahlungsort nicht genannt, so gilt der 
bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene Ort als Zahlungs
ort und zugleich ala Wohnort des Bezogenen. Der Ort muB natiirlich exi
stieren; sonst ist der Wechsel ungiiltig. 1st bei mehreren Orten gleichen Na
mens (z. B. Frankfurt a. M. und Frankfurt a. d. 0.) die nahere Bezeichnung 
nicht hinzugefiigt worden, so wird der Wechsel dadurch nicht ungiiltig, und 
es bnn auch nicht der Einwand erhoben werden, daB die Prasentation nicht 
ordnungsgemaB erfolgt ist, wenn sie an dem falschen Orte gleichen Namens 
vorgenommen wurde. Jedoch geben die Banken solche Wechsel in der Regel 
zur Erganzung der Ortsangabe zurUck, um spater etwaige Schwierigkeiten zu 
vermeiden. Grundsatzlich sind wechselrechtliche Handlungen immer an dem 
im Wechsel bezeichneten Orte vorzunehmen. Jedoch ist nach Art. 9180 der 
Wechselordnung eine in dem Geschaftslokal oder in der Wohnung eines Be
teiligten vorgenommene Handlung auch dann giiltig, wenn an Stelle des 
Ortes, in dem das Geschaftslokal oder die Wohnung liegt, ein benachbarter 
Ort in dem Wechsel angegeben ist. Welche Orte als benachbarte anzusehen 
sind, bestimmt der Reichsrat (s. "Zweite Verordnung iiber benachbarte Orte 
im Wechsel- und Scheckverkehr" vom 23. August 1924. RGBl. I S. 687). Der 
Protestbeamte hat die Pflicht, die notwendigen Ermittlungen nach dem Ge
schaftslokal oder der Wohnung anzustellen. UnterlaBt er dies, so ist er fiir den 
Schaden verantwortlich; jedoch geniigt jedenfalls die Nachfrage bei der Polizei
behorde. Auch wenn die Ermittlung moglich war und dennoch nicht erfolgt ist, 
bleibt der Protest giiltig. 

Wechsel, auf denen sich ein den Gerichtsstand betreffender Zusatz be
findet, wie z. B. "Zahlen Sie gegen diesen Wecheel mit dem Gerichtsstand 
Frankfurt (Main)" werden von der Reichsbank zurUckgewiesen. 

Ebenso lehnt die Reichsbank die Annahme von Wechseln ab, wenn die zu 
den wesentlichen Erfordernissen (WO. Art.4) gehOrenden Angaben (durch 
Korrekturen, Durchstreichungen, Rasuren usw.) abgeandert sind, weil sich 
aus einem solchen Wechsel in einem spateren ProzeB Differenzen ergeben 
konnen. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Priifung des Wechseltextes, wenn 
sich auf dem Abschnitt Wechselerklarungen befinden, die im Auslande ab
gegeben sind. Dieser Fall tritt namentlich bei Devisenwechseln ein, die 
auf eine auslandische Person oder Firma gezogen sind, aber auch bei Reichs
markwechseln, die im Auslande ausgestellt und indossiert sind, aber auf einen 
in Deutschland ansassigen Bezogenen lauten und einer deutschen Bank zum 
Diskont oder Inkasso gesandt werden. Das deutsche Recht gilt grundsatzlich 
nur fiir Wechselerklarungen, die im Inlande abgegeben sind. 1st also ein 
Wechsel z. B. im Inlande ausgestelIt, so gilt fiir die Form dieser Ausstellung 
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das deutsche Recht. 1st dieser Wecheel aber von einer auslandischen Firma 
akzeptiert worden, so muB der Akzeptvermerk nach den Gesetzen des be 
treffenden auslandischen Staates giiltig seine Ebenso muB ein Wechsel, der 
im Auslande ausgestellt ist, den gesetzlichen Vorschriften des Ausstell~gs
landes entsprechen; dasselbe gilt von den iibrigen, im Auslande ausgestellten 
Wecheelerklii.rungen, z. B. den Ind08samenten. WOo Art. 85 sagt hieriiber: 

"Die wesentlichen Erfordernisse eines im Ausland ausgestellten Wechsels 
sowie jeder anderen im Ausland ausgestellten Wecheelerklarung werden nach 
den Gesetzen des Ortes beurteilt, an welchem die Erklii.rung erfolgt ist. Ent
sprechen jedoch die im Auslande geschehenen Wecheelerklarungen den An
forderungen des inlandischen Gesetzes, so kann daraus, daB sie nach aus
landischen Gesetzen mangelhaft sind, kein Einwand gegen die Rechtsverbind
lichkeit der spater im Inland auf den Wecheel gesetzten Erklarungen entnom
men werden. Ebenso haben Wecheelerklii.rungen, wodurch sich ein Inlander 
einem anderen' InI.ii.nder im Auslande verpflichtet, Wechselkraft, wenn sie 
auch nur den Anforderungen der inlandischen Gesetzgebung entsprechen." 

Wie aus dieser Bestimmung hervorgeht, macht das Gesetz von dem 
Grundsatz, daB das auslandische Recht fiir die Erfordernisse der im Auslande 
abgegebenen Wecheelerklii.rung maBgebend ist, zwei Ausnahmen. 1st z. B. 
ein in England ausgestellter Wecheel nach Deutschland gesandt und hier 
indossiert worden, 80 konnen in Deutschland aus dem hier auf den Wechsel 
gesetzten Indossament Rechte auch dann hergeleitet werden, wenn die Form 
der Ausstellung zwar auf Grund des englischen Gesetzes den Wecheel un
giiltig machen wiirde, aber die deutschen Gesetzesvorschriften erfiillt. Freilich 
konnen gegen den englischen Aussteller, der seine Wechselerklarung nicht 
in Deutschland auf den Wechsel gesetzt hat, wechselrechtliche Anspriiche 
in England nicht erhoben werden. Der zweite Ausnahmefall tritt nur selten 
ein. Es handelt sich um Wechselerklarungen, die im Auslande von einem 
Deutschen gegeniiber einem anderen Deutschen abgegeben wurden. Sie sind 
giiltig, wenn sie dem deutschen Recht entsprechen; gleichgiiltig, ob sie dem 
Recht des Landes entsprechen, in dem sie abgegeben wurden. 

Die Priifung der mit auslandischen Wecheelerklarungen versehenen 
Wecheel vor der Diskontierung erfordert daher eine Kenntnis der wich
tigsten Bestimmungen des ausmndischen Wechselrechts. Einige GroBbanken 
haben Zusammenstellungen dieser gesetzlichen Vorschriften veroffentlicht, 
die eine wertvolle Grundlage fiir die Priifung des Wechseltexts auf seine 
formale Richtigkeit bieten 1). 

Bei der Priifung der Versteuerung der Wecheel sind folgende Ge
sichtspunkte zu beachten. Sowohl gezogene wie eigene Wecheel unterliegen 

1) Siehe besonders die Schrift der DeutBchen Bank und Disconto-Gesellachaft: 
Wichtige Bestimmungen aua den Wechselstempel-, Wechsel- und Scheckgesetzen der 
europaischen Handelsstaaten und der Vereinigten Staaten von AlDerika. Berlin 1930. 
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nach dem Wechselsteuergesetz yom 12. Juli 1930 einer Steuer. Befreit 
sind nach § 4 WStG. von der Wechselsteuer nur: 

a) die yom Ausland auf das Ausland gezogenen und die im Ausland 
ausgestellten eigenen Wechsel, sofern die Wechsel nur im Ausland zahlbar 
sind, 

b) die yom Inland auf das Ausland gezogenen, nur im Ausland, und 
zwar auf Sicht oder spatestens innerhalb zehn Tagen nach dem Tage der 
Ausstellung zahlbaren Wecheel, wennsie yom Aussteller unmittelbar in das 
Ausland versandt werden. 

Die Steuer betragt gegenwartig 0,10 RM. fiir je 100 RM. der Wechsel
summe; angefangene 100 RM. werden fiir voll gerechnet (WStG. § 8). 1m 
Gegensatz zu den fruheren Bestimmungen ist die Hohe der Wechselsteuer 
jetzt unabhangig von der Laufzeit des Wechsels. Die Steuer ermaBigt sich 
auf die Halfte des Betrages: 

1. bei Wechseln, die yom Inland auf· das Ausland gezogen und im Aus~ 
land zahlbar sind, 

2. bei Wechseln, die yom Ausland auf das Inland gezogen und iin In
land zahlbar sind, sofern die Wechsel auf Reichsmark lauten. 

Auch in diesen Fallen betragt. jedoch die Steuer· mindestens 10 RPfg., 
und es findet immer Abrundung auf volle 10 RPfg. nachoben statt (WStG. § 9). 

1st die Wechselsumme in auslandischer Wahrung angegeben, so erfolgt 
fur die Versteuerung eine Umrechnung in die Reichswahrung. Zu diesem 
Zweck setzt der Reichsfinanzminister von Zeit zu Zeit Umrechnungskurse 
(Mittelwerte) fur die meisten auslandischen Wahrungen fest. Soweit dies 
nicht geschehen ist, wird die auslandische Wahrung nach dem Mittelkurs zwi~ 
schen dem Geld- und Briefkurs fiir Auszahlung an der Berliner Borse, und 
zwar von dem Borsentage, der dem Tage der Falligkeit der Steuer voran
geht, umgerechnet. 1st an diesem Tag ein Kurs nicht notiert,so gilt die 
unmittelbar vorhergehende Notierung. Findet keine Notierung an, der Ber
liner Borse statt, so ist dervon der Berliner Bedingungsgemeinschaft ermit
telte Preis zugrunde zu legen. Liegt auch ein solcher Preis nicht vor, so 
erfolgt die Umrechnung nach der Londoner Notiz fiir die Wahrung, wobei 
der Pfundbetrag nach dem Mittelkurse fiirenglische Wahrung in Reichs
mark umgerechnet wird (WStG. § 8, Abs.2 und Ausfiihrungsbestimmun
gen § 5). 

Die Steuermarken sind auf die Ruckseitedes Wechsels zu kleben, 
und zwar unmittelbar am Rand einer Schmalseite,wenn die Ruckseite noch 
unbeschrieben ist. Gewohnlich werden sie in diesem FaIle auf diejenige Ecke 
geklebt, wo sich auf der Vorderseite die Unterschrift des Ausstellers be
findet (s. Beispiel 32, S.251). Befinden sich bereits WechselerklarlIDgen 
oder Steuermarken auf der Ruckseite, denen Wechselerklarungen folgen,so 
sind die Steuermarken unmittelbar unter die letzte Wechselerkliirung zu 
setzen. Dieser Fall tritt gew5hnlich bei inlandischen Wechseln ein, die nicht 
genugend versteuert waren, sowie bei den im Auslande ausgestellten, nach 



Die Versteuerung der Wechsel. 301 

Deutschland gesandten Wechseln, bei denen somit die Steuermarke hinter 
das .letzte ausmndische Indossament gesetzt wird. Die Stelle, an der die 
Marken kleben, dad natiirlich nicht beschrieben oder bedruckt sein. Werden 
mehrere Wechselsteuermarken verwendet, 80 sind diese ne beneinander 
zu kleben; untereinander. erst dann, wenn der Raum links und rechts der 
Marke nicht mehr ausreicht. 

Die Steuermarken miissen entwertet werden. Das geschieht dadurch, 
daB an einer hiediir bestimmten Stelle das Datum der Entwertung ein
getragen wird. Ala Datum dad nur der Tag eingesetzt werden, an dem die 
Entwertung tatsii.chlich stattgefunden hat. Unzulassig ist die Abkiirzung der 
Monatsangabe durch eine Ziffer (z. B. 15. II!.), ebenso jede Radierung, 
Durchstreichung usw. Allgemein iibliche Abkiirzungen der Monatsangabe 
sowie die Weglassung der beiden ersten Zahlen der Jahresbezeichnung sind 
jedoch zulassig (z. B. 31. Jan. 30). Die Entwertung dad auch auf mecha
nischem Wege, mit der Schreibmaschine oder durch Stempelaufdruck er
folgen. Unzulassig ist auch, wenn die Ausfiillung des Datums iiber den Rand 
der Marke hinausgeht. 

Die Versteuerung muB edolgen, bevor der inlandische Wechsel yom 
Aussteller, ein Blankoakzept yom Akzeptanten, ein auslandischer Wechsel 
yom ersten inlandischen Inhaber aus den Handen gegeben wird. Wird jedoch 
ein inlandischer Wechsel yom Aussteller, ein auslandischer Wechsel yom 
ersten inIandischen Inhaber lediglich zul' Annahme versandt oder zur Annahme 
prasentiert, so muB die Versteuerung erst mit der Riickgabe des Wechsels 
durch den Akzeptanten - also von diesem - vorgenommen werden; es sei 
denn, daB der Wechsel bereits mit einem inlandischen Indossament versehen 
ist, so daB dieser Girant die Versteuerung vorzunehmen hat. Der Akzeptant 
hat den ihm zur Annahme zugesandten Wechsel also auch dann zu ver
steuern, wenn der Wechsel nooh nicht die Untersohrift des Ausstellers tragt. 
Jedoch hat ihn nicht der Akzeptant, sondern der Aussteller zu versteuern, 
wenn der Bezogene selbst einen Wechsel ausstellt, akzeptiert und ihn dem 
Aussteller - z. B. zur Bezahlung einer Warenschuld - zusendet. Wer die 
Versteuerung nach diesen Vorschriften vorzunehmen hat, ist Steuerschuldner 
(WStG. §§ 5, 6, 10). 1st die Steuer yom Steuerschuldner nicht entrichtet, 
so ist der nachste und, solange die Steuer nicht entrichtet ist, jeder weitere 
inlandische Inhaber des Wechsels verpflichtet, den Wechsel zu versteuern, 
ehe er ihn auf der Vorder- oder Riickseite unterzeichnet, ihn verauBert, ver
pfandet, zur Zahlung prasentiert, Zahlung darauf empfangt oder leistet, eine 
Quittung darauf setzt, mangels Zahlung Protesterheben laBt oder den Wechsel 
aus den Handen gibt (WStG. § 11). Hieraus geht hervor, daB die Bank, die 
einen nicht ordnungsmaBig versteuerten Wechsel entgegennimmt, zur Ver
ateuerung verpflichtet ist; auch wenn sie den Wechsel nicht weitergibt, son
dern in ihr Portefeuille legt. 

Wechselduplikate sind nur dann zu versteuern, soweit die Stiicke 
(Sekunda usw.) zum Umlauf bestimmt sind. Die nicht zum Umlauf bestimmten 
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Stiicke sind nicht steuerpflichtig. 1st aber auf einem unversteuerten Stiick 
eine Wechselerklii.rung (ausgenommen Akzepte und Notadressen), also z. B. ein 
IndoBBament, enthalten, die sich auf dem versteuerten Stiick nicht befindet, 
so ist auch dieses Duplikat steuerpflichtig (WStG. § 12). Wird die Sekunda 
eines in mehreren Stiicken ausgestellten Wechsels nur zur Einholung des 
Akzepts in Deutschland benutzt, so ist der Akzeptant nicht zur Versteuerung 
verpflichtet, doch muB in diesem FaIle die Riickseite des a.kzeptierten Stiicke 
vor der Riickgabe der&rt durchkreuzt sein, daB dadurch die weitere Benutzung 
zum Indossieren ausgeschlossen wird (wStG. § 14). SolI ein unversteuertes 
Wechselduplikat ohne Auslieferung eines versteuerten Stiicks desselben 
Wechsels bezahlt oder mangels Zahlung protestiert werden, so ist die Steuer 
zu entrichten, ehe die Zahlung oder Proteataufnahme stattfindet (WStG. 
§ 12). Durch diese Bestimmung solI erreicht werden, daB auch Wechsel ver
steuert werden, die yom Ausland auf das Inland gezogen sind, bei denen 
aber das in Deutschland akzeptierte Exemplar dem Akzeptanten bei Fiillig
keit prasentiert wird, so daB es nach WStG. § 14 in der Regel zunachst nicht 
steuerpflichtig ist, wahrend das oder die Duplikate nur im Auslande umlaufen, 
so daB auch diese ohne jene Vorschrift der deutschen Steuerpflicht nicht unter
liegen wiirden. 

Wechselkopien sind in derselben Weise wie Duplikate steuerpflichtig, 
sofem sie mit einem Originalindossament oder mit einer anderen urschrift. 
lichen Wechselerklarung versehen sind (WStG. § 13). 

Notare und Postbeamte, die Wechselproteste aufnehmen, sind, wie 
Reichs-, Staats- und GemeindebehOrden und Beamte, denen eine richterliche 
oder Polizeigewalt anvertraut ist, verpflichtet, die Besteuerung der bei ihnen 
vorkommenden Wechsel zu priifen. Auf der zuriickzubehaltenden Abschrift 
des Protests (s. S.255) haben sie zu vermerken, welche Wechselsteuer ent
richtet ist; ebenso wenn der Wechsel nicht versteuert wurde (WStG. § 18). 

Bei Wechseln, die im Auslande ausgestellt oder indossiert, aber in Deutsch
land zahlbar sind, ist, wenn diese Papiere nach Deutschland kommen, die 
Versteuerung nach auslandischem Recht zu priifen. Zwar ist der deutsche 
Wechselinhaber fiir die auslii.ndische Steuer nicht haftbar, aber solche Wechsel 
sind in einigen Lii.ndem (z. B. Spanien) ungiiltig, wenn sie nicht oder nicht 
geniigend versteuert sind, so daB die RegreBklage gegen die auslii.ndischen 
Wechselverpflichteten unmoglich ist. Dasselbe gilt von Wechseln, die im 
Auslande ausgestellt oder indoBSiert und im Auslande zahlbar sind. Hierbei 
ist noch zu beriicksichtigen, daB in einigen Lii.ndem (z. B. Belgien) nicht 
ordnungsmaBig versteuerte Wechsel nur protestiert werden konnen, wenn die 
Stempelstrafe bezahlt iat. Bei Wechseln, die in Deutschland ausgestellt, aber 
auf das Ausland gezogen sind, ist eine solche Priifung in der Regel nicht notig, 
weil bei der Versendung ins Ausland - zur Diskontierung, zum Inkasso. 
usw. - der Kaufer oder die InkaBSostelle fiir die Versteuerung aufzukommen 
hat. Die oben (S. 239) erwahnten Zusammenstellungen einiger GroBbanken 
enthalten auch die Bestimmungen iiber die auslii.ndischen Wechselsteuem. 
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8. Das Wechselkopierbuch und das Verfallbuch. 
Von dem wesentlichen Text eines jeden Wechsels, den die Bank diskon

tiert, wird eine Abschrift genommen. Das geschieht, um bei Verlust, Dieb
stahl usw. oder nach Weitergabe eines Wechsels jederzeit feststellen zu 
konnen, wie der im Besitz der Bank gewesene Wechsel ausgesehen hat. Die 
zur Kennzeichnung notwendigen Angaben werden in ein Buch, das W echs el
kopierbuch, eingetragen. Die nicht zum Diskont, sondern zum Inkasso 
angenommenen Wechsel und die auf andere Banken gezogenen Inkasso
schecks werden dagegen in vielen Betrieben nicht kopiert, weil sie in der 
Regel sofort eingezogen werden, also nicht im Portefeuille der Bank bleiben. 
Einen gewissen Ersatz fiir die Kopien dieser Abschnitte bilden in diesen Be
trieben die Durchschriften der Versandschreiben an die Einzugsstellen, in 
denen die zum Inkasso ausgehenden Wechsel oder Schecks nach der N ummer, 
dem Betrag, Ausstellungsdatum, Zahlungsort und dem Namen (oder der 
Firma) des Bezogenen und des Ausstellers aufgefiihrt werden. Eine Aus
nahme hiervon bilden in diesen Betrieben nur diejenigen Inkassowechsel, 
die nicht sofort nach Eingang eingezogen werden, weil sie erst spa.ter fallig 
werden. Diese Abschnitte miissen von der Bank bis zur Falligkeit aufbewahrt 
werden, und aus diesem Grunde empfiehlt sich die Eintragung in das Wechsel
kopierbuch. Ebenso werden solche Wechsel kopiert, die von der Bank nicht 
diskontiert, sondern beliehen werden; sei es, weil sie fiir den Ankauf unge
eignet sind oder weil der Einreicher, der sie bei der Bank lombardiert, das 
Darlehen noch vor Falligkeit des Wechsels zuriickzahlen will. Erfolgt die 
Riickzahlung nicht bis zur Falligkeit, so werden die Wechsel von der Bank 
eingezogen. Diese Wechsel nennt man meist Depotwechsel. Auch die 
Reichsbank gewahrt iibrigens Lombarddarlehen gegen Hinterlegung von 
Wechseln. Die zu kopierenden Papiere werden in der Regel nach ihrer Art 
getrennt; es werden also besondere Kopierbiicher fiir Diskonten, Inkasso
wechsel, Depotwechsel und fiir Inkassoschecks gefiihrt, sofem diese kopiert 
werden. Auch die im Auslande zahlbaren Wechsel oder Schecks werden -
meist in der Devisenabteilung - in besondere Kopierbiicher eingetragen. 

Das Kopieren erfolgt regelmaBig nach den Originalurkunden, und zwar 
bei den Diskonten, nachdem die Feststellung des Wechselobligos (s. S. 266), 
die Priifung des Wechsels auf formelle Richtigkeit und Versteuerung und die 
Entscheidung iiber die Diskontierung erfolgt ist. Wechsel, die an den Ein
reicher zuriickgesandt werden, werden also nicht immer kopiert. In manchen 
Banken werden allerdings samtliche zum Diskont eingereichten Wechsel, 
noch vor der Entscheidung iiber die Annahme, kopiert. Gleichzeitig mit dem 
Kopieren erhalten die Papiere eine laufende Nummer. Je nach der Art der 
Abschnitte wird der Nummer hiiufig eine Bezeichnung beigefiigt; z. B. 
D = Diskontwechsel, 1= Inkassopapier usw. Die auf den Wechsel oder 
Scheck gesetzte Nummer wird auch in das Kopierbuch eingetragen. Dadurch 
ist es leicht moglich, an Hand eines jeden Abschnitts ihn im Kopierbuch 
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Dat.um dar Be-Nr. EiDrelchung trag 

1929 
Sept. 13 17150 1500 

" 13 17151 2000 

I 
I 

I 
I 

Das Wechselkopierbuch. 

Verfall- Wobnort 
Bezogener des Tag Bezogenen 

N()'I}. 15 GmtavMache Essen 
Dez. 1 Fleischer&:Go. N eukOlln 

! 

Aussteller 

Fritz Budwig 
Eduard Mielke 

Beispiel 
Wechsel· 

Ausstellungs-
Ort I Tag 

Berlin 15.8.29 
Breslau 1.9.29 

aufzufinden. Die Nummer wird auch in die Wechselabrechnung (Diskont
nota) aufgenommen. Ferner werden beim Kopieren der Wechsel an die rechte 
obere Ecke Ortsnummer - auf Grund eines mit laufenden Nummern ver
sehenen Ortsverzeichnisses1) -, Name des Zahlungsorts und Verfalldatum 
gesetzt, um die Wechsel aus dem Portefeuille schnell heraussuchen zu konnen 
(s. S. 307 und Beispiel 31). 

Welche Angaben in das Wechselkopierbuch sonst noch eingetragen 
werden, geht aus dem obigen Schema (Beispiel 37) hervor. In diesem 
Beispiel sind auch zwei Spalten enthalten ("ausgegangen an", "ausgegangen 
am"), in denen bei rediskontierten oder zum Einzug weitergegebenen Pa
pieren Name (bzw. Firma) des Empfangers und Datum der Absendung vermerkt 
werden konnen. Die Eintragung in diese Spalten kann nachtraglich auf 
Grund der gleichzeitig mit den Aufstellungen oder Versandbriefen an die 
Kaufer oder Inkassostellen angefertigten Durchschriften erfolgen. Haufig 
werden jedoch diese Spalten im Kopierbuch weggelassen; namentlich in den 
Betrieben, wo diese Angaben iiber den Wechselausgang aus anderen Auf
zeichnungen ersichtlich sind (s. S. 306). Soweit Schecks kopiert werden, weicht 
die Einteilung des Scheckkopierbuchs von der des Wechselkopierbuchs etwas 
abo Gewohnlich wird die von dem Bezogenen des Schecks vorgedruckte 
Nummer mit eingesetzt, dagegen werden natiirlich Verfalltag, Akzeptvermerk 
und Domizil, zuweilen auch die Angaben iiber die Vorgiranten weggelassen. 
Die Kopierbiicher fiir Devisen miissen auch Spalten fiir die Angabe der 
Wahrung enthalten, auf die die Devisen lauten. 

In den Betrieben mit umfangreichem Wechselmaterial werden die Ko
pierbiicher gewohnlich nach dem Lose-Blatt-System gefiihrt. Jeder Wechsel, 
in einigen Betrieben auch jeder Scheck, wird auf ein besonderes Blatt kopiert. 
Die Formulare werden dann, geordnet nach den Wechselnummern, entweder 
in ein Buch eingeheftet oder zwischen Kartothekkarten gelegt oder in so
genannte Visiblexbiicher (Buchkarteien) geheftet. Haufig werden mehrere 
Formulare fiir das Kopierbuch auf einen Bogen mit Perforationslinie gedruckt, 
um nicht jedes Formular einzeln in die Schreibmaschine einfiigen und nach 

1) Ein solches ist auf Veranlassung des "Fachausschusses fiir Bankwesen beim 
Reichskuratorium ffir Wirtschaftlichkeit" vom Gea Verlag G. m. b. B., Berlin heraus
gegeben worden. 
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der Niederachrift herausnehmen zu miissen (s. S.127). Der Vorteil fiir die 
Anwendung dieaea Systems besteht, abgeaehen von der Moglichkeit, das 
Kopieren mit Hilfe der Schreibmaschine vornehmen zu konnen, darin, daB 
ala Durchschrift zu den Kopierbuchblattern andere Formulare hergeatellt 
werden konnen. So wird gewohnlich gleichzeitig ein Formular fiir das Ver
fallbuch (a. unten) durchgeschrieben. Haufig werden auch in einem Arbeita
gange Durchschriften fiir die Obligokontrolle, sowohl fiir das Einreicher- als auch 
fiir daa Bezogenen-Obligo angefertigt, wie es auf S.267 geschildert wurde. 
Sofern Schecks und die aofort nach Eingang zum Einzug bestimmten Wechsel 
kopiert werden, braucht hierbei eine Durchachrift fiir die Obligokarteien 
nicht angefertigt zu werden, weil bei der Annahme zum Inkasso, wie er
wahnt, eine Kreditgewahrung nicht in Frage kommt. Daaselbe gilt von 
den ina Portefeuille genommenen, spater falligen Inkassowechseln. 

Das Formular fiir das in dieser Weiae hergestellte Wechael-Kopierbuch 
hat gewohnlich das in Beispiel 38 angegebene Aussehen. 

In diesem Beispiel ist die fiir die Wechselnummer bestimmte Rubrik mit 
einelli dicken Strich umrandet, urn das Einordnen in die Kopierbuch-Kartei, 
die nach diesen Nummern erfolgt, zu erleichtern. In dem fiir das Einreicher
Obligo bestimmte Formular ist demgemaB nur die Rubrik "Einreicher", in 
dem Formular fiir das Bezogenen-Obligo die Rubrik "Bezogener und Wohn
ort" , in dem Formular fiir das Verfallbuch die Rubrik "Verfall" ebenao 
umrandet. 

Das Verfallbuch (bzw. die Verfallkartothek) hat den Zweck, eine 
leichte Kontrolle der jeweiligen Falligkeit der Wechsel zu ermoglichen, urn 
zu verhindern, daB Wechsel nicht rechtzeitig zur Zahlung prasentiert werden. 
Wie erwahnt, kann eine verspatete Prasentation zu erheblichem Schaden 
fiir den Wechaelinhaber fiihren, weil dadurch der wechaelmaBige Anspruch 
gegen den Aussteller und die Indoasanten verlorengeht. Das Verfallbuch 
regiatriert die im Portefeuille der Bank befindlichen Wechsel nach den V er
falltagen, und an Hand dieses Buches wird daher taglich festgestellt, ob 
sich noch Wechsel im Besitze der Bank befinden, deren Einzug bereits hatte 
bewirkt werden miissen. Die Kontrolle muB so zeitig erfolgen, daB die Pra
aentation eines Wechsels noch innerhalb der gesetzlichen Frist (s. S.253) 
moglich ist. Es geniigt, im Verfallbuch die Nummer.des Wechsels, die Wechael-

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 20 
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Beispiel Nr. 88. 
Wechsel-Kopierbuch. 

I Diskont-Wechsel I 
Dat.d.Eingangs Wechsel-Nr. Betrag Verfall Domizil 

13.9.29 17150 1500 15.11. 29 -

Tagd.Ausstellung Ort d.Ausstellung Bezogener und Wohnort Akzeptiert ? 

15.8.29 Berlin Gu8tav Mache, Essen Akz. 

Aussteller Order I Ohne Kosten? 

Fritz Budwig eigene 
I 

-
V orgiranten Einreicher 

Fritz Budwig Walter Knoche &: Co. 

Ausgegangen i Bemerkungen: 

an: 

I 

am: 

Reichsbank 3.9.29 

summe, den Zahlungsort, sowie das Datum des Wechseleingangs und -aus
gangs anzugeben. Die Eintragung der Wechselausgange ist aber hier beson
ders wichtig, well sonst aus dem Verfallbuch nicht hervorgehen kann, ob ein 
falliger Wechsel rechtzeitig zum Einzug gebracht worden ist oder sich noch 
im Portefeuille befindet. Nahere Angaben iiber die Wechsel als die oben 
genannten sind im Verfallbuch iiberfliissig, weil sich der weitere Inhalt jedes 
Wechseltextes an Hand der Nummer jederzeit aus dem Kopierbuch feststellen 
laBt. Wird aber das VerflLIlbuch, wie oben gezeigt wurde, in der Form ge
fiihrt, daB bei dem Kopieren der Wechsel auf Formulare eine Durchschrift 
fiir das Verfallbuch angefertigt wird, so sind natiirlich auf dieser Durchschrift 
auch samtliche Angaben enthalten, die das Kopierbuch enthalt. Verfallbuch
Durchschriften fiir Schecks und fiir Inkassowechsel, die an demselben 
Tage zum Einzug weitergesandt, daher also nicht ins Portefeuille genommen 
werden, brauchen selbst in den Betrieben, die diese Abschnitte kopieren, 
nicht hergestellt zu werden. Die spater zum Einzug gelangenden Inkasso
wechsel sowie die Depotwechsel, also aIle Wechsel, die ins Portefeuille del' 
Bank genommen werden, miissen dagegen auch im Verfallbuch erscheinen, 
urn die rechtzeitige Prasentation kontrollieren zu konnen. Die Verfallbuch
Durchschriften sind nach den Verfalltagen zu ordnen; die Aufbewahrung 
erfolgt ebenso wie die der Kopierbuch-Durchschriften (s. S.304). Haufig 
wird jedes Blatt der Verfallbuch-Kartei am oberen Rande mit einer Zahlen
reihe (1-31) versehen. Die Zahlen stellen die einzelnen Verfalltage dar; ist 
z. B. der Wechsel am 15. fallig, so werden die Ziffern 1-14 und 16-31 
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abgeschnitten. Dadurch wird die Auffindung eines jeden Verfalltages inner
halb der Kartei erleichtert. 

Wird das Verfallbuch nicht in dieser Form, sondern als selbstandiges 
Buch gefiihrt, so werden die Wechseleingange gewohnlich nach den Original
wechseln vor ihrer Aufbewahrung im Portefeuille gebucht. Die Eintragung 
der Wechselausgange in das Verfallbuch oder in die Verfallbuch-Durch
schrift, also der zur Rediskontierung oder zum Inkasso versandten Wechsel, 
wird entweder nach den Wechseln selbst vorgenommen, die dem Beamten, 
der das Verfallbuch fiihrt, zu diesem Zweck vom Portefeuilleverwalter zu
geleitet werden, oder nach den Durchschriften der Aufstellungen und Ver
sandbriefe an die Inkassostellen und Kaufer. In einigen Betrieben werden 
vom Portefeuilleverwalter die Wechsel auf besonderen Bogen zusammen
gestellt, von einem anderen Beamten kontrolliert und nach diesen Aufstel
lungen die Buchungen der Ausgange in das Verfallbuch vorgenommen. 

9. Die Aufbewahrung der WechseI. 
(Das Wechselportefeuille.) 

Nachdem die Wechsel in der Wechselabteilung die verschiedenen Stellen 
durchlaufen haben, werden sie aufbewahrt. Die Verwahrung erfolgt in ver
schlie.6baren Mappen oder Kasten. Man nennt die Aufbewahrungsstelle der 
Wechsel schlechtweg das Wechselportefeuille. Dieses mu.6 so angelegt 
sein, da.6 jeder Wechsel sofort herauszufinden ist. Dazu ist sowohl eine sorg
same Verwaltung als auch eine zweckentsprechende Einteilung des Porte
feuilles notwendig. 

Folgende Gesichtspunkte kommen hierbei gewohnlich zurAnwendung. 
Zunachst wird eine Trennung zwischen denjenigen Wechseln vorgenommen, 
die am Sitz der Bank zahlbar sind, den Platzwechseln und den in anderen 
Orten zahlbaren, den Versandwechseln. Unter diesen werden wieder die im 
Auslande zahlbaren Wechsel abgesondert. Unter den inlandischen Versand
wechseln werden wieder diejenigen getrennt verwaltet, die nicht "reichsbank
fahig" sind, weil sie auf Nebenplatze lauten. Diese Teilung erfolgt, um jeder
zeit diejenigen Wechselleicht zur Hand zu haben, die zur Rediskontierung 
bei der Reichsbank geeignet sind. Ebenso werden haufig die zum Verkauf 
als Privatdiskonten geeigneten Abschnitte gesondert verwaltet. Zuweilen 
werden auch die nicht akzeptierten Wechsel von den Akzepten getrennt 
und ferner die mit dem Vermerk "ohne Kosten" versehenen Abschnitte in 
eine besondere Mappe gelegt. 

In samtlichen Mappen oder Kasten werden die Wechsel unterein
ander wieder nach den Monaten, dann nach den Tagen des Verfalls geordnet. 
Zur Erleichterung dient das sogenannte "Beschreiben" der Wechsel in der 
rechten oberen Ecke, das wir als Tatigkeit des Wechselkopisten kennenge
lernt haben. 

20* 
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10. Die Buchfiihrung in der Wechselabteilung. 
AIle Diskontgeschafte in Reichsmarkwechseln werden iiber "Wechsel

Konto" gebucht. Auch die Inkassogeschafte in solchen Wechseln erscheinen 
meist auf diesem Konto; in einigen Betrieben wird hierfiir ein besonderes 
"Inkassowechsel-Konto" eingerichtet. Auf diesem Konto erscheinen dann 
entweder samtliche Inkassowechsel oder nur diejenigen, deren Gutschrift 
erst nach Eingang erfolgt. Auch die Riickwechsel erscheiIien gewohnlich auf 
Wechsel-Konto. In einigen Banken wird allerdings ein besonderes Riick
wechsel-Konto gefiihrt. Der Inkassoverkehr in Schecks, die auf Reichs
markwahrung lauten, sowie die diskontierten Reichsmarkschecks werden in 
der Regel ebenfalls iiber Wechsel-Konto bzw. Inkassowechsel-Konto gebucht. 
In kleinen Betrieben werden freilich zuweilen Reichsmarkschecks, die ein 
Kunde zum Einzug gegeben hat, als Kassenbestand aufgenommen; sie werden 
also wie bares Geld behandelt. In Betrieben mittleren oder groBeren Um
fangs wird aber diese Methode fast niemals angewendet; einmal weil die Zli.h
lung der Scheckbestande jedesmal bei Aufnahme des Kassenbestandes zu 
umstandlich sein wiirde, und ferner, weil die Gefahr, daB Schecks unterschlagen 
werden, groBer ist, wenn sie zum Kassenbestand gerec~et werden. 

Das Gegenkonto des Wechl;!el-Kontos ist hauptsachlich das Konto
korrent-Konto, weil der Kunde bei diE!kontierten oderzum Inkasso iiber
gebenen Wechseln und Schecks zu Lasten des Wechsel-Kontos oder Inkasso~ 
wechsel-Kontos erkannt wird. Fiir Riickwechsel wird dagegen der Kunde auf 
Kontokorrent-Konto belastet, das Wechsel-Konto bzw.dasRiickwechsel-Konto 
erkannt, ebenso bei rediskontierten Wechseln der Kaufer der Wechsel auf 
Kontokorrent-Konto zugunsten des Wechsel-Kontos belastet. Bei denjenigen 
Inkassowechseln oder Inkassoschecks, die erst nach Eingang des Betrages 
gutgeschrieben werden, kann der Kunde fiir den Gegenwertnatiirlich nicht 
schon bei Eingang der Wechsel oder S'}hecks auf Kontokorrent-Konto erkannt 
werden. Andererseits muB aber das Wechsel-Konto soforp nach Eingang der 
Abschnitte belastet werden. Gewohnlich wird daher als Gegenposten des 
Wechsel-Kontos (bzw. Inkassowechsel-Kontos) ein Interimskonto gefiihrt 
(z. B. das Wechseldepot-Konto). Es wird bei Eingang der Abschnitte erkannt 
und bei Gutschrift· des Wechsel- oder Scheckbetrages zugunsten des Kunden 
(Kontokorrent-Kontos) belastet. 

Die Buchfiihrungin der Wechselabteilung unterscheidet sich grund. 
satzlich nicht von derjenigen in anderen Abteilungen. Die Grundbuchungen 
werden in das Wechsel-Memorial eingetragen, und zwar werden meist 
fiir die Eingange (Wechsel-Konto-Soll) und Ausgange (Wechsel-Konto-Haben) 
getrennte Memoriale gefiihrt. Die Memoriale werden entweder nach den Gut-
8chriftsanzeigen iiber diskontierte oder der Bank zum Inkasso iibergebene 
Wechsel und Schecks sowie andererseits nach den Belastungsaufgaben un~ 
Aufstellungen iiber Riickwechsel, mangels Zahlung zuriickgekommene Schecks 
oder rediskontierte Wechsel iibertragen. Zuweilen werden fiir Schecks ge-



W echsel. Memorial. 309 

trennte Memoriale angelegt. In Betrieben, die das Durchschreibeverfahren 
anwenden, werden die Eintragungen in die Wechsel·Memoriale gleichzeitig 
mit den Gutschriftsanzeigen, Belastungsaufgaben usw. vorgenommen, oder 
es werden gleichzeitig Memorialdurchschriften angefertigt, die gesammelt 
und als Memoriale verwendet werden. 

Die Einteilung der Spalten im Wechsel·Memorial entspricht, wie aus 
Beispiel 39 hervorgeht, der Einteilung in den fiir die Gutschriftsanzeigen, 
Belastungsaufgaben usw. bestimmten Formularen (vgl. Beispiele 35 und 36). 
Nur die hinter der Rubrik "Wert" befindlichen Spalten sind im Memorial 
hinzugefiigt; sie ragen bei der Einspannung des ganzen Formularsatzes in 
die Maschine iiber das dariiber befindliche Formular (fiir die Gutschrifts· 
anzeigen oder Belastungsaufgaben usw.) hinaus, so daB die Einsetzung des 
Textes in diese Spalten gleichzeitig erfolgen kann. 

Einer Erlauterung bediirfen noch die im Ausgangsmemorial angegebenen 
Posten 2, 4 und 5. Die Bank hat bei der Reichsbank Wechsel im Betrage 
von 39880 RM. rediskontiert (Posten 2). Der Gegenwert ist ihr auf Reichs· 
bank·Girokonto gutgeschrieben worden. 1m Reichsbank-Memorial konnte 
daher die Reichsbank fiir den Betrag von 39508,30 RM. (39880 RM. abziig
lich 371,70 RM. fiir Zinsen) belastet, das Wechsel.Konto fiir 39880 RM. er
kannt und das Zinsen·Konto fiir 371,70 RM. belastet werden. Um aber im 
Wechsel-Memorial samtliche Posten, fiir die das Wechsel·Konto belastet oder 
erkannt wird, zusammenzufassen, wird, wie wir gesehen haben (S. 180, 186 
und 243), ein Ausgleichs-Konto eingerichtet. 1m Reichsbank-Memorial wird 
die Reichsbank belastet, das Ausgleichs-Konto erkannt, im Wechsel.Memorial 
(Ausgang) dasAusgleichs-Konto und das Zinsen·Konto belastet, das Wechsel
Konto erkannt. In derselben Weise (Posten 4) ist fiir einen Scheck iiber 
2000 RM., der durch die Abrechnungsstelle der Reichsbank eingezogen wurde, 
im Wechsel-Memorial das Ausgleichs-Konto zugunsten des Wechsel-Kontos be
lastet, wahrend im Reichsbank-Memorial das Konto Reichsbank zugunsten 
des Ausgleichs.Kontos belastet wurde. In entsprechender Form werden auch 
diejenigen Wechsel gebucht, die die Bank durch den Kassen-Verein einzieht. 
Posten 5 stellt den Ausgang eines Wechsels iiber 1000 RM. dar, den der Be
zogene Fedor Braun an der Kasse der Bank eingelOst hat. In der Kassen
Primanota kann das Kassa-Konto fiir den Betrag von 1000 RM. belastet, 
das Wechsel-Konto erkannt werden. Statt dessen wird jedoch in der Kassen
Primanota das Kassa-Konto zugunsten des Ausgleichs.Kontos belastet und im 
Wechsel-Memorial das Ausgleichs.Konto zugunsten 'des Wechsel-Kontos be· 
lastet. Haufig konnen Buchungsposten dieser Art nicht ohne weiteres als 
Durchschrift in ein in Form eines laufenden Memorialbogens gefiihrtes Wechsel
Memorial eingetragen werden, in dem die Posten untereinander gereiht sind, 
wie esin dem obigen Beispiel gezeigt wird. Sie miissen vielmehr gesondert 
gebucht werden, und als Unterlage hierfiir dienen Durchschriften der an die 
Reichsbank bei der Rediskontierung gesandten Abrechnungen, der Auf
stellungen fiir die Abrechnungsstelle oder die Buchungsaufgabe der Kassa 
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Beispiel 

Wecbsel-
Eingang. 

~ Konto- Wechsel- Nenn- Verfall- Zahlungs- Zins-.,; Datum Name Tage 

~ 
Nr. Nr.') wert tag ort zahlen 

1 13.9.29 708 Fritz Budwig, 17150 1500 15.11. E88en 62 930 
hier 17151 1750 8.12. Berlin 85 1487 

17152 2652 13.12. Coln 90 2386 
17153 700 13.12. Driesen 90 630 

5433 
2 13.9.29 1307 Ernst Lobe, Mer 2133 10000 Scheck Berlin 

Wechsel-
Ausgang . 

...: 
Z ., 
:s .... 

1 
2 

3 

4 

5 

Datum Konto- Name Wechsel- Nenn- Verfall- Zahlungsort Tage Zins-
Nr. Nr. wert tag zahlen 

13.9.29 119 Willi Hof/'mann, hier 14307 1500 10.9. Lichterfelde 3 45 
13.9.29 Rbk.Giro Di8konten I') 12000 15.10. Bre8lau 32 3840 

8000 17.11. Frankfurt 64 5120 
9530 17.11. Berlin 64 6099 

10350 23.11. K iinigsberg 70 7245 
--
22304 

13.9.29 802 Handelsbank M ii:ncken 1171 10000 15.9. Stuttgart 
1513 1250 26.9. Murwhen 
1327 7000 27.9. Nurnberg 

13.9.29 Abrech.- Scheck 2133 10000 Scheck Berlin 
8telle 

13.9.29 Kasse Fedor Braun 1730 1000 13.9.29 Berlin 

iiber den eingelosten W echsel. Werden die Memorialbuchungen nicht auf 
laufende Bogen durchgeschrieben, sondern Memorialdurchschriften ange
fertigt, die als Ersatz des Memorials dienen (s. S. 123), so konnen diese 
Unterlagen ebenfalls als Grundbuch-Slips verwendet werden. 

In Beispiel 39 sind, entsprechend der auf S. 288 (Beispiel 35) wieder
gegebenen Gutschriftsanzeige, die dem Kunden beim Diskontgeschaft belasteten 
Zinsen, Provisionen und sonstigen Spesen (Wechselsteuer usw.) auf besondere 
Konten, und zwar auf Zinsen-Konto, Provisions-Konto, Unkosten-Konto, ge
bucht worden. Ebenso wurden bei den von der Bank rediskontierten Wechseln 
die von ihr gezahlten Zinsen dem Zinsen -Konto getrennt belastet und die dem 
Kunden bei der Belastung eines Riickwechsels berechneten Zinsen, Provisionen 
und Unkosten den entsprechenden Sachkonten getrennt gutgeschrieben. Haufig 

1) Diese Nummer stimmt mit der im WechseIkopierbuch angegebenen Nummer 
iiberein. 

2) Die Bank hat Wechsel bei der Reichsbank diskontiert. 
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Nr. 39. 
Memorial. 

Wechsel-
Konto 

Soli 

6602 

10000 

Memorial. 

Zinsen-
Konto 

% Raben 

6 90,55 

Wechsel- Zinsen- Zinsen-
Konto Konto Konto 

Raben % [Raben %[ Soli 

min. 
1500 7 1,60 

Provlslons-
Konto-

% Raben 

~ 16,50 

PIov!s.-
Konto 

% [Raben 

1/3 5 

39880 6 371,70 

18250 
10000 

1000 

Eingang. 
Unkosten- An diverse Kredltoren Kto.usw. Sammel-
<Stempel) kolonne Wert 

Ausglelchs-
Raben Private') Banken') Konto 

1,- 6493,95 14.9. 6493,95 

10000,- 13.9. 10000,-

Ausgang. 
runkosten-

Per diverse Deb!toren Konto 
Stempel, Sammel- Bemer-
Spesen Kolonne Wert kungen 

Raben 
Banken I PI'vate I Ausglelchs-

1 Konto 

16,- 1522,50113.9. 1522,60 

39508,30 39508,30 

18250,- 18250 2) Inlca8ai 
10000,- 10000,-

1000,- 1000,-

werden aber die Zinsen nicht auf das allgemeine Zinsen-Konto, das samtliche 
Zinseneinnahmen und -ausgaben der Bank (Zinsen aus Effektengeschaften, 
Kreditgeschaften usw.) zusammenfaBt, gebucht, sondern auf ein besonderes 
"Wechselzinsen-Konto", das allerdings in den veroffentlichten Jahres
bilanzen gewohnlich nicht gesondert ausgewiesen, sondern mit dem allgemeinen 
Zinsen-Konto vereint wird. Auch werden die Provisionen aus dem Diskont
geschaft zuweilen auf ein besonderes Wechselprovisions-Konto gebucht, meist 
allerdings auf das allgemeine Provisions-Konto. In einigen Betrieben besteht 
auch ein Wechselertragnis-Konto, das Zinsen und Provisionen aus 
dem Wechselgeschaft zusammen ausweist. 

Eine Trennung der Wechselzinsen von den iibrigen Zinseinnahmen zu 
unterlassen, erscheint berechtigt, wenn man beriicksichtigt, daB der Jahres-

1) Siehe FuBnote zu Seite 243. 
2) Die Wertstellung wird eingesetzt, sobald die Gutschriftsanzeige iiber die er

folgte Zahlung der Inkassowechsel eingetroffen ist. 
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gewinn an Wechselzinsen, wenn man hiermit den aufWechsel-Konto erzielten 
Umsatz vergleicht, ohne weiteres keinen 'Oberblick gestattet, ob das Diskont
geschaft der Bank lohnend war oder nicht. Das ergibt sich aus folgendem 
Beispiel: Die X-Bank pflegt die angekauften Wechsel bis zur Falligkeit 
liegenzulassen und dann einzuziehen. Ihr Nutzen auf Wechselzinsen-Konto 
ist also gleich den voUen, dem Kunden berechneten Zinsen. Die Y-Bank 
pflegt die angekauften Wechsel nach der Diskontierung zu rediskontieren. 
Ihr Gewinn auf Wechselzinsen-Konto entspricht daher nur dem Zwischen
zins zwischen den Zinsen des An- und Verkaufs. Der Zwischenzins betragt 
nur einen geringen Teil der gesamten Diskontzinsen, so daB die X-Bank einen 
bedeutenden, die Y-Bank einen verhaitnismll.Big kleinen Wechselzinsgewinn 
aufweisen miiBte. Freilich wird sich dies dadurch ausgleichen, daB die Y
Bank durch die Rediskontierung wieder fliissige Mittel erhalten hat, um neue 
Wechsel anzukaufen. Nimmt man daher an, beide Banken betrieben das 
Diskontgeschaft mit der gieichen Kapitalsumme, so wird, bei sonst gieichen 
Verhaltnissen, der Nutzen der Y-Bank gewohnlich noch groBer ais derjeriige 
der X-Bank sein. Denn die Y -Bank kann von dem fiir die Rediskontierung 
erhaltenen Gelde immer von neuem diskontieren und somit neue Zwischen
gewinne erzielen. Aus den Bilanzziffern ist aber nicht ersichtlich, welches 
Kapital gerade zum Diskontgeschaft aufgewandt wurde. Das lieBe sich nur 
mit groBer Miihe feststeIlen, weil die Summe je nach dem Status der Bank 
fortwahrenden Schwankungen unterworfen ist. Angenommen nun, die X-Bank 
kaufe fiir 1 Million RM. Wechsel, die sie bis zur Falligkeit, die nach drei 
Monaten eintreten soIl, liegen lasse; der Umsatz auf Wechsel-Konto betragt 
dann 4 Millionen RM. im Jahre. Die Y-Bank kaufe nun ebenfalls fiir 1 Mil
lion RM. Wechsel, rediskontiere sie aber stets nach einem Monat, indem sie . 
das Geld zu neuen Ankaufen benutzt; der Umsatz auf Wechsel·Konto betragt 
in diesem FaIle 12 Millionen RM. im Jahre. Der Gewinn beider Banken auf 
Wechselzinsen-Konto ist dann bei der Y-Bank, wie eben dargelegt, infolge 
der Zwischengewinne insgesamt hOher als bei der X-Bank. Berechnet voil 
dem sich auf Wechsel-Konto ergebenden GesamtUmsatz hat aber die X-Bank 
mehr verdient ala die Y-Bank. Aus .diesemGrunde kann man aUB dem 
getrennten Ausweis der Einnahmen an Wechselzinsen keine Schliisse auf 
die Rentabilitat des Diskontgeschafts ziehen, und auch eine Angabe der Um~ 
satze auf Wechsel-Konto in den Geschaftsberichten der Banken konnte iiber 
die Rentabilitat keine Aufklarung bringen, weil man nicht weiB,welchet 
Kapitalaufwand zur Ausiibung des Diskontgeschafts notwendig war. . 

Auch eine getrennte Buchung der beim Diskontgeschaft berechneten 
Provisionen auf Wechselprovisions-Konto ergibt ohne Kenntnis des Kapital~ 
aufwandes kein klares Bild. Dazu kommt noch, daB die Provisionen, wie 
erwahnt, nicht immer von der Wechselrechnung abgesetzt, sondem oft baim 
AbschluB des Kontos im ganzen - von der Rohe des Gesamtumsatzes -
berechnet werden. Da die Gesamtprovision sich aber aus den Provisionen 
auf verschiedene Geschafte zusammensetzt, kann der auf Wechsel erzielte 
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Provisionsgewinn 'nicht, getrennt werden,und, es muB alsdann die Gesamt
summe in das Provisions-Konto flieBen. Es wiirde daher keinen richtigen 
"Oberblick der Gewinne geben,wenn ein Teil der Provisionseinnahmenauf 
Wecbselprovisions-Konto, ein anderer auf dem Provisions-Konto erscheint; 
Die bei der Diskontierung verdiente Provision gesondert erscheinen zu lassen, 
ist schon deshalb nicht ratsam, weil die Provisionsgewinne aus anderen Ge· 
schii.ftszweigen in der Regel gleichfalls nur auf dem Sammelkonto, (Provi. 
sions.Konto) verrechnet werden. 

Die Fiihrung eines besonderen Wechselzinsen-Kontos, eines Woohsel. 
provisions-Kontos oder eines Wechselertr1i.gnis-Kontos fiihrt alsonur dann 
zu einem genauen "Oberblick, wenn das fiir das Diskontgeschii.ft verwendete 
KapitalregelmaBig statistisch erfaBt wird, die Einrichtung eines besonderen 
Wechselprovisions-Kontos oder' eines Wechselertrii.gnis-Kontos auch nur 
dann, wenn die Berechnung der Provisionen beim Diskontgeschii.ft einheitlich 
in der Wechselabrechnung' getreIint erfolgt. 

Ebenso, wie es bei der Kassen-Primanotagezeigt wurde (S. 173), werden 
die Buchungen in die Wechsel-Memoriale (Eingang und Ausgang getrennt) 
tagIich kontenweise zusammengestellt, und hiernach werden die Journal. 
buchungen vorgenommen. Es wird also festgetellt, fiirwelche Betrage ins~ 
gesamt.z. B. das Konkorrent-Konto, das,Zinsen~Konto (Wechselzinsen-Konto); 
das Provisions~Konto, das Unkosten-Konto usw. belastet bzw. erkannt wurde. 
Die Gesamtsumme der.Belastungen eines jedenBogens eirischIieBIich der Be~ 
lastung des Wecbsel·KontOs muB natiirIich den Gutschriften auf allen Konten 
desselben Bogena:entsprechen. 

Zuweilen wird das Wechscl-Konto nicht als Bestandskonto gefiihrt; wie 
in dem obigen Beispiel fiir das Wechsel.Memorial vorausgesetzt wurde, son. 
dern a18 Bestandserfolgs-Konto (s.K 117). In diesem Faile erscheinen auf 
deDi Wechsel-Konto nicht die vollen Wechsel. und Scheckbetrage, sonden'i 
nur die nach Abzugder Zinsen; Provisionen usw. gekiirzten Summen, alsO 
inder Hohe, wie siein den Gegenposten dem Kontokorrent-Kontobelat:ltet 
oder gutgeschrieben werden. Aus dem Wechsel-Konto ist dann nicht der Saldo 
des Sollbestandesan Wecbseln und Schecks zu ersehen; vielmehr ergibt das 
Konto nach Einsetzung des tatsachIichen Bestandes (Istbestandes) den Ge~ 
winn oder Verlust, der durch die auf dem Konto gebuchten Geschii.fte ent· 
standen ist. 

Das Wechsel-Skontro wird zuweilen, wie andere Skontren (s. Kapi. 
tel vm, Abschnitt 1) in der Buchhaltung gefiihrt. Zum besseren Verstandirls 
solI es jedenfalls an dieser Stelle dargestellt werden. Allerdings wird ineiriigen 
Betrieben von der Einrichtung eines besonderen Wechsel-Skoritros iiberhaupt 
Abstand genommen. Das ist jedoch nur moglich, wenn das Wechsel·Konto 
als Bestandskonto gefiihrt wird, hieraus also der Saldo des Wechselbestandes 
hervorgeht, so daB der Istbestand ohne Heranziehung des Skontros mitdiesem 
Saldo abgestimmt werdenkann. Auch in diesem Faile miissen aberzum Zwecke 
der Aufklii.rung von Unstimmigkeiten andere Biicher, namentlich das VerfaU· 
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buch, benutzt werden, da aus dem Wechsel-Konto des Hauptbuches nur die Ge
samtsummen der belasteten und gutgeschriebenen Wechsel- oder Scheckbetrage 
hervorgehen. 1m Wechsel-Skontro werden dagegen die einzelnen Posten aufge
fUhrt, so daB hieraus ohne weiteres Buchungsfehler festgestellt werden konnen. 

Die Fiihrung des Wechsel-Skontros erfolgt in Betrieben ohne maschi
nelle Buchfiihrung durch 'Obertragung aus dem Wechsel-Memorial. In den 
Banken, wo die den Verkehr in Wechseln und Schecks auf andere Banken 
betreffenden Buchungen in die Kassen-Primanota, das Reichsbank-Memorial 
und das Kassen-Vereins-Memorial ohne Einschaltung eines Verrechnungs
kontos eingetragen werden (s. S.180) miissen bei der tJbertragung dieser 
Posten die genannten Grundbiicher herangezogen werden. Haufig werden 
auch die Eintragungen in das Wechsel-Skontro nach den Belegen (Wechsel
abrechnungen, Aufstellungen iiber zum Inkasso gehende Wechsel und Schecks 
usw.) oder deren Kopien, also nach denselben Unterlagen wie die Buchungen 
in das Wechsel-Memorial, vorgenommen. Alsdann wird taglich durch Ver
gleich der Endzahlen der Skontrobuchungen mit denen des Wechsel-Memorials 
festgestellt, ob die Eintragungen in beide Biicher richtig sind. Diese Kontrolle 
ist natiirlich ohne besondere Schwierigkeiten nur moglich, wenn das Wechsel
Memorial alle iiber Wechsel-Konto gehenden Posten enthalt, also die oben be
zeichneten, in die Kassen-Primanota, das Reichsbank-Memorial usw. einge
tragenen Wechsel- und Scheckposten durch Einschaltung des Abrechnungs
Kontos im Wechsel-Memorial ebenfalls enthalten sind. 

Weit einfacher gestaltet sich die Fiihrung des Wechsel-Skontros bei An
wendung des Durchschreibeverfahrens. Wenn das Wechsel-Memorial in Form 
aines laufenden Memorialbogens gefiihrt wird, kami das Skontro als Durch
schrift zu den Memorialbuchungen angefertigt werden. Da aber die Zinsberech
nung, die Provisionen, die Wertstellung und die auf Kontokorrent-Konto zu 
belastenden oder gutzuschreibenden Betrage nicht im Skontro zu erscheinen 
brauchen, so geniigt es, nur einen Teil der im Wechsel·Memorial enthaltenen 
Angaben durchzuschreiben, und zwar die laufende Nummer der Memorial
buchungen, Datum, Kontonummer, Name des Einreichers, ode;r beim Ausgang 
Name des Empfangers, Wechselnummer, Betrag (Nennwert) jedes Abschnitts, 
Verfalltag und Zahlungsort. ZweckmaBig ist ferner die Angabe des Gesamt
betrages einer j eden Abrechnung. Da dieser in den Gutschrifts- oder Belastungs
aufgaben fiir diskontierte oder rediskontierte Wechsel gewohnlich erst nach 
Angabe der Tage (bis zum Verfall) und Berechnung der Zinszahlen eingesetzt 
wird, so werden auch diese mit durchgesch;rieben, wie es aus folgendem Bei
spiel 40 ersichtlich ist. 

Besonders in den Betrieben, wo die Grundbuchungen nicht in einem lau
fenden Memorialbogen vorgenommen, sondern Memorialdurchschriften an
gefertigt werden, stellt man gleicbzeitig auch Skontrodurchschriften her, die 
- getrennt nach Eingang und Ausgang - tageweise zusammengeheftet und 
gesammelt werden. Die Gesamtsumme der Wechsel- oder Scheckbetrage einer 
jeden Durchschrift, also in obigem Beispiel die Eintragungen in die letzte 



Beispiel fiir ein Wechsel- Skontro. 315 

Beispiel Nr. 40. 

Efngang. Weehsel-Skontro. 

~Ei 

3~ 
Konto- Wechsel· Nenn- Verfall- Zablunga- Zlna-Datum Nr. Name Nr. wert tag ort Tag zahlen Betrag 

RH. 

1 13.9.29 708 Fritz Budwig, 17150 1500 15.11. E8Ben 62 930 
hier 17151 1750 8.12. Berlin 85 1487 

17152 2652 13.12. Ooln 90 2386 
17153 700 13.12. Drie8en 90 630 6602 

15433 
2 13.9.29 1307 ErnBt LObe, hier 2133 10000 Scheck Berlin 10000 

Weehsel-Skontro. Ausgang. 

~~ Konto- Wechsel· Nenn- Verfall- Zahlunga. ZIns-.;::11 Datum Nr. Name Nr. wert tag ort Tag zahlen Betrag 

~! RH. 

1 13.9.29 119 Willi Holfmann, 14307 
hier 

1500 10.9. Lichterfelde 3 45 1500 

2 13.9.29 Rbk.- DiBkonten 12000 15.10. Bre&lau 32 3840 
Gi.ro 8000 17.11. Frankfurt 64 5120 

9530 17.11. Berlin 64 6099 
10350 23.11. Kiinig8berg 70 7245 39880 

3 113.9.29 
22304 

802 Handel8bank, 1171 10000 15.9. Stuttgart . 

4 

5 

Munchen 1513 1250 26.9. Munchen 
1327 7000 27.9. Nurnberg 18250 

13.9.29 ~brech.- Scheck 2133 10000 Scheck Berlin 10000 
Stelle 

13.9.29 Ka88e Fedor Braun 1730 1000 13.9.29 Berlin 1000 

Spalte werden dann mit einer Addiermaschine tageweise zusammengezahlt 
und auf ein besonderes Blatt geschrieben. Dieses Blatt wird den zusammen
gehefteten Skontrodurchschriften beigefiigt. 

In einigen Banken wird das Wechsel-Skontro auch ala Durchschrift zum 
Wechselkopierbuch hergestellt; gewohnlich aber nur dann, wenn dieses in der 
auf S. 304, Beispiel 37, dargestellten Form gefiihrt wird, nicht wie in Bei
spiel 38 in Form einer Kartei. Die Wechselausgange miissen dann in das Skon
tro an Hand der Rediskontabrechnungen, Riickwechselrechnungen, Auf
stellungen fiir die Inkassostellen usw. nachtraglich eingesetzt werden. Das ge
schieht meist in der Form, daB das Datum des Ausgangs, der Empfanger, der 
Wechselbetrag und die Seite, wo der Ausgang im Memorial gebucht ist, neben 
die Eintragung iiber den Eingang desselben Wechsela gesetzt wird. 

Zuweilen werden besondere Skontren fiir Diskonten, Inkassowechsel und 
I~soschecks gefiihrt, also eine Trennung der Buchungen vorgenommen, 
wie wir sie beim Memorial und dem Kopierbuch kennengelernt haben. 
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Wll'd das Wechsel-Konto des Hauptbuchs und demgemiUl auch das 
Wechsel-Skontro, wie oben ge2leigt wurde, ala Bestandserfolgs-Konto 
gefiihrt, so miiBsen beim JahresabschluB yom Bestand an solchen Wechseln, 
die erst nach dem AbschluBtage fiiJIigsind, die Zinsen vom· AbschluBtage 
bis [l:um Fii.lligkeitstage in Abzug gebracht und der auf Wechsel-Konto 
erscheinende Gewinn um diese Zinsen gekiir2lt werden. Angenommen, die 
Bank habe einem Kunden am 1. De2lember einen Wechsel per 1. Miirz des 
niichsten Jahres diskontiert. Sie vergiitet dann dem Kunden die Wechsel
summe ab2liiglich der Zinsen yom 1. De2lember bis 21um 1. Mar2l. Wiirde 
nun der Wechsel beim AbschluB per 31. Dezemberunter den Besti:i.nden 
der Bank zum vollen Nominalbetrag erscheinen, so entstande auf Wechsel
Konto im alten Jahre ein unrechtmaBiger Gewinn, im neuen Jahre ein 
unrechtmaBiger Verlust, da die Bank dem Kunden schon fiir die zwei 
Monate des neuen Jahres Zinsen in Ab2lug gebracht hat. Die Berechnung 
dieser Zinsen (Antbipand02linsen) wird an Hand der Bestandsauf
stellungen vorgenommen, und zwar gewohnlich zu . dem am AbschluBtage 
geltenden Diskontsatze der Reichsbank. Fiir die Anti2lipand02linsen wird 
das Zinsen-Konto bzw. das Wechselzinsen-Konto belastet, das Wechsel
Konto erkannt. Sofern das Wechsel-Konto bzw. das Wechsel-Skontro als 
Bestands-Konto gefiihrt wird, die bei der Diskontierung dem Kunden be
lasteten Zinsen also bei der Abrechnung auf Zinsen-Konto oder Wechsel
zinsen-Konto erscheinen,· werden beim JahresschluB die Antizipandozinsen 
ebenfalls dem Zinsen- b2lw. Wechselzinsen-Konto belastet, doch wild dagegen 
nicht das Wechsel-Konto, sondern das transitorische Kanta erkannt 

. (s. Kapitel VIII, Abschnitt 4). 

11 Kontrollen und Revisionen in der Weehselabteilung~ 
Die Gefahr von Unterschlagungen durch untreue Beamte ist in der 

Wechselabteilung nicht so groB wie in anderen Abteilungen, z. B. der KaSse 
oder der Effektenabteilung. Sind Wechsel auch Wertstiicke, durch deren Be.sitz 
ein Anspruch hergeleitet werden kann, so ist doch zu beriicksichtigen; daB es 
weit schwerer ist, sich durch Entwendung von Wechseln Vermogensvorteile zu 
verschaffen als etwa durch Unterschlagung baren Geldes oder von Effekten. 
Bares Geld braucht nur umgesetzt zu werden; Effekten und Wechsel miissen 
verkauft werden. Die VerauBerung unrechtmaBig erworbener Effekten stoBt 
hil.ufig auf Schwierigkeiten (Naheres hieriiber siehe Kap. VI); bedeutend 
groBer aber wil.ren diese noch beim Verkauf entwendeter Wechse!. Es ist 
EU bedenken, daB der Kaufer eines Wechsels dem Verkaufer Kredit gewahrt; 
er pflegt sich daher dessen Person genau anzusehen. Fremden Personen 
werden Wechsel weder von Banken noch von anderen Stellen diskontiert; 
mindestens wird Legitimation verlangt. Daher wiirde es z. B. einem An
gestellten nur selten gelingen, gestohlene Wechsel verauBern zu konnen. Die 
Wechsel aber bis zur Falligkeit liegen zu lassen, om dann den Gegenwert yom 
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Bezogenen zu erheben, hatte ebenfalls Bedenken, weil der Diebstahl inzwischen 
wabrscheinlich entdeckt und die Auszahlung des Geldes durch Einleitung des 
auf S. 261 geschilderten Aufgebotsverfahrens verhindert werden wiirde. 

Allerdings besteht die Moglichkeit, daB solche Wechsel entwendet werden, 
die schon nach wenigen Tagen zahlbar sind. Das wiirde, wenn nicht andere 
Kontrollen vorhanden sind, am MonatsschluB entdeckt werden, wenn der 
Sollbestand an Wechseln und Schecks, den das Wechsel-Skontro verlangt, 
nicht mit dem tatsachlichen Portefeuillebestand iibereinstimmt. Handelt es 
sich aber um Wechsel oder Schecks, die zum Inkasso gesandt und schon ent" 
wendet wurden, bevor der Kunde fiir den Gegenwert im Memorial erkannt 
wurde, so konnen zwar diese Abschnitte im Wechsel-Skontro nicht erscheinen, 
die Entwendung kann hierdurch alsonicht entdeckt werden, aber der Kunde 
wiirde die Gutschriftsaufgabe vermissen und bei der Bank Nachfrage halten. 
Dasselbe gilt natiirlich auch von Wechseln, die zum Diskont eingereicht wur
den und vor der Erteilung der Abrechnung an den Kunden entwendet werden. 

Die Praxis lehrt denn auch, daB Unterschlagungen in der Wechsel
abteilung zu den Seltenheiten gehOren. Dennoch miissen aber in jedem GroB
betriebe Vorkehrungen getroffen werden, die geeignet sind, Entwendungen 
sofort ans Tageslicht zu bringen. 

In vielen Betrieben wird, um etwaige Veruntreuungen an Wechseln und 
Schecks rasch zu entdec1en, also nicht erst auf die monatlichen Bestand· 
aufnahmen angewiesen zu sein, taglich eine Abstimmung der Wechse!
ein- und -ausgange vorgenommen. Der Portefeuilleverwalter iiberreichtzu 
diesein Zweck dem Kontrollbeamten - haufigder Revisionsabteilung - je 
eine Zusammenstellung der an demselben Tage ins Portefeuille eingegangenen 
und der aus deDi Portefeuille entnommenen Wechsel und Schecks. Die Summe 
samtlicher Eingangsbuchungen im Wechsel-Skontro zuziiglich der Summe der 
Portefeuilleausgange muf3 nun der Summe samtlicher Ausgangsbucbungen im 
Wechsel-Skontro zuziiglich der Summe der Portefeuilleeingange gleich sein. 
Die der Kundschaft diskontierten Wechsel erscheinen, wie wir gesehen haben, 
im Wechsel-Skontroeingang, andererseits im Portefeuilleeingang, da sie ins 
Portefeuille genommen werden. Die zum Inkasso von der Kundschaft ein
gegangenen Wechsel und Schecks erscheinen ebenfalls im Wechsel-Skontro
eingang und andererseits im Wechsel-Skontroausgang, wenn sie an demselben 
Tage an die Inkassostellen versandt, diese also fiir den Gegenwert, wie as 
iiblich ist,sofort belastet werden. Werden sie nicht sofort, sondem z. B. am 
nachsten Tage oder bei Wechseln mit spaterer Falligkeit erstkurz vor dem 
Zahlungstage versandt, so sind sie in der Aufstellung des Portefeuilleeingangs 
enthalten, weil sie bis zum Versand an die Inkassostellen ins Portefeuille 
geIioinmen werden. Werden nun Diskont- oder Inkassowechsel, die sich im 
Portefeuille befinden, zum Inkasso versandt, so erscheinen sie bei der Ab
stimmung einerseits in der Summe des Wechsel-Skontroausgangs, weil die 
lnkaBSostelle fiir den Gegenwert sofort zugunstendes Wechsel-Kontos belastet 
wurde" andererseits in der Summe des Portefeulllea.usgangs. Hat die Bank 
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Wechsel rediskontiert, so sind diese ebenfalls einerseits im Wechsel-Skontro
ausgang und andererseits im Portefeuilleausgang enthalten. Wechsel oder 
Schecks, die von der Bank durch Abrechnungsstellen eingezogen werden, er
scheinen als Wechsel-Skontroeingang - die AbrechnungBBtelle wird zu Lasten 
des Wechsel-Kontos fiir den Gegenwert erkannt - und andererseits im Wechsel
Skontroausgang, weil der Kunde (z. B. der Scheckaussteller oder Bezogene 
eines bei der Bank domizilierten Wechsels) fiir den Betrag zugunsten des 
Wechsel-Kontos belastet wird. Erfolgen die Skontrobuchungen nicht auf lau
fende Bogen untereinander, sondem werden Skontrodurchschriften angefer
tigt, so wird eine Kopie der gleichzeitig angefertigten Sammelbogen (s. S. 123) 
zur Kontrolle herangezogen. 

Diese Kontrolle ergibt also, ob etwa Wecheel oder Schecks auf dem Wege 
bis zum Portefeuille oder bis zur Buchung ins Memorial und Skontro ab
handen gekommen sind. Sie ergibt noch nicht, ob Abschnitte im Portefeuille 
selbst verschwunden sind; ebensowenig, ob sie von der Buchungsstelle bzw. 
der Stelle, die die Originalabschnitte vor der Buchung zuletzt in der Rand 
hatte, also die Wechselkorrespondenz, wenn diese mit der Erteilung der Ab
rechnung die Buchungsbelege im Durchschreibeverfahren herstellte, bis zur 
Versandstelle (Expedition) abhanden gekommen sind. 

FUr die ordnungsmaBige Verwaltung der ins Portefeuille genommenen 
Abschnitte ist der Portefeuilleverwalter verantwortlich. Seine Tatigkeit wird 
durch die oben schon erwahnte, gewohnlich monatlich erfolgende Aufnahme 
(Nachzahlung) des Portefeuillebestandesmit dem sich aus dem Wecheel
Skontro oder Wechsel-Konto des Rauptbuches ergebendenBestand kontrolliert. 
Zur Durchfiihrung dieser Kontrolle ist es notwendig, daB die zur taglichen Ab
stimmung desSkontroein- und -ausgangs mit demPortefeuilleein- und-ausgang 
dienenden Aufstellungen des Portefeuilleverwalters von diesem unterzeichnet 
und von einer unabhangigen Stelle (Revisionsabteilung) aufbewahrt werden. 
Ergibt sich namlich bei der Aufnahme des Portefeuillebestandes und dessen 
Vergleich mit dem buchmaBigen Bestand des Wechsel-Skontros oder -Kontos 
eine Unstimmigkeit, so kann der Portefeuilleverwalter sich nicht mehr darauf 
berufen, daB Abschnitte, die auf dem Sachkonto ala Eingang erscheinen, 
nicht im Portefeuille eingegangen oder solche, die ordnungsmaBig aus dem 
Portefeuille ausgegangen sind, im Sachkonto nicht gebucht seien. Der Wert 
jener tiiglichen Kontrollen besteht eben darin, daB nicht erst nach Monats
schluB festgestellt zu werden braucht, an welcher Stelle auf dem Wege bis 
zum Portefeuille etwa ein Wechsel abhanden gekommen ist. Eine salcha Fest
stellung ware in der Praxis auch kaum noch moglich. 

Eine Kontrolle, ob die zum InkasBO versandten Abschnitte im Betriebe 
selbst von der Stelle, die sie zuletzt in Randen hatte, bis zur Expedition 
abhanden gekommen sind, braucht nicht vorgenommen zu werden. Es ge
niigt die Priifung, ob die von den Inkassostellen, Abrechnungsstellen usw. 
erteilten Gutschriftsaufgaben samtliche Abschnitte enthalten, die tatsiich
lich zu versenden waren. Ergeben sich hierbei Unstimmigkeiten, so kann 
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an Hand der von der Expedition gefiihrten Versandbiicher und der von 
ihr bei der Ablieferung zum Versand den auftraggebenden Stellen er
teilten Quittungen leicht festgestellt werden, ob sich der Verlust oder Dieb
stahl im Betriebe selbst - in der Expedition oder vorher - ereignet 
hat, oder ob etwa ein Abschnitt zwar versandt, aber bei der Inkasso
stelle nicht angekommen ist. Natiirlich kann die Gutschrift auch von dieser 
Stelle versehentlich unterlassen worden sein. Da, wie wir gesehen haben, die 
Inkassostelle fiir den Gegenwert der zum Einzug versandten Abschnitte so
fort belastet wird, kann diese Kontrolle an Hand der Kontokorrentbuchungen 
und der Gutschriftsaufgaben der Inkassostellen vorgenommen werden. Sie 
wird entweder von der Buchhaltung ausgeiibt, gleichzeitig unter Eintragung 
der erst aus den Gutschriftsaufgaben bekannten Wertstellungen, oder von 
einer besonderen Kontrollstelle (Revisionsabteilung). Haufig vergleicht diese 
auch die Gutschriftsaufgaben mit den ihr zugeleiteten Kopien der Versand
briefe oder dem Inkassobuch (s. S. 274). Zuweilcn wird die Kontrolle von bei
den Stellen vorgenommen. 

In etwas anderer Weise werden die durch Abrechnungsstellen eingezoge
nen Abschnitte gepriift. Da hierbei der Bank Gutschriftsaufgaben nicht zu
gehen, kann die Kontrolle nur an Hand der fiir die Abrechnungsstellen an
gefertigten und von ihr bestatigten Aufstellungen, meist gleichzeitig mit der 
Kontrolle der Gutschrift oder Belastung der iibrigen AbrechIiungsposten und 
des Gesamtsaldos erfolgen. 

Der Eingang der von der Wechselabteilung an die Kasse zum direkten 
Einzug gesandten Wechsel oder Schecks wird dadurch kontrolliert, daB die 
von der Kasse beirn Empfang der Abschnitte an die Wechselabteilung gegebe
nen Quittungen mit den Eingangsbuchnngen in der Kassen-Primanotn von 
einer Revisionsstelle verglichen werden. 

Neben der oben erwahnten, in der Regel monatlich erfolgenden Abstim
mung des Portefeuillebestandes mit dem sich aus dem Wechsel-Skontro er
gebenden Bestandssaldo ist in den meisten Betrieben noch eine anderePriifung 
des tatsachlichen Wechselvorrats iiblich. Wie gezeigt wurde (S. 305), werden 
in allen Banken Verfallbiicher (meist in Karteiform) gefiihrt, in die aIle 
Wechseleingange und -ausgange, nach Verfalltagen geordnet, eingetragen 
werden. Diese Biicher oder Karteien konnen zur Kontrolle des Portefeuille
bestandes verwendet werden, da jede Eingangsbuchung, der keine Ausgangs
buchung gegeniibersteht, einem im Portefeuille vorhandenen Wechsel oder 
Scheck entsprechen muB. Die offenen Posten brauchen also nur mit dem 
Portefeuillebestand oder mit der monatlich anzufertigenden Aufnahmeliste 
des Portefeuilles verglichen zu werden. Da die Wechsel im Portefeuille eben
falls nach dem Verfalldatum geordnet sind, ist die Abstimmung sehr einfach. 
Zuweilen wird diese Kontrolle nur vorgenommen, wenn der Portefeuille
bestand mit dem Sollbestand des Wechsel-Skontros nicht iibereinstimmt. In 
manchen - namentlich kleineren - Betrieben wird diese Kontrolle aber auch 
haufiger vorgenommen als am Monatsende. Sie dient nicht nur zur Priifung 
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des Wechselbestandes, sondern auch zur Feststellung, ob die Eintragungen in 
die Verfallbiicher richtig erfolgt sind. Wie erwahnt, dienen diese Biicher oder 
Karteien auch zur Kontrolle, ob die fiilligen Wechsel rechtzeitig zum Inkasso 
gegeben wurden. Die Feststellung der jeweiligen Falligkeiten erfolgt im Porte. 
feuille, dessen Verwalter fiir den rechtzeitigen Einzug zu sorgen hat. An Hand 
des Verfallbuchs wird nur die Kontrolle ausgeiibt. 

In . einigen Betrieben wird auch eine Abstimmung des Einreicher-Obligo. 
buches mit dem Wechselkopierbuch vorgenommen, um die Richtigkeitder 
Eintragungen festzustellen. Diese Kontrolle ist jedoch iiberfliissig, wenn beide 
Biicher als Karteien gefiihrt und die Karteiblatter des einen am Durchschriften 
des anderen hergestellt werden (s. S. 267). 

Zur Erschwerung von Veruntreuungen an Wechseln ist es in vielen Be
trieben auch iiblich, auf jedem Wechsel, dessen letztes Indossament ein Blanko· 
giro ist, dieses Giro ausl~ufiillen, also den Namen der Bank mit dem Zusatz 
"an die Order" iiber die Unterschriftdes letzten Blankogiranten zu setzen. 
Wird ein solcher Wechsel entwendet und unter dem Vorwand, daBes im Auf
trage der Bank geschehe, dem Bezogenen direkt zur Zahlung prasentiert, so 
wird dieser aus der Tatsache, daB der Einzug nicht durch eine Abrechnungs
stelle oder eine andere Bank erfolgt, leicht die Vermutung herleiten, daB der 
Vorzeiger hierzu nieht berechtigt ist; Auch wird dadurch der Verkauf des 
Wechsels an einen Dritten erschwert. Dieser weiB, daB die Bank bei ibm keine 
Wechsel rediskontiert und daB sie auch keine Wechsel an Privatpersonen ver
kauft, falls der Verkaufer nicht im Namen der Bank auf tritt, sondern den 
entwendeten Wechsel an sich oder an eine fingierte Person weiter indossierthat. 

Gelegentliche Revisionen in der Wechselabteilung, z. B. durch die Re
visionsabteilung, durch Aufsichtsratsmitglieder usw. erstrecken sich schlieB
lich auch auf die Priifung des Obligobuches (bzw. der Obligokartei). Sie be
zwecken die Feststellung, ob die Kreditgewahrung beim Diskontgeschaft nicht 
zu weitgehend war; bei den Filialen, Niederlassungen usw. insbesondere auch. 
ob die V orschriften der Direktion innegehalten wurden. 



v. Die Borsenabteilnng. 

1. Allgemeines. 
In den vorigen Kapiteln wurde bei der Besprechung der Arbeiten eines 

jeden Biiros zwischen der Abwicklung der Geschafte und der damit zusam
menhangenden buchhalterischen Tatigkeit unterschieden. So wurde 
z. B. bei der Kupon- und Sortenkasse der An- und Verkauf der Kupons und 
Sorten von der Fiihrung der zur ordnungsmii.Bigen Erledigung dieser Geschii.£te 
notwendigen Biicher getrennt. Ein iihnlicher Unterschied wurde auch bei der 
Wechselabteilung gemacht. In der Borsenabteilung ergibt sich diese Tren
nung von selbst, weil die Borsengeschafte nicht in den Raumen der Bank, 
sondern an der Borse abgeschlossen werden. 

Die Borse ist die Statte, wo Nachfrage und Angebot der Waren zusammen
treffen. Sie unterscheidet sich vom Markte dadurch, daB hier die Waren in 
natura feilgehalten werden, wiihrend an der Borse nur fungible Waren 
gehandelt werden. Fungible oder vertretbare Waren sind solche, die ohne 
besondere Individualitat nach der Verkehrsanschauung jederzeit durch andere 
derselben Art ersetzt werden konnen. Ein Stiick einer Aktie ist genau so viel 
wert wie ein anderes derselben Art; das eine ist durch das andere zu ersetzen. 
Es ware daher iiberfliissig, die Wertpapiere mit zur Borse zu bringen. Eine 
Ahart der Miirkte sind die in der Gegenwart zu grol3er Bedeutung gelangten 
Messen. Diese bilden, namentlich in der jetzt meist gebrauchlichen Form 
der Mustermesse, an der nur an der Hand von typischen Mustern verkauft 
wird, ein Mittelding zwischen Markt und Borse. Wiihrend die Borsenver
sammlungen, ihrer grol3eren Bedeutung entsprechend, in kurzen Abstanden, 
meist an jedem Werktage, stattfinden, werden die Messen nur selten, zu
weilen freilich periodisch wiederkehrend (Friihjahrs- und Herbstmesse) ab
gehalten. Ebenso wie die Miirkte dienen die Messen ausschliel3lich dem Waren
verkehr. Wiihrend die Markte (Wochen-, Jahrmarkte) meist fiir den Verkehr 
mit den Verbrauchern bestimmt sind, treten an den Messen gewohnlich die 
Handler als Kaufer auf. Bei den Borsen unterscheidet man zwischen Effek
tenborsen und Warenborsen. An den Effektenborsen (auch Fonds
borsen genannt) werden Wertpapiere, ausHindische Zahlungsmittel, Miinzen 
und inlandische Wechsel bestimmter Art (s. S. 43) gehandelt, an den Waren
borsen insbesondere Getreide (nebst Mehl- und Mahlprodukten, Hiilsen
friichten usw.), Zucker, Kaffee, Baumwolle, Metalle. Die Warenborsen 
werden haufig Produktenborsen genannt. Die Berliner Borse besteht aus 
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den drei Abteilungen: WertpapierbOrse, ProduktenbOrse und MetallbOrse. 
Die Vertretbarkeit (Fungibilitat) ist bei den Waren naturgemaB nicht so 
vollkommen wie bei den Wertpapieren. Es werden daher von den Borsen
vorstanden bestimmte Bedingungen fUr die Beschaffenheit der Waren fest
gesetzt, nach denen sich der Handel zu vollziehen hat. Zeigt die Ware bei 
ihrer Ablieferung geringe" in den Geschaftsbedingungen der Produkten
borsen festgesetzte Abweichungen von der "Standard-Qualitat", so erfolgt 
eine Verrechnung des Preisunterschiedes; entweder auf Grund freiwilliger 
Vbereinkunft zwischen den Parteien oder nach Festsetzung der Differenz 
durch einen vom Borsenvorstand aus seiner Mitte gewahlten AusschuB. 

Die Bezeichnung "Borse" wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Man 
versteht darunter sowohl das Gebaude, wo der Verkehr stattfindet, wie den 
Verkehr selbst. Man spricht z. B. davon, daB "gegen SchluB der Borse" eine 
Steigerung eingetreten ist, was nichts anderes bedeutet, als daB die Kurse 
gegen SchluB des Borsenverkehrs gestiegen sind. Ferner wird das Wort 
"Borse" auch in dem Sinne von "Borsenbesucher" angewendet. So kann 
man in den Handelszeitungen haufig lesen, das Interesse der Borse habe sich 
einem bestimmten Gegenstand zugewendet. Auch wird ganz allgemein ge
sagt, die Borse oder die Haltung der Borse sei "fest", womit gemeint ist, 
die Mehrzahl der Kurse habe eine ErhOhung erfahren. Umgekehrt spricht 
man von einer "abgeschwachten", "matten" oder "flauen" Borse; je nach 
dem Grad der ErmaBigung der Kurse. Hier wird also das Wort "Borse" ge
braucht, obgleich die an der Borse notierten Kurse gemeint sind. Ebenso 
wird gesagt, die Borse, die Tendenz oder die Haltung der Borse sei "behaup
tet", wenn die Kurse zwar nicht hoher notierten, das Kursniveau sich aber un
gefahr auf der an dem vorherigen Borsentage eingenommenen Hohe zu halten 
vermag. 

Die Borsen haben sich aus den Markten heraus gebiIdet. Mit der Ent. 
wicklung der kapitalistischen Wirtschaft hat sich ihre Bedeutung natur
gemaB verstarkt, ja sie haben uberhaupt erst mit der Ausdehnung des Ak. 
tienwesens einen groBen Umfang erlangt. Die Entstehung der Borsen ist auf 
das Mittelalter zuruckzufuhren, und zwar war es der Handel mit Wechsel
briefen, der nach allgemeiner Annahme zuerst borsenmaBig betrieben wurde. 
Die Anfange dieses Handels lassen sich bis ins zwolfte Jahrhundert verfolgen. 
Er entwickelte sich fast in allen damals bedeutenden Hand elsst adten, in 
Venedig, Genua, Florenz, Marseille usw. In Brugge, wo sich im Mittelalter 
ein groBer Fremdenverkehr der Kaufleute konzentrierte, lebte eine Patrizier
familie van der Burse, auf deren Familienwappen sich drei Geldbeutel befanden. 
Das Haus dieser Familie diente den fremden Kaufleuten als Logierhaus, 
und der Platz, auf dem es stand, entwickelte sich allmahlich zum Mittelpunkt 
des Handels in jener Stadt. Er wurde de burse genannt, und ein dort er· 
richtetes Gebaude. in dem die italienischen Kaufleute zum Handel in Wechsel
briefen zusammenkamen, erhielt den Namen burse, aus dem das heutige 
Wort Borse entstand. 



Entstehung der HOrsen. 323 

Zu dem borsenmaBigen Handel in Wechselbriefen trat spater der Han. 
del in Leihkapital. Bestimmte Schuldner wurden von der Borse als zah· 
lungsfii.hig angesehen, und mit ihren Schuldscheinen wurde Handel getrieben. 
Dazu kamen aber bald die offentlichen Schuldforderungen; die Ffirsten 
schlossen ihre Anleihen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr aus· 
schlie13lich mit den privaten Handelshausern ab, sondern ihre Schuldtitel 
wurden marktgangig. Der Aktienhandel trat zuerst an der Amsterdamer 
Borse im 17. Jahrhundert auf, und zwar war es die im Jahre 1602 gegrundete 
Ostindische Kompagnie, deren Aktien in Amsterdam bOrsenmaBig gehandelt 
wurden. Amsterdam entwickelte sich alImahlich zum wichtigsten Borsen· 
platz. Auch auslandische Staaten.benutzten die Amsterdamer Borse ffir die 
Begebung ihrer Anleihen, und auch gegenwartig hat die Amsterdamer Borse 
ein starkes internationales Geprage. Hier entstand eine Reihe der jetzt noch 
geltenden technischen Gebrauche; namentlich der Terminhandel. In 
Amsterdam fanden im 17. Jahrhundert auch bereits Borsengeschafte in Ge· 
treide statt, wahrend im ubrigen die Bildung der WarenbOrsen erst in das 
19. Jahrhundert falIt. Vor Amsterdam hatten die Borsen Antwerpens und 
Lyons die groBte Bedeutung. In beiden Stadten trugen die freiheitlichen Ge· 
setze und Verordnungen sehr viel zu ihrer Machtentfaltung bei. tiber die Ent· 
stehung der Londoner Borse liegen keine genauen Angaben vor; der Aktien· 
handel wurde in London im Jahre 1688 eingefiihrt. Die Pariser Borse wurde im 
Jahre 1563 begriindet; der Wertpapierhandel entwickelte sich jedoch erst im 
ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. In Deutschland hatten schon Augsburg 
und Nfirnberg im 16. Jahrhundert Borsen ffir den Wechselbriefhandel. 1m 17. 
Jahrhundert entstanden Borsen in Frankfurt a. M., Leipzig, Konigsberg, Lu· 
beck und Bremen. Vnter Rothschilds Fiihrung wurde Frankfurt a. M. einer der 
wichtigsten Platze, hauptsachlich ffir den Handel in Staatsanleihen. Die 
Berliner Borse entstand erst in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhun
derts. Sie diente zunachst ebenfalIs nur dem Handel in Wechseln. Seit dem 
Jahre 1761 findet der Borsenverkehr in Berlin in der Regel an jedem Werk
tage statt. 

Die erste Borsenordnung wurde hier im Jahre 1739 erlassen, die preu
Bischen Staatspapiere wurden erst im Jahre 1806 notiert. Die Emissionen der 
Staatsanleihen nahmen rasch zu. In den dreiBiger und vierziger Jahren des 
19. Jahrhunderts wurden auch die Aktien der neugegrundeten Eisenbahnen 
Gegenstand des Borsenhandels. Mit der Begrundung der Aktienbanken (s. S. 29) 
und namentlich mit der durch sie in reichem MaBe bewirkten Griindung 
industrieller Aktiengesellschaften erlangte der Aktienhandel an den Borsen 
im Laufe der Zeit eine gro13ere Bedeutung, als der Handel in festverzins
lichen Werten. Hand in Hand mit der zeitweise geradezu stiirmischen Ent· 
wicklung Deutschlands zum Industriestaate, die in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts einsetzte, vollzog sich eine standige, voriibergehend 
und auch gegenwartig freilich durch Krisen verlangsamte Ausdehnung des 
Aktienwesens. 

21* 
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Die Errichtung einer Borse bedarf nach dem Borsengesetz vom 22. Juni 
1896 (mit Novellen vom8.Mail908, 23. Dezember 1920 usw.) der Genehmigung 
der Landesregierung. Zum Teil erfolgt die Regelung der Borsenangelegen
heiten durch Reichsorgane. Vor allem der Reichsrat hat als das dem friihe
ren Bundesrat entsprechende Organ nach dem Borsengesetz wichtige Be
fugnisse. Er kann u. a. fiir bestimmte Geschaftszweige die Benutzung der 
Borseneinrichtungen untersagen oder von Bedingungen abhangig machen. 
Weiter trifft er Bestimmungen fiber die Mindestbetrage von Aktien, die zur 
Borsenzulassung gelangen konnen. Er regelt auch die weiteren Voraus
setzungen des Z ulassungsverfahrens (§ 44 Bors. G.). Schlie1Uich ist der Reichs
rat fiir die Regelung des Borsenterminhandels zustandig, dessen Voraus
setzungen er festsetzt, soweit nicht das °Gesetz bereits Bestimmungen ge
troffen hat. So ist z. B. ein Borsenterminhandel in Anteilen von Bergwerks
und Fabrikunternehmungen nur mit seiner Genehmigung zulassig (siehe SAI4). 
Als gutachtliches Organ besteht beim Reichsrat ein standiger AusschuB, 
der BorsenausschuJ3, von dessen (mindestens 30, zur Zeit 42) Mitgliedern 
die Halfte auf Vorschlag der Borsenvorstiinde, die andere Halfte daogegen 
nach freiem Ermessen des Reichsrats oder des Reichswirtschaftsministers 
mit Zustimmung des Reichsrats gewahlt wird (§ 3 Abs. 2 Bors.G.). 

Die Aufsicht fiber die Borse fiben dagegen die Landesregierungen aus, 
als deren Vertreter staatliche Borsenkommissare fungieren. Die Ernennung 
erfolgt durch die zur Aufsicht berufenen Stellen der Landesregierung. Zustan
dig ist in PreuJ3en das Handelsministerium. Die unmittelbare Aufsicht 
Mnnen die Landesregierungen den Handelsorganen (Handelskammern, kauf
mannischen Korporationen) fibertragen (§ 1 Bors.G.). Das geschieht auch in 
allen Fallen. Die Handelsorgane wiederum haben fiir jede Borse eine Borsen
ordnung zu erlassen, die von der Landesregierung zu genehmigen ist. Die 
Borsenordnung trifft Bestimmungen fiber die Borsenleitung und ihre Organe, 
fiber die Geschaftszweige, fiir welche die BOfseneinrichtungen bestimmt sind, 
fiber die Voraussetzungen der Zulassung zum Besuch der Borse sowie darfiber, 
in welcher Weise die Preise und Kurse zu notieren sind (§ 5 Bors.G.). 

Die Berliner Borse steht unter unmittelbarer Aufsicht der BerliJIer 
Handelskammer. Ihrer Aufsicht unterliegen auch die auf den Borsenverkehr 
bezfiglichen Einrichtungen der Liquidationskassen (s. S. 437) und iihnlicher 
Anstalten. Nach der von der Handelskammer erlassenen Borsenordnung 
fiir Berlin ist zur Leitung der Borse ein Borsenvorstand zu wahlen. Er be
steht aus 63 Mitgliedern. Von ihnen werden 50 von der Gesamtheit der dauernd 
zum Borsenhandel zugelassenen Borsenbesucher aus deren Reihen gewahlt, 
und zwar 29 Mitglieder von den der Abteilung WertpapierbOrse, 16 Mitglieder 
von den der Abteilung ProduktenbOrse und 5 Mitglieder von den der Ab
teilung MetallbOrse zugerechneten Borsenbesuchern. AuJ3erdem wahlt die 
Handelskammer in den Borsenvorstand fiir die WertpapierbOrse 7, fiir die 
ProduktenbOrse 4 und fiir die MetallbOrse 2 Mitglieder aus ihrer Mitte. 

"Ober die Zulassung zum Borsenbesuch hat der Borsenvorstand 
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zu entscheiden. Nach der Borsenordnung fiir Berlin (§ 16 ff.) haben ohne 
besondere Zulassung uur die nicht am Borsenhandel teilnehmenden Mitglieder 
der Handelskammer und die vermoge ihres Amtes den Borsenversammlungen 
beiwohnenden Personen Zutritt zur Borse. Mit der Befugnis zur Teilnahme 
am Borsenhandel konnen dauernd zugelassen werden geeignete volljahrige 
Personen, die als Einzelkaufleute, personlich haftende Gesellschafter einer 
offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft oder gesetzliche 
Vertreter einer juristischen Person in ein Handels- oder Genossenschafts
register Berlins oder eines in der Nahe von Berlin belegenen Ortes eingetragen 
sind. Eine weitere Voraussetzung der Zulassung ist, daB diese Personen 
"wegen des von ihnen gefiihrten Unternehmens auf die Teilnahme am Borsen
handel angewiesen sind". Die Zulassung dieser Personen erfolgt je nach 
Art ihres Geschaftsbetriebes zwecks Abschlusses von Bankierges-chaften 
oder zwecks Betriebes des Maklergewerbes oder als Makleragenten. Den als 
Makler zugelassenen Personen kann ferner die Beschrankung auferlegt werden, 
daB sie ausschlieBlich Geschafte zwischen anderen Borsenbesuchern ver
mitteln diirfen ("Vermittlungsmakler"), ohne sich auch selbst als "Aufgabe", 
also als Vertragspartei bezeichnen zu konnen, wie es die als Vollmakler ("Auf
gabemakler") zugelassenen Personen zu tun berechtigt sind. Ferner konnen 
die Vorstandsmitglieder der am Borsenplatze ansassigen offentlichen Bank
anstalten (z. B. der Reichsbank, PreuBischen Seehandlung usw.) dauernd 
zum Borsenbesuch zugelassen werden. 

Die Zulassung ist formell an bestimmte Nachweise der Eignung nicht 
gekniipft. Sie wird aber in der Regel nur Personen bewilligt, die eine geniigende 
Kenntnis des Bank- und Borsenwesens, vor aHem durch langere Tatigkeit 
in derartigen Betrieben, erworben haben. In Berlin hat jeder Antragsteller 
seinem Gesuch ferner die Empfehlung durch drei zugelassene Personen, die 
Gewahrsmanner oder "Paten", beizufiigen. Von jedem einzelnen dieser Paten, 
die selbst seit mindestens drei Jahren an der Berliner Borse zugelassen sein 
sollen, muB ein Betrag von 5000 RM. - in bar oder in Effekten, die als aus
reichend anerkannt werden - hinterlegt werden. Diese Summe wird fallig, 
wenn die Industrie- und Handelskammer eine Verwendung der Betrage, z. B. 
zugunsten geschadigter Glaubiger des nen Zugelassenen, fiir erforderlich 
halt. Die Riickgriffsmoglichkeit erlischt erst fiiuf Jahre nach erfolgter Zu
!assung. Praktisch wird also meist jemand, der als "Pate" fungiert, von dem 
AntragsteHer selbst eine Sicherheit von 5000 RM. verlangen. Derjenige, 
der eine Zulassung betreibt, muB daher 15000 RM. fiir diese Zwecke verfiig
bar halten. AuBerdem wird aber zumeist von den iiber die Zulassung ent
scheidenden Stellen der Nachweis eines weiteren Vermogens von ca.50000RM., 
falls es sich um Zulassung eines Maklers handelt, oder eines Vermogens von 
etwa 100000 RM. bei Zulassung von Bankgeschaften gefordert. Diese "Re
servemittel", die also selbst bei Maklern einschlieBlich der Sicherheitsdepots 
der "Paten" etwa 65000 RM. betragen, miissen ferner in liquider Form an
gelegt sein (z. B. in Bankguthaben, notierten Effekten usw.), wahrend schwer 
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liquide zu machende Werte, z. B. Hypotheken, nieht geniigen wiirden. 
Die Zulassung kann in bestimmten Fallen vom Borsenvorstand zuriiek
genommen werden. Angestellte (Prokuristen, Handlungsgehilfen, Volontare, 
Lehrlinge) konnen auf die Dauer eines Kalenderjahres mit der Befugnis, 
im Namen uud fiir Reehnuug des Dienstherrn am Borsenhandel teilzuuehmen, 
zugelassen werden. J edoch kaun deren Zulassung nach freiem Ermessen 
des Borsenvorstandes zuriickgenommen werden. Sie muB zuriickgenommen 
werden, wenn der Zugelassene im eigenen Namen oder auf eigene Rechnuug 
am Borsenhandel teilnimmt. Neuerdings besteht auch die Moglichkeit, 
Angestellte in bestimmten Fallen dauernd zuzulassen (§ 17 Borsenordnuug). 
So konnen vor allem Bankfirmen, bei denen nur eine Einzelperson Inhaber 
ist, fiir einen Angestellten eine derartige Dauerzulassuug, freilich nur mit 
Wirkuug vom Tode des Inhabers ab, beantragen. Stirbt namlich der Inhaber, 
so wiirde sonst die Firma an der BOrse von keinem dauernd und in eigenem 
Namen zugelassenen Borsenbesucher vertreten werden, was auch die Not
wendigkeit einer AusschlieBung der bisher zum Handel fiir Rechnung des 
Dienstherrn zugelassenen Angestellten zur Folge hatte. 1st aber etwa ein 
Prokurist bereits zugelassen, so bleibt die Borsenfahigkeit der Firma voll 
bestehen, bis fur einen neuen Inhaber die Zulassuug bewirkt ist. Auch fiir 
eine derartige Zulassuug eines Angestellten gemaB § 17 Borsenordnung ist 
die Stellung dreier Paten erforderlich; eine Verpflichtung zur Stellung von je 
5000 RM. Sicherheit durch diese Paten erwachst jedoch erst, wenn durch 
den Tod des bisherigen Inhabers die vorgesehene Zulassung zu laufen beginnt. 
Berichterstatter der Fresse, Boten der dauernd zugelassenen Personen usw. 
werden nur ohne Befugnis zur Teilnahme am Borsenhandel zugelassen. Auch 
bei diesen Personen kann die Zuriicknahme der Zulassung nach freiem Er
messen des Borsenvorstandes erfolgen. Die Zulassuug muB im FaIle der Teil
nahme am Borsenhandel zuruekgenommen werden. Die Stelluug einer Sieher
heit ist aueh bei Zulassung dieser Personen nieht erforderlieh. 

Abgesehen von den Bestimmungen, die die Borsenordnungen als Voraus
setzung fiir die Zulassung zum Borsenbesuch aufgestellt haben, zahlt aueh 
das Borsengesetz (§ 7) eine Reihe von Grunden auf, bei deren Vorhandensein 
die Zulassung nicht erfolgen darf. So sind z. B.Personen, die sich nicht im 
Besitze der biirgerlichen Ehrenrechte befinden, die wegen einfachen oder be
truglichen Bankrotts verurteilt oder sich im Zustande der Zahlungsunfahig
keit befinden oder rechtskraftig von dem Besuch einer Borse ausgeschlossen 
sind, nicht zur Zulassung geeignet. Dagegen ist die Zulassung weiblicher 
Personen seit der Novelle zum Borsengesetz vom 28. Dezember 1921 gesetz
lich zulassig, praktisch aber nur in einzelnen Fallen durchgefiihrt worden. 
Von allen Zulassungsvorsehriften kaun die Landesregierung Ausnahmen ge
wahren. Gagen die Ablehnung eines Antrags auf Zulassung zum Borsen
besuch ist die Beschwerde an die Handelskammer des Borsenplatzes zulassig. 

Weitere Aufgaben des Borsenvorstandes bestehen in der Handhabung 
der Ordnung in den Borsenraumen, der auBeren Regelung des Geschafts-
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verkehrs (Festsetzung der Borsenzeit, BeschluBfassung iiber den Ausfall von 
Borsenversammlungen usw.) und der Ausiibung der Disziplinargewalt an der 
Borse. Fiir die Mitwirkung an diesen Funktionen werden Bait Ende 1918 in 
Berlin zwei Vertreter der kaufmannischen Angestellten ala Mitglieder des 
Borsenvorstandes hinzugewahlt. Bei der Ausiibung der Disziplinargewalt 
wirken diese Vertreter jedoch nur insoweit mit, ala es sich um ein gegen An. 
gestellte gerichtetes Verfahren handelt. Andererseits erfolgt deren Mit· 
wirkung jedoch auch in allen sonstigen, die Angestellten beriihrenden An. 
gelegenheiten. 

Fiir alle an der Berliner Effektenborse geschlossenen Geschafte in den 
auf Grund der Borsenordnung bOrsenfahigen Werten sind di43 "Bedingungen 
fiir die Geschafte an der Berliner FondsbOrse" maBgebend. Jedoch sind be· 
sondere Verabredungen zulassig. In den "Bedingungen" sind u.a. Vorschriften 
iiber die Abwicklung der Geschafte und die Zwangsregulierung im Falle des Ver. 
zugs oder der Zahlungseinstellung eines der Kontrahenten enthalten. Streitig. 
keiten zwischen Borsenbesuchern iiber dieLieferbarkeit der Werte und die 
Auslegung oder Anwendung der "Bedingungen" oder bestehender Usancen 
werden von einer aus der Mitte des Borsenvorstandes gebildeten Kommission, 
der sogenannten Dreimannerkommission endgiiltig und unter AusschluB jedes 
Rechtsmittela entschieden. (§ 7 der "Bedingungen"). Diese Dreimanner· 
kommission tritt werktaglich um 121/8 Uhr (auBer Sonnabends) formlos zu· 
sammen und entscheidet aIle ihr miindlich vorgetragenen Streitigkeiten; 
dabei urteilt die Kommission selbst iiber die Grenzen ihrer Zustandigkeit. 
Die Entscheidung ergeht miindlich. Entscheidungsgriinde brauchen nicht 
angegeben zu werden. Fiir aIle anderen Streitigkeiten aus dem Geschii.fts
verkehr der Borsenbesucher ist eine ebenfalls vom Borsenvorstand aus 
seiner Mitte gebildete, aus fiinf Personen bestehende schiedsrichterliche 
Kommission zustandig. Dem Klager steht jedoch die Wahl dariiber zu, 
ob er den Anspruch bei dieser Kommission oder bei dem ordentlichen Gericht 
geltend machen will. Der Beklagte hat auf die Wahl des Gerichts keinen 
EinfluB. In den Geschaftsbedingungen der Banken (s. S. 47) ist haufig 
die Bestimmung enthalten, daB aIle fiir Rechnung eines Kunden abgeschlos
senen Borsengeschii.fte den Bedingungen derjenigen Borse unterliegen, an 
der sie ausgefiihrt oder nach deren Usancen sie abgeschlossen worden sind. 
Eine salcha Vereinbarung bezweckt nur, die Handelagebrauche der Borse 
auch dem Geschii.ftsverkehr mit der Kundschaft zugrunde zu legen. Die 
Entscheidung iiber die sich aus diesem Verkehr ergebenden Streitigkeiten 
liegt jedoch in den Handen der ordentlichen Gerichte. Derarlige Anspriiche 
der Jurisdiktion einer von Mitgliedern des Borsenvorstandes zusammen
gesetzten schiedsrichterlichen Kommission zu unterwerfen, ist nicht iiblich. 
Eine sehr wichtige Einrichtung ist der AusschuB des Borsenvorstandes zur 
Priifung der Aufgabefahigkeit. 1st dem Borsenvorstand zur Kenntnis 
gelangt, daB eine Bankfirma ihren Verpflichtungen nicht oder nicht piinkt
lich nachkommt oder in Zahlungsstockungen geraten ist, so wird sie sofort 
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vor diesen AusschuB geladen, um iiber ihre finanzielle Lage sowie iiber die 
Griinde der Zahlungsstockung Auskunft zu geben. Lassen die Verhii.ltnisse 
auf Zahlungsunfahigkeit bei der betreffenden Bankfirma schlieBen, so ist 
der AusschuB ermachtigt, ihr die Aufgabeberechtigung zu entziehen, d. h. 
zu erklaren, daB die Firma nicht als Vertragspartei mehr zu gelten habe und 
dariiber hinaus MaBnahmen zu treffen, die die Borse vor Verlusten schiitzen. 

Zu den Aufgaben des Borsenvorstandes gehOrt ferner die Feststellung 
u nd VeroffentIichung der Kurse. Dabei bedient er sich als Hills
personen der Kursmakler. (Naheres hieriiber siehe S.336.) 

Weitere Organe der Borse sind das Ehrengericht und dieZulassungs
st elle. Ein Ehrengericht ist nach § 9 Bors.G. an jeder Borae zu bilden. Es 
zieht Borsenbesucher zur Verantwortung, die "im Zusammenhang mit ihrer 
Tatigkeit an der Borse sich eine mit der Ehre oder dem Anspruch auf kauf
mll.nnisches Vertrauen nicht zu vereinbarende Handlung haben zuschulden 
kommen lassen." (§ 10 Bora.G.) Nach der Borsenordnung fiir Berlin werden 
die (fiinf ordentlichen und sieben stellvertretenden) Mitglieder des Ehren
gerichts aus den Reihen der Mitglieder der Handelskammer durch diese ge
wahlt. Von der Einleitung oder Ablehnung eines ehrengerichtlichen Ver
fahrens ist der Staatskommissar zu unterrichten. Er kann die Einleitung 
des Verfahrens verlangen. Der Kommissar hat das Recht, allen Verhand. 
lungen beizuwohnen und die ihm geeignet erscheinenden Antrage Bowie 
Fragen an den Beschuldigten, die Zeugen und Sachverstandigen zu stellen 
(§ 11 Bors.G.). Der Staatskommissar ist ein Organ der Landesregierung, 
dessen Aufgabe darin besteht, den Geschaftsverkehr an der Borse sowie die 
Befolgung der in bezug auf die Borse erlassenen Gesetze und Verwaltungs. 
bestimmungen zu iiberwachen (§ 2 Bors.G.). Die Strafen bestehen in Verweis 
und zeitweiligem oder dauerndem AusschluB von der Borse. Das rechts
kraftige Urteil ist dem Borsenvorstand mitzuteilen und wird von diesem viel
fach mit Entscheidungsgriinden offentlich angeschlagen. Gegen die Entschei
dung des Ehrengerichts steht dem Staatskommissar wie dem Beschuldigten 
die Berufung an die periodisch zu bildende Berufungskammer offen. Diese 
besteht aus sieben Mitgliedern; der Vorsitzende wird vom Reichsrat bestimmt. 
Die Beisitzer werden von dem BorsenausschuB aus seinen auf Vorschlag der 
Borsenorgane berufenen }\Htgliedern gewahlt (§ 17 Bors.G.). 

Die Zulassungsstelle ist in Berlin eine Kommission von hochstens 
28 und mindestens 22 Personen; sie wird ebenfalls von der Handelskammer 
ernannt. Mindestens die Halfte der Mitglieder muB nach § 36 Bors.G. aus 
Personen bestehen, die sich nicht berufsmaBig am Borsenhandel mit Wert· 
papieren beteiligen. Die Zulassungsstelle hat die Aufgabe, iiber die Zulassung 
von Wertpapieren zum Handel an der Borse zu entscheiden. Ihre Tatigkeit 
wickelt sich in folgender Weise abo Zunachst ist von einer an der Borse ver· 
tretenen offentlichen Bankanstalt, Privatbank oder Bankfirma (dem Emis
sionshause) der Antrag auf Zulassung bei der Zulassungsstelle schriftlich ein
zureichen. Die Zulassungsstelle hat den Antrag unter Bezeichnung des An-
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tragstellers, des Betrages sowie der Art der einzufiihrenden Wertpapiere zu 
veroffentlichen, und zwar durch Aushang in den Borsenraumen, im Deut. 
schen Reichsanzeiger und in mindesteIlB zwei anderen inlandischen Zeitungen. 
Dem Antrag sind bestimmte Urkunden und der Prospekt beizufiigen. 
Zu den Urkunden gehoren u. a. ein Nachweis iiber den Rechtstitel, auf dem 
die Berechtigung zur Ausgabe der Wertpapiere beruht, z. B. bei Staatsanleihen 
das Gesetz iiber deren Ausgabe, bei Aktien der Gesellschaftsvertrag, ein Nach. 
weis iiber die Eintragung in das Handelsregister, die Geschaftsberichte der 
letzten drei Jahre usw. Bei inlandischen Gesellschaften, die noch nicht zwei 
Jahre bestehen, ist auBerdem der nach § 193 HGB. zu erstattende Revisions· 
bericht beizufiigen, damit die Zulassungsstelle sich von der bei der Griindung 
erfolgten Bewertung der Vermogensstiicke, der Einraumung etwaiger be· 
sonderer Vorteile zuguIlBten einzelner Aktionare usw. ein Bild machen kann. 
Der Prospekt solI nach § 38 Bors.G. "die fiir die Beurteilung der einzufiihren· 
den Wertpapiere wesentlichen Angaben" enthalten. Die Kaufer der Wert. 
papiere sollen somit in der Lage sein, auf Grund des Prospekts den Wert des 
zum Borsenhandel zugelassenen Wertpapieres zu priifen. Eine gewisse Ein. 
schrankung dieser Bestimmung enthalt jedoch § 36 BorsG., in dem es heiBt, 
daB die Zulassungsstelle u. a. die Aufgabe und die Pflicht hat, dafiir zu sorgen, 
"daB das Publikum iiber alle zur Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere 
notwendigen tatsachlichen und l'echtlichen Verhaltnisse soweit als mog. 
lich informiert wird". Tatsachlich gewahren zwar die Angaben des Pro· 
spektes in der Regel einen besseren Einhlick in die geschaftlichen Verhaltnisse 
der Aktiengesellschaften als die alljahrlich veroffentlichten Geschaftsberichte 
jener Gesellschaften, aber sie reichen in der Praxis nur selten aus, um selbst 
dem mit der age des Geschaftszweiges der Gesellschaft vertrauten und 
kaufmannisch geniigend vorgebildeten Leser des Prospektes ein zuverlassiges 
Werturteil zu gestatten. Die von der ZulassungssteUe im einzelnen geforderten 
Prospektangaben ergeben sich aus der "Bekanntmachung betreffend die Zu· 
lassung von Wertpapieren zum Borsenhandel" vom 4. Juli 1910 (RGBI. Nr. 41 
S.917ff.) nebst Erganzungsverordnungen vom 5. November 1924 (RGB!. I 
S.734). Voraussetzung fiir die Zulassung ist u. a., daB von den fiir den Borsen. 
handel zur Verfiigung stehenden Stiicken ein bestimmter Mindestbetrag vor· 
handen ist. Bei den Borsen zu Berlin, Frankfurt a. M. und Hamburg ist ein 
Gesamtnennwert von 500000 Reichsmark oder Goldmark, bei den iibrigen 
Borsen ein Gesamtnennwert von 250000 Reichsmark oder Goldmark vorge· 
schrieben. Die Zulassungsstellen sind jedoch berechtigt, auch schmere Be· 
dingungen zu verlangen. So werden in der Regel Antrage auf Zulassung 
an der Berliner Borse, falls nicht das Aktienkapital wenigstens iiber eine 
Million RM. hinausgeht, kaum Aussicht auf Genehmigung haben. Dagegen 
kann in einigen Fallen auch ein u.nter den offiziellen Mindestsummen liegender 
Betrag zugelassen werden. So darf u. a. die Zulassung jedes Betrages von 
Aktien einer Gesellschaft erfolgen, deren Emissionen bereits friiher zugelassen 
worden sind, also bei Zulassung von sogenannten jungen Aktien. Ferner 
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sind - wenigstens gesetzlich - Aktien auch in Betragen, die unter dem 
Mindestsatz bleiben, zulassungsfiihig, wenn es sich um zusammengelegte 
("konvertierte") Aktien einer Geseilschaft handelt, deren nicht zusammen
gelegte Aktien schon friiher an der gleichen Borse amtlich gehandelt wurden. 
Von dieser Befugnis zur Zulassung von "Zwergbetragen" an zusammen
gelegten Aktien wird freilich praktisch kaum Gebrauch gemacht. AuBerdem 
waren bei Durchfiihrung der Kapitalumstellung der Aktiengesellschaften 
von der Papiermark auf Goldmark bzw. die neue Reichsmark - nach Be
endigung der Inflation (1924/25) - Erleichterungen fUr die FaIle vorgesehen, 
in denen der Nennwert der Aktien einer Geseilschaft, die amtlich zugelassen 
waren, durch die Umstellung des Aktienkapitals auf Goldmark unter die 
iiblichen Mindestsatze gesunken war. In diesen Fallen geniigte bei den Bor
sen in Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. ein Gesamtnennwert von 200000 
RM., an den iibrigen Borsen sogar von 100000 RM. In besonderen Fallen konnen 
schlieBlich noch Ausnahmen von der Landesbehorde zugelassen werden. Kuxe 
oder GenuBscheine dUrfen nur zugelassen werden, wenn von den Stiicken, in 
denen der Borsenhandel stattfinden soIl, mindestens 1000 vorhanden sind. 

Auf Grund des bei ihr eingereichten Antrags priift die Zulassungs
stelle die Emission. Sie bestellt eines ihrer Mitglieder zum Referenten, der 
die Verhandlungen mit dem Antragsteller fiihrt, wil.hrend die iibrigen Mitglieder 
sich an der Erorterung beteiligen, die sich an das Referat ankniipft. Er
scheinen ihr die Angaben des Prospektes nicht als geniigend aufgeklart, so 
fordert sie weiteren AufschluB vom Emissionshause oder die Vorlegung wei
terer Urkunden und veranlaBt, wenn sie es ffir notwendig halt, eine Erganzung 
des Prospekts. Namentlich wird meist die im Prospekt wiedergegebene Bi
lanz fUr das letzte Geschil.ftsjahr durch Anmerkungen zu einzelnen Bilanz
posten ergil.nzt. Zu eigenen Ermittelungen und zur Feststellung der Richtig
keit der im Prospekt gemachten Angaben istdie Zulassungsstelle nicht ver
pflichtet. Die Verantwortung fUr die im Prospekt erwil.hnten Tatsachen 
tragen vielmehr die Emissionshil.user. Diese sind ffir unrichtige Angaben im 
Prospekt, die ffir die Beurteilung des Wertes erheblich sind, haftbar, wenn sie 
die Unrichtigkeit gekannt haben oder ohne grobes Verschulden hatten kennen 
mUssen. Ob neben den Emissionshausern auch die Aktiengeseilschaften oder 
sonstigen Geseilschaften, deren Aktien, Schuldverschreibungen usw. Gegen
stand der Borseneinfiihrung sind, fiir den Inhalt des von ihnen unterzeichneten 
Prospektes haftbar gemacht werden konnen, ist streitig, aber wahrscheinlich 
(s. Meyer, Kommentar zum Borsengesetz, Berlin 1915). Die Haftbarkeit 
erstreckt sich auf den Schaden, der dem Besitzer des Wertpapieres aus der 
von den gemachten Angaben abweichenden Sachlage erwii.chst. 1st der Pro
spekt infolge der Fortlassung wesentlicher Tatsachen unvoilstandig, so tritt 
die Haftbarkeit nur ein, wenn die Unvollstandigkeit auf boslichem Ver
schweigen oder auf der boslichen Unterlassung einer ausreichenden Priifung 
seitens der Emissionshil.user beruht (§ 45 Bors.G.). Der Nachweis, daB gegen 
diese Bestimmung verstoBen wurde, ist schwer zu erbringen, weil er sich nach 
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der herrschenden Rechtsprechung mindestens darauf erstrecken muB, daB 
die Schl!.digung als mogliche Folge des Verschweigens vorausgesehen wurde. 

Eine Ablehnung des Zulassungsantrags erfolgt entweder, wenn die nach 
den gesetzlichen Bestimmungen von der Zulassungsstelle verlangten Urkunden 
und Angaben nicht beigebracht werden, wenn der Zulassung Bedenken ort
licher Natur oder wichtige wirtschaftliche Bedenken entgegenstehen, oder 
wenn der Zulassungsstelle Umstande bekannt sind, "die eine erhebliche Be
nachteiligung der Erwerber der Wertpapiere oder eine Gefahrdung erheblicher 
allgemeiner Interessen befiirchten lassen" (§ 14 der Bekanntmachung yom 
4. Juli 1910). Bedenken ortlicher Natur erachtet namentlich die Berliner 
Zulassungsstelle gewohrilich dann fiir vorliegend, wenn Wertpapiere eines 
Unternehmens, das nur lokale Bedeutung hat, an einer auBerhalb seines 
Interessengebiets befindlichen Borse eingefiihrt werden sollen. Die iibrigen 
Bestimmungen gewahren der Zulassungsstelle sehr weitgehende Befugnisse. 
So ist es z. B. vorgekommen, daB die Zulassung einer auslandischep. Anleihe 
auf Verarilassung der Landesregierung beanstandet wurde, weil die 'Obernahme 
dieser Arileihe nicht im politischen Interesse Deutschlands gelegen batte. 
Auch die 'Oberzeugung, daB die Aussichten eines Aktienunternehmens in 
bezug auf seine Rentabilitii·t sehr ungewiB sind, z. B. infolge neu auftretender 
Konkurrenz, infolge einer bevorstehenden AuflOsung eines fUr die Gesellschaft 
wichtigen Kartells oder des Ablaufs wichtiger Patente, wird ala Grund fiir 
die Ablehnung eines Zulassungsantrags betrachtet. Dabei vertritt die Zula.s
sungsstelle jedoch den Grundsatz, daB die entscheidende Beurteilung des 
Wertpapiers von dem Erwerber zu erfolgen hatj sie ist auch in keiner Weise 
fiir die Giite der von ihr zugelassenen Wertpapiere haftbar. In neuerer Zeit 
verlangen die ZulassungBstellen zuweilen im Interesse der Besitzer der Stamm
aktien, daB das Mehrstimmrecht der Vorzugsaktionare herabgesetzt wird 
(siehe Abschnitt 3). 

Steht der Zulassungsstelle aus den angegebenen Grunden auch das Recht 
der Ablehnung zu, so pflegt sie doch in der Praxis hiervon nur selten Gebrauch 
zu machen. Vielmehr kommt es haufig vor, daB die Zulassungsstelle im Ein
versti!.ndnis mit dem Antragsteller die Vertagung des Antrags auf unbestimmte 
Zeit, z. B. bis zur Veroffentlichung der ni!.chsten Bilanz, beschlieBt. Die Ver
tagung auf unbestimmte Zeit fiihrt zu demselben Ergebnis wie die Zuriick
nahme des Antrags, da nach den Gebrauchen der Berliner Zulassungsstelle 
der Antrag als erloschen gilt, wenn die Verhandlungen des Antragstellers mit 
dem Referenten nach drei Monaten abgebrochen sind. Vermieden wird hier
bei jedoch die fiir den Antragsteller immerhin nachteilige Veroffentlichung 
der Zuriicknahme des Antrages, die in einem Beschlusse der deutschen Zu
lassungsstellen vorgesehen ist. Die Vertagung bis zur ni!.chsten Bilanzver
offentlichung hat haufig den Zweck, zunii.chst die weitere Entwicklung des 
Unternehmens abzuwarten. 

Wird dem Zulassungsantrage stattgegeben, so wird dieser BeschluB durch 
dreiti!.gigen Aushang an der Borse bekanntgegeben. Eine Veroffentlichung 
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des Beschlusses in den Zeitungen ist nicht erforderlich, doch pflegen die 
Handelszeitungen iiber die erfolgten Zulassungen in ihrem redaktionellen 
Teil zu berichten. Der BeschluB der Zulassungsstelle hat noch nicht ohne 
weiteres die sofortige Einfiihrung der Emission an der Borse, d. h. den Be
ginn des offiziellen Borsenhandels und die amtliche Kursnotierung zur Folge. 
Es konnen ffir ein Emissionshaus Griinde vorliegen, trotz der Genehmigung 
durch die Zulassungsstelle den Beginn des offiziellen Borsenhandels hinaus
zuschieben. Dies geschieht z. B., wenn seit der Stellung des Zulassungs
antrags die Borsentendenz eine empfindliche Ermattung erlitten hat und 
die Aussichten ffir die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert haben. Die 
Emissionsfirma wird in diesem FaIle die von ihr iibernommenen Aktien viel
leicht nur zu einem an den Dbernahmepreis nicht heranreichenden Kurse, 
also mit Verlust absetzen konnen. Sie hat vielleicht auch nur einen Teil des 
Aktienkapitals von dem Vorbesitzer des Unternehmens oder anderen GroB. 
aktionaren fest iibernommen und ffirchtet daher, daB aus den Kreisen anderer 
Besitzer ein Angebot von Aktien an den Markt kommen werde, das sie er
werben miiBte, um den Kurs des Papieres nicht sofort nach dessen Einfiihrung 
allzu niedrig zu bemessen und dadurch das Vertrauen des Pu blikums zu der 
Emission von vornherein zu erschiittern. 1st jedoch die Einfiihrung nicht 
innerhalb drei Monaten mLCh Bekanntgabe der Zulassung an den Antrag
steller erfolgt, so tritt nach den Bestimmungen der Berliner Zulassungsstelle 
der ZulassungsbeschluB auHer Kraft. Voraussetzung ffir die Einfiihrung ist 
die Veroffentlichung des Prospekts. Sie geschieht durch den Antrag
steller in der durch die Zulassungsstelle genehmigten Form, und zwar mit 
Ausnahme des Reichsanzeigers in denselben Zeitungen, in denen der Zulas
sungsantrag veroffentlicht wurde. Die Einfiihrung darf friihestens am dritten 
Borsentage nach dem Tage des Zulassungsbeschlusses und dem ersten Tage 
der Prospektveroffentlichung erfolgen. In der Regel wird die Einfiihrung 
bald nach der Prospektveroffentlichung vorgenommen, doch kommt es zu
weilen vor, daB auch hierbei die Emissionshauser noch mehrere Tage ver
streichen lassen. Der Zeitraum zwischen der Prospektveroffentlichung und 
der Einfiihrung darf nach den Berliner Gebrauchen jedoch hOchstens einen 
Monat betragen. 1st das Wertpapier nicht wahrend dieser Zeit eingefiihrt 
worden, so muB der Prospekt noch einmal veroffentlicht werden. Die Wieder· 
holung kann jedoch in abgekiirzter Form erfolgen. 

Nicht ffir samtliche Wertpapiere bedarf es zur Borseneinfiihrung eines 
Antrages und der Einreichung oder Veroffentlichung eines Prospekts. Nach 
§ 39 Bors.G. sind vielmehr deu tsche Reichs- und Staatsanleihen an 
jeder deutschen Borse ohne weiteres zum Borsenhandel zugelassen. Not
wendig ist jedoch, daB von den Emissionsstellen an den Borsenvorstand das 
Ersuchen gerichtet wird, die Kursnotierung zu veranlassen. Hierbei sind 
ihm die Merkmale der einzufiihrenden Wertpapiere mitzuteilen. Eine weitere 
Ausnahme macht das Borsengesetz (§ 40) ffir Schuldverschreibungen, deren 
Verzinsung und Riickzahlung von dem Reiche oder einem Land ge-
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wahrleistet ist, und fiir Schuldverschreibungen einer kommunalen Korper
schaft, der Kreditanstalt einer solchen Korperschaft, einer kommunalstil.n. 
dischen Kreditanstalt oder einer unter· staatlicher Aufsicht stehenden Pfand· 
briefanstalt (Landschaft und Hypothekenbank). Bei diesen Wertpapieren 
kann die Landesregierung anordnen, daB es der Einreichung eines Prospektes 
nicht bedarf. Mit dieser Anordnung gilt die Zulassung zum Borsenhandel 
ebenfaHs als erfolgt. Die Einfiihrung muB in il.hnlicher Weise wie bei den 
deutschen Reichs. und Staatsanleihen vom Borsenvorstand gefordert werden. 

Diejenigen Angestellten, die fiir die Bank an der Borse til.tig sind, nennt man 
Borsenvertreter. Sie werden durch eine Borsenkarte legitimiert, die auf 
Antrag der Bank von den Handelaorganen ausgestellt wird, denen die un· 
mittelbare Aufsicht iiber die Borse iibertragen worden ist. Da die Karte, wie 
erwahnt, ihren Eigentiimer berechtigt, im N amen und fiir Rechnung der Bank 
Geschafte an der Borse abzuschlieBen, tril.gt die Bank die Verantwortung fiir 
aHe Geschafte, die ein Borsenvertreter in ihrem Namen eingeht. Mit dieser 
Stellung ist daher der Ausdruck eines gewissen Vertrauens verkniipft. 

Die Anzahl der Borsenvertreter ist nach der GroBe der Betriebe ver· 
schieden. Es gibt Banken, die von mehr ala 50 Herren an der Borse vertreten 
werden; in Zeiten regen Geschil.ftes ist ihre Anzahl oft noch groBer, und as 
miissen dann Aushilfskril.fte eingestellt werden. Das ist schon deshalb not· 
wendig, weil die Borsenzeit auf wenige Stunden taglich beschrankt ist und die 
Arbeit in dieser Zeit verrichtet werden mull1). 

Die Beschil.ftigung der Borsenvertreter ist recht vielseitig; je na.ch dem Um. 
fang des Geschil.fts werden die Arbeiten unter die verschiedenen Beamten verteilt. 

Grundsatzlich zu unterscheiden ist zwischen dem Terminhandel und 
dem Handel in den zu Kassakursen notierten Werten. Der Terminhandel 
findet wiihrend des ganzen Borsenverkehrs statt, und es werden demgemiiB 
an jedem Borsentage mehrere Kurse fiir jedes im Terminverkehr notierte 
Papier festgesetzt. Fiir den groBten Teil der im Kassaverkehr gehandelten 
Werte wird wiihrend des Borsenverkehrs nur ein amtlicher Kurs, der soge· 
nannte Einheitskurs festgestellt. FUr einen kleinen Teil dieser Werte 
- jedoch sind es die Aktien der grolleren Gesellschaften - werden wiihrend 
eines jeden Borsentages ebenfalls mehrere Kurse notiert, und zwar nach 

1) In Berlin findet der Verkehr an der FondshOrse von 12-141/ a Uhr, und zwar 
der offizielle Verkehr von 12-14 Uhr, ein nicht offizieller von 14-141/a Uhr ("Nacho 

hOrse") statt. Sonnabends findet ein offizieller Handel von 11-13 Uhr und ein "Nacho 

hOrsenha.ndel" von 13-131/ a Uhr statt. Nach den SchluBzeiten des NachbOrsenverkebrs 
ist ein Handel in den Borsenrll.umen verboten. In Frankfurt a. M. dauert der Ver
kehr an der MittagshOrse von 121/,-143/, Uhr; daneben findet seit 1925 wieder wie in 
der Vorkriegszeit eine AbendhOrse von 171/,-18 Uhr statt. Diese soIl besonders dem 
internationalen Borsenhandel dienen, der sich z. B. im Zusammenhang mit den ersten 
Kursmeldungen der New Yorker Borse (Verkehrezeit dort 10-15 Uhr, d. h. nach mittel. 
europaischer Zeit etwa 16-21 Uhr oder bei Einfiihrung der "Sommerzeit" in Amerika 
etwa. 15-20 Uhr) entwickelt. 
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denselben Grundsatzen wie bei den Terminhandelswerten. Diese Notierungen 
nennt man "fortlaufende", "schwankende" oder "variable". Borsen
maBige Termingeschafte sind Zeitgeschafte, deren Erfullung zu einem spa
teren Termin zu erfolgen hat. Aber dadurch werden sie nicht ausschlieBlich 
gekennzeichnet. Der AbschluB eines Zeitgeschaftes liegt z. B. schon vor, 
wenn jemand im November eine Ware mit der Vereinbarung kauft, daB die 
Lieferung und Bezahlung erst zu Weihnachten erfolgen solI. Vielmehr ist 
die Voraussetzung eines Borsentermingeschaftes auch, daB es nach bestimm
ten, feststehenden Borsengebrauchen zustande gekommen ist. Das Borsen
termingeschiiJt in dieser fest geregelten Form ist zu Beginn des Krieges an 
den Borsen eingestellt worden und wurde zunachst auch lange Jahre nach 
Kriegsende noch nicht wieder aufgenommen. Als teilweiser Ersatz wurde 
im Jahre 1917 der Kassaverkehr zu ("schwankenden", "fortlaufenden" oder 
"variablen") Kursen aufgenommen. 

Da es sich hierbei urn Kassageschafte handelt, so hat die Erfullung der 
Geschafte, ebenso wie bei den zu Einheitskursen notierten Kassawerten, so
fort nach ihrem AbschluB oder innerhalb einer kurzen Frist zu erfolgen. Nach 
den Borsengebrauchen findet die Lieferung und Bezahlung der Stucke am 
zweiten Werktag nach dem GeschaftsabschluB statt. Nach Ablauf dieser 
Frist kann von dem Kaufer eine Zwangsglattstellung, d. h. zwangsweise 
der Ankauf der nicht gelieferten Stucke fur Rechnung des Verkaufers, vor
genom men werden1). Am 1. Oktober 1925 ist nach langen Vorarbeiten, 
zunachst an einzelnen deutschen Borsen, vor allem in Berlin, auch der regu
lare Terminhandel wieder aufgenommen worden. Einbezogen in das Termin
geschaft wurden anfangs nur verhaltnismaBig wenige Werte, in denen der 
Terminhandel schon in der Vorkriegszeit genehmigt war. Der variable Handel 
blieb daher fiir die nicht in den Terminhandel einbezogenen Werte bestehen, 
wahrend es in der Vorkriiegszeit ein derartiges Mittelding zwischen dem 
reinen Kassahandel zu Einheitskursen und dem Termingeschaft nicht gab. 
Die Zahl der zu variablen Kursen notierten Werte ist aber durch die starke 
Vermehrung der Terminwerte seit 1925 wesentlich verkleinert worden. 

Die Regulierung der Abschlusse im Terminhandel erfolgte in der Vor
kriegszeit nur zum Ultimo jeden Monats. Bei der Wiederaufnahme des Ter
minhandels nach der Inflationszeit wurde mit Rucksicht auf die stark ge
schwachte finanzielle Lage der Borsenfirmen eine zweimalige Regulierung 
im Monat, zum Medio und Ultimo, vereinbart, wie sie vielfach auch im 
Auslande, z. B. in England, ublich ist. Mit dem 1. Oktober 1928 ist jedoch 
eine Neuregelung in Kraft getreten, die wieder nur eine einmalige Regulierung 
zum Monatsende, also per Ultimo, vorsieht. (Naheres s. S. 526ff.) 

Die Feststellung der Einheitskurse erfolgt bei Dividendenwerten in Ber
lin von 13 Uhr ab, bei festverzinslichen Werten bereits von 121/2 Uhr abo Die 
Noticrung von Kursen im Terminhandel und variablen Verkehr findet da-

1) Naheres hieriiber siehe Abschnitte 5 und 11 b dieses Kapitels. 
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gegen wahrend der ganzen Dauer des offiziellen Borsenverkehrs, d. h. also 
von 12 bis 14 Uhr bzw. Sonnabends II bis 13 Uhr statt. 

Die Verteilung der Arbeiten erfolgt bei den mittleren und groBeren Banken 
vielfach derart, daB einige Borsenvertreter mit der Ausfiihrung der Auftrage 
in den zu Einheitskursen notierten Wertpapieren beschaftigt werden, andere 
mit der Erledigung der Auftrage in den Werten mit fortlaufenden Notierungen 
oder Terminkursen. Jedoch braucht es sich in beiden Fallen nicht nur um 
Auftrage der Kundschaft zu handeIn. Die Bank kann vieImehr auch Ge
schafte fUr eigene Rechnung abschlieBen. Sie kann ein Wertpapier in Er
wartung einer Kurssteigerung kaufen oder um die an den verschiedenen 
Borsenplatzen bestehenden Kursdifferenzen zu verwerten. In dem letzten 
FaIle steht dem Ankauf andem einen Orte der Verkauf desselben Papieres 
an einem anderen Borsenplatze gegenuber. Diese Tatigkeit heiBt Arbitrage. 
Sie wird meist von besonderen Borsenvertretern ausgeubt, die Ar b itrageure 
genannt werden. Zur Borsentatigkeit gehort auch der An- und Verkauf 
von auslandischen Wechseln, Schecks, Auszahlungen usw. (De
visen) oder von auslandischen Noten. Der Devisen- und Notenhandel 
hatte wahrend des Krieges, besonders aber nach dessen Ende, eine sehr be
deutende Ausdehnung erfahren, weil der "Obergang der meisten kriegfuhren
den Staaten zur Papierwahrung die Kursschwankungen in den Zahlungs
mitteIn des einen Landes an den Borsen eines anderen Landes wesentlich 
vermehrt hat. Erst durch die zahlreichen Stabilisierungsaktionen der letz
ten Jahre, die zu einer Wiederherstellung stabiler Wahrungen in den meisten 
Kriegslandern gefiihrt haben, ist die Bedeutung des Devisenhandels wieder 
geringer geworden. Auch in Devisen, in kleinerem Umfange in auslandischen 
Noten, entwickelt sich eine lebhafte Arbitrage. Sie wird meist in einer be
sonderen Abteilung, der Devisen-Abteilung, ausgeubt, die sich gleich
zeitig mit der Erledigung der von der Kundschaft erteilten Auftriige in De
visen und Noten befaBt-(s. S. II2). 

AIle diese Arbeiten konnen bei groBeren Umsatzen wieder geteilt werden. 
Ein Borsenvertreter schlieBt z. B. die Kassageschlifte in Bankaktien ab, ein 
anderer die in Pfandbriefen; der eine Arbitrageur ist damit beschaftigt, die 
Kursschwankungen zwischen den Borsen von Frankfurt a. M. und Berlin zu 
verwerten, ein anderer die zwischen Hamburg und Berlin usw. 

Endlich werden an der Borse noch einigf' Angestellte dazu verwendet, um 
den Depeschenverkehr zu erledigen. Ihre Aufgabe besteht darin, die wah:.:end 
der Borsenzeit eintreffenden Telegramme und Briefe in Empfang zu nehmen, 
dafur zu sorgen, daB die darin enthaltenen Auftrage rechtzeitig ausgefuhrt 
werden, und daB die Kunden uber die fUr ihre Rechnung abgeschlossenen Ge
schiifte sofort in Kenntnis gesetzt werden. 

Die buchhaIterische Beschliftigung im Borsenburo ist nicht minder viel
seitig. Sie schlieBt sich den verschiedenartigen Borsengeschaften an. Dabei 
kommen die Bucher in Betracht, worin die abgeschlossenen Geschafte ein. 
getragen werden. Auch die Arbitrage erfordert einige besondere Buchungen. 
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"Ober die fiir die Kundschaft gemachten Abschliisse miissen Rechnungen 
erteilt und ihr iibersandt werden. Hierbei ist auch fiir die richtige Ver
steuerung der Kauf- und Verkaufgeschafte Sorge zu tragen. Wie auf Seite 112 
erwii.lmt, werden diese Abrechnungen hii.ufig in einer besonderen Abteilung, 
der Effekten-Korrespondenz, ausgeschrieben, wii.hrend die Borsen-Korre
spondenzabteilung die nicht sofort ausgefiihrten Auftrii.ge del' Kundschaft 
bestii.tigt und etwaige Auftrii.ge fiir auswii.rtige Borsen weitergibt. Die Vor
arbeiten fiir die Abrechnungen, und zwar das Ausrechnen der Betrii.ge, er
folgt zuweilen ebenfalls in einem besonderen Zweigbiiro, der Rechnerei, 
oder in der Effekten-Korrespondenz. In einigen Betrieben sind Borsen- und 
Effekten-Korrespondenz in einer Abteilung vereint. Die Versteuerung der 
Geschii.fte wird gewohnlich ebenfalls an dieser Stelle vorgenommen. 

2. Die Borse und ihre Einrichtungen. 
Um die Technik del' Borsengeschafte zu verstehen, ist es notwendig, zu

n1i.chst die Borse und ihre wichtigsten Einrichtungen einer kurzen Betrach
tung zu unterziehen. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Berliner 
Borse, die im Effektenverkehr die groBte Deutschlands ist. 

Der Laie, der die Borse zum erstenmal besucht, gewinnt einen merk
wiirdigen Eindruck. Ein die Ohren bet-au bender Larm erregt schon beim Ein
tritt seine Aufmerksamkeit. Er sieht Gruppen von Personen dicht zusammen
gedriingt und heftig gestikulierend. Es sind die Makler, die ihre Offerten 
machen. Sie bewegen Elich in unmittelbarer Nii.he von rechteckig geformten 
Schranken, worin mehrere Herren sitzen, deren Gesicht nach dem Borsen
raum gerichtet ist. Das sind ebenfalls Makler, die im Gegensatz zu den 
vorigen von der Landesregierung, und zwar fiir die Berliner Borse durch 
den Oberprii.sidenten der Provinz Brandenburg und der Stadt Berlin und 
fiir die iibrigen Borsen durch den Regierungsprii.sidenten, in dessen Ver
waltungsbezirk die Borse belegen ist, angestellt worden sind. Ihr offizieller 
Titel ist Kursmakler; friiher bezeichnete man sie ala vereidete Makler; 
so werden sie auch heute noch in der Umgangssprache der Borse genannt. 
Je zwei von ihnen biIden eine "Maklergruppe" und setzen gemeinschaftlich 
die Kurse derjenigen Papiere fest, deren Handel ihnen von der Makler
kammer zugeteilt worden istl). Die Maklerkammer wird in Berlin aus 

1) Wie erwii.hnt, erfolgt die Feststellung der Kurse durch den Borsenvorstand; 
die Kursmakler sind Hilfspersonen, die "zur Mitwirkung bei der amtliohen Festsetzung 
des Borsenpreises von Waren und Wertpapieren" ernannt werden (§ 3{1 Bors.G.). Naoh der 
yom preuBisohen Minister fiir Handel und Gewerbe fiir Berlin erlassenen Makler
ordnung (vom 9. Juli 1906) haben die Kursmakler nur den Mitgliedern des Borsen
vorstandes aIle zur Feststellung der Kurse von ihnen erforderten Erklii.rungen abzugeben. 
Die oben gesohilderte Tii.tigkeit wird aber von den Kursmaklern ausgeiibt; der Borsen
vorstand pflegt die Kursfeststellungen nur zu priifen und in Streitfii.llen zu entsoheiden. 
Darum ist es nicht ungerechtfertigt, wenn der Spraohgebrauch der Borse stete die Kurs
makler auoh alB diejenigen bezeiohnet, die die Kurse festsetzen. 
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13 Mitgliedern und 6 Stellvertretern gebildet, die von den Kursmaklern aus 
ihrer Reihe zu wahlen sind. 

Bei der Festsetzung der Kurse berechnen die Kursmakler nach den in 
ihren Biichern verzeichneten Auftragen, wie groB Angebot und Nachfrage 
in jedem der von ihnen zu notierenden Wertpapiere sind. Hiernach bestim
men sie den Kurs, zu dem ein Ausgleich der Kauf- und Verkaufauftrage statt
findet. Da beide Kursmakler den Preis desselben Papieres gemeinschaft
lich festsetzen, miissen sie, nachdem jeder die notigen Berechnungen in seinen 
Biichern angestellt hat, miteinander iiber die Hohe des Kurses beraten. Vor 
der Schranke steht eine groBe Anzahl von Personen, die an den von den Mak
lern notierten Wertpapieren Interesse haben und noch kurz vor Festsetzung 
der Kurse Kauf- oder Verkaufsauftrage zu erteilen beabsichtigen 1). 

Einige Wertpapiere werden auch im sogenannten "freien Verkehr" 
gehandelt, ohne daB jedoch eine amtliche Notierung der bei diesem Handel 
erzielten Preise stattfindet. Notwendig ist hierzu nur, daB ein Borsenhandler 
an den ffir den "freien Verkehr" bestimmten Platz en ausruft, daB er Kaufer 
oder Verkaufer des Papieres zu einem bestimmten Kurse ist, und daB sich 
ein Gegenkontrahent fiir seine Offerte findet. Bei dem Handel im "freien 
Verkehr" sind mehrere Arten zu unterscheiden. Es gibt eine Anzahl von 
"Einheitswerten" 2) die nur gelegentlich im freien Verkehr umgesetzt werden. 
Namentlich kommt es vor, daB in Papieren, ffir die bei der Feststellung des 
Einheitskurses Beachtung (" Borseninteresse ") hervortritt, auch im freien 
Verkehr Kaufer auftreten, so daB sich bald ein Handel entwickelt. Oft halt 
dieses Interesse jedoch nur wenige Stunden oder einige Tage an. Zuweilen hat 
sich aber ffir ein Papier ein standiger freier Markt herausgebildet, und dies 
gab alsdann dem Borsenvorstand den AnlaB, fortlaufende Notierungen ein
zufiihren, wahrend es zur Einfiihrung in den Terminhandel in der Regel 
eines besonderen Antrages des Emissionshauses und in jedem Fall der Ein
willigung des Unternehmens selbst (nach § 50 Bors.G.) bedarf. Ferner besteht 
auch ein freier Verkehr in Wertpapieren, die iiberhaupt nicht zum Borsen
handel zugelassen sind oder die an einer anderen inlandischen Borse notiert 
werden. So wird eine Reihe von Aktien oder Anteilen von Kolonialgeselischaften 
taglich an der Berliner Borse gehandelt, ohne daB eine amtliche Notierung 
stattfindet. Emissionsfirmen, die Aktien eines Unternehmens in den amt
lichen Verkehr einfiihren wollen, p£legen zuweilen eine Zeitlang vor der Stel
lung des Zulassungsantrages darauf hinzuwirken, daB das Papier im freien 
Verkehr umgesetzt wird. Zuweilen werden auch Aktien neu gegriindeter 

1) Naheres iiber die Feststellung der Kurse siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels. 
2) Zur Abkiirzung Boll auch hier die an der Borse gebrauchliche Bezeichnung "Ein

heitswerte" fiir diejenigen Papiere angewendet werden, fiir die nur ein Einheitskurs fest
gestellt wird. Dementsprechend nennt man an der Borse "Schwankungswerte" oder 
"variable Papiere" jene Werte, die fortlaufend notiert werden. Diese Bezeichnung ist 
noch weniger schon als die erste; sie ist auch ungenau, weil samtliche Wertpapiere, also 
auch die "Einheitswerte" Kursschwankungen ausgesetzt sind. Die Werte, in denen 
ein Terminhandel stattfindet, werden dementsprechend als "Termmwerte" bezeichnet. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 22 
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Gesellschaften vor beendeter Zuteilung der Stiicke an die Zeichner bereits 
im freien Verkehr gehandelt. Ein Freiverkehrshandel findet auch vielfach 
in Werten statt, derenAusgabe erst angekiindigt, die Emissionaber noch nicht 
vollzogen ist. Der Handel versteht sich dann "per Erscheinen", d. h. die 
Lieferung erfolgt erst, wenn yom Borsenvorstand der "Erscheinungstag" 
festgesetzt ist, an dem die Stiicke in geniigendem Umfange zur Verfiigung 
der Zeichner stehen. 

Neuerdings findet auch ein freier Handel in den auf Grund des Kriegs
schadenschluBgesetzes yom 30. Marz 1928 eingetragenenReichsschuld
buchforderungen statt. Da, wie auf S. 87 erwahnt, die Reichsschuld
buchverwaltung eine Abtretung oder Verpfandung von Schuldbuchforde
rungen nur anerkennt, wenn sie ihr mitgeteilt wird, ist der Obergang solcher 
Forderungen von einem Glaubiger an den anderen erschwert. Um ihn zu er
leichtern, haben die Bank des Berliner Kassen-Vereins und andere Effekten
girobanken im November 1928 den sogenannten Schuldbuchgiroverkehr 
eingerichtet. Auf Wunsch eines z. B. dem Kassen-Verein angeschlossenen 
Mitgliedes wird der Kassen-Verein als Glaubiger einer solchen Schuldbuch
forderung ins Reichsschuldbuch eingetragen. Die Forderung wird also an 
den Kassen-Verein abgetreten. 1st die ihm angeschlossene Bank nicht selbst 
Glaubigerin der Schuldbuchforderung, sondern hlt es ein Kunde der Bank, der 
eine solehe Forderung verkaufen will, so hat dieser die Umschreibung auf 
den Namen des Kassen-Vereins bei der Reichsschuldenverwaltung unter An
gabe der Bank zu beantragen. Die Bank hat dem Kassen-Verein von jedem 
Umschreibungsantrag, gleichgiiltig, ob er von ihr oder ihrem Kunden ge
stellt ist, Mitteilung zu machen. Sobald die Reichsschuldenverwaltung dem 
Kassen-Verein von der Eintragung auf seinen Namen Kenntnis gegeben hat, 
schreibt dieser den eingetragenen Betrag der Bank auf "Schuldbuchgiro
Konto" gut. Der Kassen-Verein erhalt dem Kontoinhaber gegeniiber die 
SteHung eines Treuhanders. Will nun die Bank eine solche Forderung an 
eine andere, dem Kassen-Verein angeschlossene Bank verkaufen, so schreibt 
sie einen roten Schuldbut;hgiroscheck iiber den zu iibertragenden Betrag 
aus. Auf Grund dieses Schecks schreibt der Kassen-Verein den Forderungs
betrag dem SchuldbuC'hgiro-Konto des Kaufers der Forderung gut. Da die 
Schuldbuchforderungen zu verschiedenen Zeiten (1930 bis 1948) vom Reiche 
zu tilgen sind, also verschiedene Falligkeitsdaten haben, so ist auf dem 
Scheck das Falligkeitsjahr anzugeben, und zwar darf jeder Scheck nur die 
Verfiigung, iiber die in einem Jahre falligenForderungen enthalten. Wiinscht 
eine Bank eine auf den Namen des Kassen-Vereins eingetragene Schuld
buchforderung an eine andere Bank als Sicherheit ffir ein Lombarddarlehen 
zu geben, so ist ein griiner Schuldbuchgiroscheck zu verwenden. Der Kassen
Verein bucht dann die Forderung von dem Guthaben des AussteHers ab 
und iibertragt sie ffir den bezeichneten Pfandglaubiger auf Pfandkonto (siehe 
Kapitel VI, Abschnitt 3). Obertragungen von Schuldbuchforderungen der 
geschilderten Art zum Zwecke des Verkaufs oder der Verpfandung an Ban-
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ken, die nicht der Bank des Berliner Kassen-Vereins, sondern einer an einem 
anderen Orte ansassigen Effektengirobank angescblossen sind, kOnnen ge
wohnlich ebenfalls mit Hilfe des Kassen-Vereins erfolgen, da dieser zum 
Zwecke des Schuldbuch-Ferngiroverkehrs mit einer Reihe von Effekten
girobanken des Reiches in Verbindung steht 1). 

Es ist die Frage entstanden, ob ein Handel in Werten, die nicht offiziell 
notiert werden, in den Borsenraumen statthaft ist oder nicht. Das Borsen
gesetz scbreibt vor (§43), daB fiir Wertpapiere, deren Zulassung zum Borsen
handel verweigert oder nicht nachgesucht ist, eine amtliche Feststellung des 
Preises nicht erfolgen darf. Aucb sind Geschafte in solchen Wertpapieren von 
der Benutzung der Borseneinrichtungen ausgeschlossen und diirfen von den 
Kursmaklern nicht vermittelt werden. Nach § 51 Bors.G. haben dieselben 
Bestimmungen sinngemaB auch auf Borsentermingeschafte in Wertpapieren 
Anwendung, die nicht zum Borsenterminhandel zugelassen sind. Wenn trotz 
dieser Gesetzesbestimmungen der Borsenvorstand den freien Verkehr in 
Wertpapieren, die nicht offiziell notiert werden, gestattet, so geschieht es, 
weil nach seiner Auffassung unter dem Begriff "Borseneinrichtungen" 
nicht schon die Benutzung der Borsenraume gemeint ist. Derselbe Standpunkt 
wird in den Kommentaren zum Borsengesetz vertreten. Unzulassig ist da
gegen die Veroffentlichung oder mechanische Vervielfaltigung von Kurs
zetteln fiir Werte, die nicht zum Borsenhandel zugelassen sind. Nur fiir be
sondere Falle darf die Borsenordnung Ausnahmen gestatten. Jedoch ist dieses 
Verbot auf die "an der Borse abgeschlossenen Geschafte" beschrankt (§§43 
und 90 Bors.G.). Die Veroffentlichung von Preisen, die im Handel von Biiro 
zu Biiro erzielt wurden, ist daher statthaft, auch wenn bei deren Ermittlung 
die an der Borse zustande gekommenen Geschafte mit beriicksichtigt wur
den2 ). TatBachlich werden denn auch fiir die meisten amtlich nicht notierten, 
aber in den Borsenraumen gehandelten Papiere ungefahre Preise veroffent
licht, und diese Veroffentlichung liegt durchaus im Interesse des Publikums, 
das sich sonst vollstandig auf die vom Bankier bei der Ausfiihrung von Auf
tragen berechneten Preise verlassen muB. Durch Verschweigen der Preise, zu 
denen die nicht amtIich notierten Werte gehandelt werden, werden die MiB
stande, die dieser Handel ohne Zweifel zur Folge hat, nicht beseitigt, sondern 
im Gegenteil verscharft. Mildern lassen sie sich nur durch ein volliges Verbot 
des Handels in den Borsenraumen. 

In der Inflationszeit hat der freie Handel in amtlich nicht notierten Werten 
eine sehr starke Ausdehnung erfahren. Daher ist durch eine freiwillige Organi
sation in Berlin versucht worden, eine gewisse Regelung des Freiverkehrs vor
zunehmen. Es ist ein "Berliner AusschuB fiir Geschafte in amtlich nicht 
notierten Werten beim Verein fiir die Interessen der Fondsborse zu Berlin" 
gegriindet worden, der am 20. Februar 1923 und im Oktober 1924 Richt
linien fiir den Handel in diesen Wertpapieren festsetzte. Dieser AusschuB solI 

1) Ober den Ferndroverkehr im allgemeinen siehe Kapitel VI, Absohnitt 3. 
2) Siehe Meyer, Kommentar zum Borsengesetz, Berlin 1915. Anmerkung 3 zu § 43. 
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auch iiber Streitigkeiten zwischen Borsenbesuchern aus Geschaften in amtlich 
nicht notierten Werten entscheiden und ortliche Gebrauche fiir einzelne 
nicht notierte Werte aufstellen. Besonders wichtig ist, daB der AusschuB 
die Berechtigung hat, den Kreis der unnotierten Werte, auf die sich seine 
Tatigkeit bezieht, zu umgrenzen, insbesondere solche Werte, die sich zum 
Handel im Freiverkehr nicht eignen, von seiner Tatigkeit auszuschlieBen. 
Die Einfiihrung in den Freiverkehr an der Berliner Borse muB durch eine an 
der Borse vertretene, der Berliner Bedingungsgemeinschaft fiir den Wert
papierverkehr angehorende Bank oder Bankfirma (s. Seite 385) erfolgt sein. 
Diese Firma muB die bevorstehende Einfiihrung bei dem AusschuB angemeldet, 
und dieser muB erklart haben, daB gegen die Einbeziehung der Werte in sein 
Tatigkeitsgebiet keine Bedenken bestehen. Wertpapiere, die durch den Aus
schuB nicht genehmigt sind, diirfen von den Mitgliedern der Berliner Be
dingungsgemeinschaft und denen der Maklergemeinschaft im Freiverkehr nicht 
gehandelt werden. Da fast aIle an der Borse zugelassenen Banken, Bankiers und 
Makler einer der beiden Organisationen angehoren, kommt diese Bestimmung 
einem Handelsverbot in den vom AusschuB nicht genehmigten Papieren 
gleich, ahnlich wie es (freilich auf Grund des Gesetzes) bei den zum amtlichen 
Verkehr durch die Zulassungsstelle nicht zugelassenen Werten in bezug auf 
die Benutzung der Borseneinrichtungen der Fall ist (s. S. 339). Bei der An
meldung des Wertpapieres zur Einfiihrung muB der Gesamtnennbetrag 
angegeben sein, den die einfiihrende Firma dem Markte zur Verfiigung 
zu stellen bereit und in der Lage ist. Vom AusschuB sind Bedenken gegen 
die Einfiihrung in den Freiverkehr vor aHem dann zu auBern, wenn a) auch 
die eigenen Angaben der einfiihrenden Firma keine hinlangliche Grund
lage fiir die Bildung eines Urteils iiber den Wert des Unternehmens bieten oder 
b) wenn die Einfiihrung offenbar zu einer tJbervorteilung des Publikums oder 
zur Schadigung erheblicher allgemeiner Interessen fiihren wiirde, oder c) wenn 
von der einfiihrenden Firma oder mit ihrem Wissen und Willen durch Dritte 
bei der Unterbringung der Werte auBerhalb des Borsenverkehrs eine mit den 
guten geschaftlichen Sitten des Bankgewerbes nicht zu vereinbarende Art der 
Propaganda stattgefunden hat. Seit 1925 sollen auch nach den bestehenden 
Richtlinien in allen Fallen Bedenken geltend gemacht werden, in denen die 
Stammaktien einer Gesellschaft nicht mindestens den effektiv doppelten 
Betrag von Stimmen verkorpern wie die etwa vorhandenen Vorzugsaktien. 
Ferner heiBt es in den Richtlinien, daB eine hinlangliche Grundlage fiir die 
Bewertung einzufiihrender Aktien regelmaBig dann nicht besteht, wenn 
noch keine von der Generalversammlung genehmigte Bilanz iiber ein voIles 
Geschaftsjahr der Gesellschaft seit ihrer Eintragung in das Handelsregister 
vorliegt. Dem AusschuB steht es frei, von diesem Erfordernis abzusehen, 
wenn die Gesellschaft das Unternehmen einer anderen Gesellschaft fortfiihrt, 
die iiber ein oder mehrere volle Geschaftsjahre Bilanzen veroffentlicht hat. 
Einer besonderen Anmeldung bedarf es dagegen in den Fallen nicht, in denen 
neue Aktien von Unternehmungen in Frage kommen, deren alte Aktien bereits 
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an der Berliner Borse amtlich notiert oder im Freiverkehr gehandelt werden, 
ferner, wenn es sich um Werte handelt, die im Umtausch gegen solche Aktien 
oder durch Ausubung eines mit ihnen verbundenen Bezugsrechtes in den Ver· 
kehr gelangt sind. 

Gegenuber dem Borsenverkehr in den nicht notierten Wertpapieren ist der 
Handel auBerhalb der Borse, von Buro zu Biiro, in neuerer Zeit in den 
Hintergrund getreten. Er erstreckt sich sowohl auf Rentenpapiere, als auch auf 
Aktien industrieller Gesellschaften, namentlich auf solche, in denen Umsatze 
im freien Verkehr der Borse nicht oder nur selten zustande kommen. Eine An· 
zahl von Privatfirmen widmet sich diesem Geschaftszweig aber noch in be· 
sonderem MaBe und hat eigene Abteilungen dafiir eingerichtet. Diese Banken 
versenden Tabellen, worin sie mitteilen, zu welchen Preisen sie Kaufer oder 
Verkaufer fiir die namhaft gemachten nicht notierten Wertpa,piere sind. Einzelne 
Firmen pflegen solche Tabellen auch in den Zeitungen zu veroffentlichen. 
Die Mitteilungen werden in der Regel jedoch ohne Verbindlichkeit, fiir die 
Bank gemacht, so daB diese selbst bei umgehender Zusage nicht verpflichtet 
ist, die Wertpapiere zu dem angegebenen Preise zu liefern oder zu ubernehmen. 
Die Bank ist auch in den seltensten Fallen Eigentumer der Papiere, zu deren 
Abgabe sie sich erbietet. Ebensowenig will sie die Papiere fiir eigene Rechnung 
ubernehmen, fiir die sie Nachfrage zu den in den Tabellen genannten Preisen 
bekundet. Sie will vielmehr nur den Handel mit anderen Firmen vermitteln 
und bezweckt mit der Versendung oder Veroffentlichung der Listen in den 
Zeitungen in erster Reihe die Aufmerksamkeit des Publikums auf jene Wert· 
papiere zu lenken, um es zum AbschluB von Geschaften anzuregen. Freilich 
werden die genannten Preise nicht willkiirlich eingesetzt; sie entsprechen viel· 
mehr den Preis en, die die Bank unter Berucksichtigung eines fUr sie bestimmten 
Zwischengewinnes bei Ausfuhrung des Gegengeschafts voraussichtlich selbst zu 
zahlen hat oder erzielen wird. Hierbei legtsie, soweit essich urn Werte des "Frei
verkehrs" handelt, die hier zuletzt gezahlten Preise zugrunde, oder die Preise, zu 
denen ihr eine andere Bank oder ein Kunde den An. oder Verkauf des Papiers in 
Aussicht gestellt hat. Angebote der Kunden werden haufig von der Bank auch 
dazu benutzt, direkt, also nicht durch Versendungvon Preistabellen, an die Inter· 
essenten des Papiers (Direktoren, Aufsichtsratsmitglieder, GroBaktionare usw.) 
heranzutreten, um mit ihnen das Gegengeschaft abzuschlieBen. Der Kunde 
muB das Angebot in diesem Falle in rechtsverbindlicher Form, wenn auch 
nur fUr kurze Zeit, abgeben; sonst ist naturlich ein fester AbschluB mit dem 
Gegenkontrahenten nicht moglich. Der Verkehr zwischen den Banken und ihren 
Kunden oder den sonstigen Interessenten wickelt "ich meist telegraphisch oder 
telephonisch abo Namentlich am Telephon ist der Handel in nichtnotierten 
Werten sehr verbreitet. Der Erfolg dieses Geschaftszweiges hangt nicht allein 
von dem Umfang der Kundschaft und deren Bereitwilligkeit zum AbschluB 
von Geschaften ab, sondern wesentlich auch davon, in welchem MaBe es der 
Bank gelingt, Gegenkontrahenten zu finden. Eine gute Kenntnis der GroB· 
aktionare von Aktiengesellschaften wird hierbei wertvolle Dienste leisten. 
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Die Hohe des Zwischengewinnes, d. h. der Unterschied zwischen den Kursen, 
zu denen die Bank die Wertpapiere iibernimmt und sie weiterverkauft, ist 
sehr verschieden. Bei Werten, die haufig gehandelt werden, namentlich bei 
denen, in denen auch an der Borse ein Verkehr stattfindet,· ist er geringer, 
als bei Papieren, in denen nur selten Umsatze zustande kommen 1). 

Der Handel im freien Verkehr der Borse, gleichgiiltig ob er sich auf zu
gelassene oder nicht notierte Wertpapiere erstreckt, vollzieht sich im wesent
lichen nach den gleichen Methoden. 

Auch der Handel in den Papieren, fiir die fortlaufende Notierungen fest
gesetzt werden, oder in den zum Terminhandel zugelassenen Werten unter
scheidet sich hiervon nicht grundsatzlich, soweit er sich nicht an den Makler
schranken vollzieht, wo die Feststellung der Kurse in der auf S. 351ff. darge
stellten Weise erfolgt. Der Unterschied besteht nur darin, daB die "variablen 
Werte" und die "Terminpapiere" nicht in jeder beliebigen Menge umgesetzt 
werden. Es sind vielmehr vom Borsenvorstand Mindestsummen festgesetzt 
worden, in denen diese Geschhfte abgeschlossen werden durfen. Auch darf 
im iibrigen der Handel nur in einem Mehrfachen dieser Betrage erfolgen. 

Bei Termingeschaften betragt die Mindestsumme in Berlin 6000 RM., 
oder, wenn sich dieser Betrag nicht darstellen laBt, 7000 RM. In Frank
furt a. M. lauten die Mindestabschliisse auf 3000 RM.2). Fiir die Geschafte 
in den fortlaufend notierten Werten stellt sich der Mindestbetrag bei den 
in Reichsmark gehandelten inlandischen Wertpapieren auf 2000 RM., er ist 
aber bei den seit 1926 neu zugelassenen Werten vielfach auf 6000 RM. fest
gesetzt worden. Der Mindestbetrag fiir die in Stiick gehandelten Papiere 
betragt meist 25 Stiick. 

An den Maklerschranken werden fiir die "variablen Werte" und die 
"Terminpapiere" nur die Anfangskurse, die "ersten Kurse", ermittelt. 
Dies geschieht sofort nach Beginn des Borsenverkehrs, also in Berlin um 
12 Uhr. Alsdann vollzieht sich der weitere Verkehr ebenfaHs in besonderen 
Markten. Auch die Kursmakler verlassen die Schranken und begeben sich 
an die unweit von diesen befindlichen Maklerbanke, wo sie ebenso wie die 
nicht vereideten Makler den Kaufern oder Verkaufern ihre Angebote machen. 
Man nennt den Platz, wo ein Papier gehandelt wird, den Markt und spricht 
z.E. vom "Markt der Phonix-Aktien", "Markt derD-D-Bank-Aktien 
(Aktien der Deutschen Bank und Discontogesellschaft). Meist haben mehrere 
Papiere einen gemeinschaftlichen Markt. 

Der Unterschied zwischen dem Handel der nicht vereideten und dem der 
vereideten Makler besteht jetzt, nachdem diese die Maklerschranken verlassen 

1) Naheres iiber den AbschluB der Geschafte in nicht notierten Werten siehe Ab
schnitt 3 dieses Kapitels. 

2) Vor dem Kriege betrug die Mindestsumme in Berlin nach den "Bedingungen 
fiir die Geschafte an der Berliner Fondsborse" bei allen inlandischen Wertpapieren 
15000 M. Deutsche Reichs- und Staatsanleihen waren ebenfalls zum Terminhandel 
zugelassen. 1hr zulassiger Mindestbetra,g war 10000 M. Bei den nach Stiickzahl um
gesetzten Werten betrug der geringste SchluB 25 Stiick. 
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haben, nur darin, daB sie die Kurse, zu denen sie im Laufe des offiziellen Ver
kehrs Geschafte abschlieBen, amtlich zu notieren haben. Jedoch wird nicht 
jeder Kurs vorgemerkt, zu dem ein Geschaft abgeschlossen wird. Angenom
men, der "erste Kurs" der I. G. Farben 1) sei auf 294% festgesetzt worden. 
Kommen nun bald darauf Umsatze mit 296%' alsdann mit 297 %, nachher 
mit 2951/ 2%, schlieBlich mit 2961/ 2 % zustande, so lauten die Notierungen 
nicht etwa 294 a. 296 a. 297 a. 2951/ 2 a. 2961/ 2%, Vielmehr werden im amt
lichen Kursblatt (Kurszettel), das yom Borsenvorstand nach den Angaben 
der Kursmakler herausgegeben wird, nur der erste Kurs, die darauf folgenden 
Schwankungen und der SchluBkurs, der in Berlin gegen 2 Uhr festgesetzt 
wird, notiert. Dabei werden die Schwankungen nur durch die jeweilig hOchsten 
und niedrigsten Kurse ausgedriickt (also in obigem Beispiel: 294 a 297 a 2951/ 2 

a. 2961/ 2 %). 
Die Kursmakler sind naturgemaB verpflichtet, ihren Notierungen nur 

diejenigen Kurse zugrunde zu legen, zu denen sie selbst gehandelt haben. 
Raben also z. B. zwei nicht vereidete Makler ("freie Makler") im Markt der 
I. G. FarbenAktien 6000 RM. dieses Papieres mit 297 1/ 4% umgesetzt, dieKurs
makler aber nur Umsatze zu einem Kurse von hochstens 297% getatigt, so 
braucht nur dieser Kurs als hochste N otiz festgesetzt zu werden. Es kommt 
haufig vor, daB in einem Markt geringfiigige Betrage zu einem etwas hoheren 
oder niedrigeren Kurse gehandelt werden, als die iibrigen Makler zu gleicher Zeit 
fiir das Papier entrichten oder erzielen konnen, weil zu dem hoheren Kurse 
nur gerade ein Kaufer oder zu dem niedrigeren nur ein Abgeber vorhanden 
ist. In solchen Fallen entstehen zuweilen MiBhelligkeiten, weil der Kunde 
einer Bank Anspruch darauf erheben kann, daB sein Auf trag innerhalb der 
amtlichen Notierungen abgerechnet wird. Da in dem oben erwahnten Bei
spiel die 6000 LG.Farbenaktien nur mit 297 1/,% erhiiltlich waren - wiirden 
sie billiger zu haben gewesen sein, so hatte der freie Makler nicht diesen Kurs 
bezahlt-, so ist es durchaus korrekt, wenn der Bankier, der den Kaufauftrag 
ausfuhrte, seinem Kunden die Aktien mit 2971/ 4 % berechnet. Der Kunde 
kann jedoch auf einer Ausfuhrung zu 297 % bestehen, da kein hoherer Kurs 
notiert worden ist2). Aus diesem Grunde mussen in ahnlichen Fallen die Ban
ken haufig ihre Abschlusse mit den vereideten Maklern machen, weil sie sonst 
Gefahr laufen, wie es in der Borsensprache heiBt, "ex Notiz" zu handeln. 
Bei groBeren Auftragen wird haufig nur ein Teil durch Vermittlung des Kurs
maklers ausgefiihrt, um die Notierung zu veranlassen. Die vereideten Makler 
sind aber zu weilen auch bereit, auf die nicht von ihnen getatigten Geschafte 
Rucksicht zu nehmen, wenn sie sich von deren Richtigkeit iiberzeugt haben. 
Sie konnen jedoch kein Entgegenkommen zeigen, wenn sie selbst zu 2971/4.% 
Verkaufsauftrage auszufiihren hatten, die aber nicht ausgefiihrt werden konn
ten, weil nur der eine Kaufer im Markte war. 

1) I. G. Farben werden an der Borse die Aktien der Interessengemeinschaft Far
benindustrie A. G. abgekiirzt genannt. 

2) Naheres hieriiber siebe S. 350. 
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FUr die Zeit von 14-141/2 Uhr werden Kurse von den vereideten Maldern 
nicht mehr notiert. EinigeHandelszeitungen pflegen mitzuteilen, welcheKurse 
an der Nachborse erzielt worden sind, doch konnen diese Angaben nicht immer 
vollkommen zutreffend sein, weil die Vertreter der Presse sich auf die Mit
teilungen verlassen miissen, die ihnen im Markte gemacht wurden, selbst aber 
nicht regelmii.Big feststellen konnen, ob zu den ihnen genannten Kursen Um
satze zustande gekommen sind. 

Seit dem 1. Dezember 1924 ist das Amtliche Kursblatt der Berliner 
Wertpapierborse auf Reichsmark umgestellt. Die Notierungen erfolgen fiir 
festverzinsliche Werte sowie fiir Aktien und Anteile in Reichsmark fiir einen 
Nennwert (Nominalwertl von je 100 Reichsmark, Goldmark oder Papier
mark1). Versicherungsaktien, auslandische Werte, bei denen eine Umrechnung 
des N ennwertes auf Reichsmark notwendig ware, falls ein Handel in Prozenten 
erfolgen wiirde, aIle unverzinslichen Lose, sowie Aktien von Bau- und Terrain
gesellschaften, auf die bereits teilweise eine Zuruckzahlung stattgefunden 
hat, werden in Reichsmark fiir 1 Stuck notiert. 

Die Notierungen aller auf Gold- oder Reichsmark umgestellten Dividen
denpapiere erfolgen gemaB Bekanntmachung des Borsenvorstandes vom 
6. November 1924 in Spannungen von l/S %, sowohl bei der fortlaufenden 
Notiz, wie auch beim Einheitskurs und im Terminhandel (also: l/S' 1/" 3/S' 
1/2, 6/S' 3/4, 7/s%). Nach Sachwert verzinsliche Schuldverschreibungen werden 
in Abstufungen von 0,01 RM. notiert. 

Der Handel an den freien Markten verursacht, namentlich bei lebhafteren 
Borsen, groBes Gerausch. Die Makler versuchen, sich mit ihren Angeboten 
gegenseitig zu uber- oder zu unterbieten. Der Laie kann die hierbei gefuhrten 
Gesprache nicht verstehen. ,,27/ 8 Geld fur Farben," ruft ein Makler und will 
hiermit folgendes sagen: "lch kaufe J. G. Farben-Aktien zum Kurse von 
2921fs %." An denjenigen Malderbanken, an denen nur ein Papier gehandelt 
wird, pflegen die Maider nicht einmal den Namen des Papiers zu nennen. Jeder 
Eingeweihte weW, wenn er iill Markte steht, um welches Papier es sich handelt. 
Die Bezeichnung "Geld" (abgekiirzt G. geschrieben) bedeutet, daB der Aus
rufende die Aktien zu dem genannten Kurse kaufen will. Der Einfachheit 
halber nennt er nicht den ganzen Preis, sondern nur die letzte Stelle und den 
Bruch, da der Borsianer ungefahr den Kurs der Aktien kennt. Wiirde er zu 
292% nicht kaufen, sondern verkaufen wollen, so muBte er die Worte 
,,27/ S Brief" rufen. "Brief" (abgekiirzt B. geschrieben) bedeutet, daB zu dem 
genannten Kurse Aktien angeboten werden. 

Haufig hort man auch statt dieser Bezeichnungen die Bemerkung "Aus
suchen". Der Maider will hiermit sagen, daB er bereit ist, zu dem ausgerufenen 
Kurse die Effekten zu kaufen oder zu verkaufen. Der Laie kann es nicht so
gleich verstehen, daB ein auf seinen Vorteil bedachter Kaufmann damit ein
verstanden ist, eine Ware zu gleichem Preise zu kaufen oder zu verkaufen. 

1) tiber den Begriff Nennwert (Nominalwert) siehe Naheres S.348. 
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Wie das moglich ist, wird sofort klar, wenn man die Tatigkeit des Borsen. 
maklers etwas eingehender betrachtet. Sein Bestreben geht dahin, moglichst 
viele Geschlifte abzuschlieBen, da er fiir jeden Posten vom Kaufer und Ver· 
kaufer eine Vermittlungsgebiihr - Courtage - vom Nennwert oder Kurswert 
erhalt 1). Er geht daher haufig das Risiko ein, die Effekten fest zu kaufen 
oder zu verkaufen, ohne sofort einen Gegenkontrahenten fiir das Geschlift 
zu finden, d. h. einen Kaufer, wenn er die Papiere vom Verkaufer iibernommen 
hat, und einen Verkaufer, wenn er sie an den Kaufer verkauft hat. Den Ver
kauf von Effekten, ohne sie zu besitzen, nennt man Blankoverkauf, die 

1) Nach dem derzeitigen Stande sind an der Berliner Borse folgende Courtage. 
satze in }(raft: 

I. Festverzinsliche Werte: 
a) Wertbestandige Reichsanleihe von 1923 (Goldanleihe) 0,50 pro Mille vom 

Kurswert. 
b) Ablosungsanleihen mit Auslosungsrechten (Altbesitz) 0,50 pro Mille vom Riiok· 

zahlungswert. 
c) Ablosungsanleihen ohne Auslosungsrechte (Neubesitz) 0,20 pro Mille bei einem 

Kurse bis 12% % und 0,25 pro Mille vom Neunwert bei einem Kurse iiber 12% %. 
d) Andere wertbestandige Anleihen mit Zinsberechnung (z. B. neue Industrie· 

obligationen) und aufgewertete Obligationen 0,75 pro Mille vom Nennwert (bei den 
6 proz. I. G. Farben·Bonds aber 1 pro Mille vom Nennwert). 

e) Wertbestandige Anleihen ohne Zinsberechnung (in RM. pro Tonne, Ztr. usw.) 
1 pro Mille vom Kurswert. 

f) Bei nach Stiick gehandelten Anteilscheinen zu Liquidationspfandbriefen bei 
einem Werte bis zu 10 RM. 1 Pf., bis zu 20 RM. 2 Pf., bis zu 30 RM. 3 Pf., iiber 
30 RM. 5 Pf. das Stiick: 

g) Papiermarkanleihen 1.25 pro Mille vom Kurswert. 
h) Auslii.ndisohe Anleihen bei Kursen bis 20% = 1,50 pro Mille vom Kurswert, 

bei Kursen iiber 20% = 1 pro Mille vom Kurswert. 
II. Inlii.ndisohe und auslandisohe Aktien, Kuxe, Aktienanteile, Ge· 

nuJlrechte und Bezugsrechte: 
a) Beim Handel zum Einheitskurs und zur fortlaufenden Notierung sowie beim 

Terminhandel in nioht offiziell zugelassenen Terminwerten 1 pro Mille vom Kurswert. 
b) Bei Termingeschaften in den zum Terminhandel zugelassenen Werten 0,75 pro 

Mille vom Kurswert. 
c) Beim Handel von Versicherungsaktien 1,50 pro Mille vom Kurswert. 
III. Devisen und Sort en: 
a) Auslandische Banknoten, Papiergeld oder auslandische Geldsorten im allge. 

meinen 0,50 pro Mille vom Kurswert. 
b) Bei polnischen, lettischen, estnischen und litauischen Noten 1 pro 'Mille vom 

Kurswert. 
c) Devisen (Auszahlungen, Anweisungen, Schecks, Wecheel und }(reditbriefe) im 

allgemeinen 0,25 pro Mille vom Kurswert nur von der Kaufseite. 
d) Bei Kauf· und Verkaufabschliissen in den DevisenAthen, Bukarest, Jugoslawien 

und Sofia 0,50 pro Mille vom Kurswert. 
e) Bei Kauf· und Verkaufabschliissen in den Devisen Kattowitz, Kowno, Posen, 

Reval, Riga und Warachau 1 pro Mille vom Kurswert. 
f) Bei Kaufabschliissen von 25000 Dollar und dariiber in Devise New York 0,125 pro 

Mille vom Kurswert. 
Die Mindestgebiihr fiir aile Courtagen betragt 0,30 RM. Bei Kompensationen ist 

Courtage nur von einer Seite zu entrichten. 
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Til.tigkeit in blanco verkaufen oder fixeD.. Eine Spekulation, die von der 
Erwartung eines Kursriickganges ausgeht, nennt man Baissespekulation; 
im Gegensatz zur Haussespeku lation, die in dem Ankauf von Wertpapieren 
in Erwartung einer Steigerung ihres Kurses besteht. Die Glattstellung des 
Baisseengagements durch Ankauf der Wertpapiere nennt man "Deckung", 
die Glattstellung des Hausseengagements durch Verkauf "Realisierung". 
Baissespekulationen werden natiirlich, ebenso wie die Haussespekulationen, 
auch von anderen Personen, von Banken wie von Spekulanten, die nicht zu 
den Borsenbesuchern gehoren, eingegangen. 

Ein Unterschied zwischen der iiblichen Effektenspekulation dieser Kreise 
und der hier geschilderten spekulativen Til.tigkeit der freien Makler ist 
jedoch festzustellen. Er besteht darin, daB die Makler keineswegs immer 
mit einer Veril.nderung des Kurses rechnen, also nicht a 10. hausse spekulieren, 
wenn sie Wertpapiere von einer Bank iibernehmen, oder it la baisse spekulieren, 
wenn sie die Nachfrage einer Bank, ohne die Wertpapiere zu besitzen, befrie
digen. Sie glauben vielmehr, daB der Kurs, zu dem sie das GeschMt ab
geschlossen haben, sich zunil.chst nicht veril.ndern werde, so daB sie in der Lage 
sein werden, das Engagement ohne Gewinn oder Verlust am Kurse glatt
zustellen. Sie wollen eben nur die Vermittlungsgebiihren verdienen. Freilich 
treten auch oft unerwartete Kursveranderungen ein. Dieses Risiko aber 
gehen die Makler in der Regel ein; in der Erwartung, daB ihre Gewinne und 
Verluste sich innerhalb eines gewissen Zeitraumes ausgleichen werden. 

Freilich kann niemand einen Makler zwingen, GeschMte abzuschlieBen 
und dabei eine Spekulation der erwahnten Art einzugehen. Die starke Kon
kurrenz zwischen den Maklern, namentlich die der kapitalkrMtigen, re~ sie 
jedoch zur "Obernahme des Risikos an. Streng genommen, kann man in jenen 
Fallen iiberhaupt nicht von einer Hausse- oder Baissespekulation sprechen; 
eben weil die Spekulation auf die Stabilitat des Kurses gerichtet ist. Neben 
dieser, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vermittlertatigkeit stehen
den Spekulation pflegt ein groBer Teil der Makler freilich auch reine Hausse
oder Baissespekulationsgeschafte abzuschlieBen, bei denen nur die Erwartung 
einer Steigerung oder eines Riickganges der Kurse maBgebend ist. 

Eine Baissespekulation in Kassapapieren, gleichgiiltig ob sie zu Einheits
kursen oder zu fortlaufenden Kursen notiert werden, ist naturgemaB da-. 
durch erschwert, daB der Kaufer Anspruch auf sofortige Lieferung besitzt. 
Das Baisseengagement kann daher nur so lange bestehen bleiben, der Baissier 
kann die Stiicke, wie es in der Borsensprache heiBt, nur so lange "schu ldig 
bleiben", bis die Lieferung verlangt wird; es sei denn, daB es dem Verkaufer 
gelingt, sich Stiicke direkt oder durch Vermittlung einer Bank zu leihen. 
Beim Terminhandel ist naturgemaB die Ausfiihrung von Blankoverkil.ufen 
leicht moglich, weil ja die Lieferung der Stiicke erst am Ultimo des Monats 
zu erfolgen hat und alsdann sogar hinausgeschoben werden kann1). 

1) Niiheres hiertiber siehe Abschnitt 7 dieses Kapitels. 
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In den Borsensalen befindet sich auBer den Maklerschranken noch eine 
groBe Anzahl von Banken, wo die an der Borse vertretenen Firmen ihren 
Platz einnehmen. Einfache Schilder bezeichnen die Namen, damit sie jederzeit 
leicht zu finden sind. 

Die Platze der groBen Bankfirmen, namentlich der Banken, befinden 
sich an den Seitenwanden der Borsensale. FUr jede Firma ist in kleinen 
Nischen ein Tisch nebst mehreren Stiihlen reserviert. 

Die Berliner'Borse besteht aus vier groBen Salen, wovon der eine haupt. 
sachlich fiir die Getreide· und MetallbOrse bestimmt ist, wabrend die drei 
anderen ausschlieBlich dem Verkehr der FondsbOrse dienen. 

3. Der Aultrag zum An· und Verkauf von Wertpapieren 
im Kassahandel. 

Wer ein Borsenpapier kaufen oder verkaufen will, muB sich an eine Bank 
wenden und ihr einen Auf trag erteilen. Denn nur den Banken, Bankiers und 
Borsenmaklern sowie deren Angestellten ist der Eintritt zur Borse und der 
AbschluB von Geschaften in ihren Raumen gestattet. Die Kursmakler diirfen 
nur Geschafte zwischen den fiir den Handel an der Borse zugelassenen Borsen. 
besuchern vermitteln; der AbschluB von Geschaften mit Personen oder Firmen, 
die nicht zum Borsenbesuch zugelassen sind, ist ihnen, weil sie hierdurch den 
Banken Konkurrenz machen wiirden, untersagt. Hat die Bank mit dem 
Auftraggeber schon des ofteren Geschafte abgeschlossen, so wird es geniigen, 
ihr die Auftrage brieflich oder telegraphisch zuzustellen. Handelt es sich um 
einen neuen Kunden, so wird sie mit ihm, wie auf S. 47 erwahnt, erst in Ge· 
schaftsverbindungtreten, nachdem erdie "Geschaftsbedingungen" unter. 
zeichnet hat. Es wird darin in der Regel vereinbart, daB samtliche fUr Rech. 
nung des Kunden ausgefiihrten Borsengeschli.fte den Bedingungen derjenigen 
Borse unterliegen, an der sie ausgefiihrt oder nach deren Gebrauchen (Usan. 
cen) sie abgeschlossen sind. Die Bank behalt sich, wenn fUr die Ausfiihrung 
mehrere Borsenplatze in Frage kommen, mangels anderer Weisung des Auf· 
traggebers, die Wahl dieses Platzes vor. Zuweilen laSt sich die Bank in den 
Geschaftsbedingungen das Recht einraumen, die Ausfiihrung von Borsen. 
auftragen, auch wenn sie angenommen wurden, von der vorherigen Bezahlung 
oder Sicherstellung des Kaufpreises und der Nebengebiihren abhangig zu 
machen. Von dieser Bestimmung pflegen die Banken jedoch keinen Gebrauch 
zu machen, wenn es sich um Kunden handelt, mit denen sie schon seit langerer 
Zeit in Geschaftsverbindung stehen und die ihnen ala hinreichend vertrauens· 
wiirdig erscheinen. Namentlich im Verkehr mit Banken oder Bankgeschaften 
eines anderen Platzes wird in der Regel von solchen Vereinbarungen Ab· 
stand genommen. Natiirlich kann ein Kunde, auch ohne daB in den Ge· 
schafts bedingungen eine Bestimmung dieser Art getroffen ist, keinen Anspruch 
auf Ausfiihrung von Borsenauftragen erheben, wenn er den Kaufpreis oder die 
vereinbarte Sicherstellung nicht vorher entrichtet, es sei denn, daB er ein 
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ausreichendes Guthaben bei der Bank besitzt oder sich Wertpapiere in seinem 
Depot bei der Bank befinden, aus denen sich die Bank sicherstellen konnte. 

Ein vom Kunden beschriebenes Auftragsformular ist in Beispiel 41 (S. 351) 
dargestellt. 

In der ersten Spalte wird die Wahrung, in der das Papier gehandelt 
wird (Reichsmark), der Nennwert oder Nominalbetrag (4000), sowie der 
Name des Wertpapiers (Darmstadter und Nationalbank) angegeben. Der Nenn
wert bezeichnet die Summe, womit der Kaufer des Wertpapiers entweder GIau
biger eines Staates, einer Provinz, Kommune usw., haufig auch einer Aktien
gesellschaft oder Teilhaber an dem Vermogen einer Aktiengesellschaft werden 
will. Bei der Schuldverschreibung oder, wie der Borsenausdruck lautet, 
Obligation ist er Glaubiger und hat aIle Rechte eines solchen. Als Teil
haber an dem Vermogen einer Aktiengesellschaft ist er Aktionar und erhalt 
im FaIle der Liquidation oder des Konkurses der Gesellschaft nur denjenigen 
.Anteil am Gesellschaftsvermogen, der nach Abzug aller Schulden, also auch 
der .Anspruche der Obligationare, fiir ihn ubrigbleibt. 

Von dem Nennwert ist der Kurswert zu unterscheiden. Jedes Papier, 
das an der Borse gehandelt wird, hat einen Kurs. Er ist der Preis, zu dem 
es vom Verkaufer an den Kaufer ubergeht (276 0/ 0). 

In Verbindung mit dem Nennwert ist die Wahrung anzugeben; besonders 
bei auslandischen Wertpapieren, die nicht in deutscher Wahrung gehandelt 
werden. Wird im Auftragsformular eine nahere .Angabe der Wahrung unter
lassen, so ist anzunehmen, daB die Wahrung gemeint ist, in der der Handel 
nach den Gebrauchen der Borse erfolgtt). 

In gleicher Weise ist bei der Bezeichnung des Effekts auf moglichst genaue 
Angaben Wert zu legen. Bei Anleihen gibt es haufig mehrere Emissionen, 
fiir die verschiedene Kurse festgelegt werden. So werden z. B. von den 8% 
Pfandbriefen der PreuBischen Hypothekenbank die Serien 2/3,4, 11, 12, 13 
und 14 getrennt notiert. Erwiinscht ist bei der Erteilung von Verkaufs
auftragen auch die .Angabe des Nominalbetrages der Stucke, sofem das 
Wertpapier in Stucken von verschieden groBem Nominalwert ausgegeben 
worden ist und aus dem Nominalbetrag die GroBe der Stucke nicht ohne 
weiteres hervorgeht2). Mehrere Kursnotierungen fiir Umsatze in verschie-

1) Seit der Beschlagnahme der meisten auslandischen Wertpapiere im Jahre 1919 
durch das Reich wird nur noch eine geringe Anzahl dieser Werte gehandelt. 

I) Nach dem geltenden, am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen Handelsgesetzbuch 
muBten Inhaberaktien auf einen Betrag von mindes~ens 1000 M. gestellt werden. Eine 
Auanahme war nur unter bestimmten Voraussetzungen bei Namenaktien oder den Aktien 
aolcher Geaellschaften zulassig, fiir die das Reich, ein Bundesstaat oder ein Kommunal
verband oder eine aonatige offentliche Korperschaft auf die Aktien einen bestimmten 
Betrag gewahrleiatet hat. (§ 180 HGB.) Aktien mit geringerem Nennwert ala 1000 M., 
die aua friiherer Zeit herriihren, behielten ihre Giiltigkeit. Bei Kapitalerhiihungen muBten 
die neuen Aktien jedoch in jedem Falle den Mindestnennwert von 1000 M. haben. Nach 
der Goldumstellung ist jedoch der Mindestnominalbetrag von nicht umgestellten Aktien 
in Abiinderung des § 180 HGB. auf 100 RM. ermii.Bigt worden. Aktiengesellschaften, 
deren Aktien zusammengelegt werden muBten, durften auf Grund der Durchfiihrungs-
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den groBen Stucken finden gegenwartig kaum statt; friiher wurden z. B. 
bei den 5proz. abgestempelten Tehuantepec-Eisenbahn-Obligationen Stucke 
zu 500 £, 100 £ und 20 £ verschiedene Kurse festgesetzt. 1st nur eine 
Notierung fur Stucke von verschiedenen Nominalbetragen ublich, so ist 
die Angabe der Stucke bei der Erteilung von Verkaufsauftragen deshalb 
empfehlenswert, wei! sich andernfalls Schwierigkeiten bei der Ausfiihrung des 
Auftrages ergeben konnen. Vor der Ausfiihrung derartiger Verkaufsauftrage 
pflegt daher der Borsenvertreter, wenn der Kunde bei Erteilung des Auftrages die 
Stuckelung nicht angegeben hat, im Effektenbiiro die Nominalbetriige der fiir 
Rechnung des Kunden bei der Bank befindlichen Stucke feststellen zu lassen. 
Soweit ein Ausgleich der Kauf- und Verkaufsauftriige bei den Maklern infolge 
verschiedener Stuckelung nicht moglich ist, pflegen auch die Emissionshauser 
aus ihren eigenen Bestanden einen Umtausch der Stucke vorzunehmen. 

Beim An- oder Verkauf von Aktien ist ferner auf den Unterschied zwi
schen Stammaktien und Vorzugsaktien zu achten. Neben den gewohn
lichen Aktien, die eine nach der Rohe des zur Ausschuttung an die Aktionare 
verfugbaren Reingewinns zu bemessende Dividende erhalten, haben einige 
Aktiengesellschaften Vorzugsaktien (Prioritatsaktien, Stammprioritats
aktien) ausgegeben. Sie erhalten von dem verfugbaren Reingewinn zunachst 
eine Dividende in einer bei ihrer Ausgabe bestimmten Rohe (meist 5-8 % ). 

Raufig ist in der Satzung der Gesellschaft vorgesehen, daB die Dividende 
auf die Vorzugsaktien im nachsten oder den folgenden Jahren nachzuzahlen 
ist, falls der Reingewinn zu ihrer Ausschuttung nicht ausreicht. Vorzugs
aktien mit einer Nachzahlungspflicht werden "kumulative Vorzugsaktien" 
genannt. Ferner unterscheiden sich die Vorzugsaktien in solche, bei denen 
der Dividendenanspruch auf die festgesetzte Vorzugsdividende begrenzt ist, 
der verbleibende Rest des verteilbaren Reingewinns also zur Ausschuttung 
an die Besitzer der gewohnlichen Aktien (Stammaktien) verwendet wird, 
und in solche, bei denen jener Gewinnrest unter die Vorzugsaktien und 
Stammaktien in einem bestimmten (meist gleichen) VerhaItnis verteilt wird. 
Soweit nun die Vorzugsaktien neben den Stammaktien zum Borsenhandel 
zugelassen sind, mussen wegen der verschiedenen Dividendenanspruche fur sie 
besondere N otierungen festgesetzt werden. Bei der Erteilung des Auftrages 
ist daher anzugeben, ob er sich auf Stammaktien oder Vorzugsaktien bezieht. 
Fehlt eine nahere Bezeichnung, so pflegen die Banken Stammaktien zu kaufen. 
Bei Verkaufsauftragen wird auch in diesem FaIle vor der Ausfuhrung des 
Auftrages an Hand der Depotbucher1) haufig festgestellt, welche Gattung 

verordnung zur Goldbilanzverordnung vom 5. Februar 1924 aber auch Aktien im No
minalbetrage von 20 RM. ausgeben, soweit der Kurswert der Aktien am 31. Dezember 
1923 weniger als 40 Bill. Prozent betrug (§ 35 DurchfV.). Diese "Splitteraktien" muJ3ten 
jedoch binnen einer bestimmten Frist, die zuletzt (durch die 7. DurchfV.) bis zum 
31. Dezember 1929 festgelegt wurde, in Aktien von 100 RM. oder dem Vielfachen die
ses Betrages umgetauscht werden. 

1) Naheres s. Kapitel VI, Abschnitt 5. 
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von Aktien der Kunde besitztl). Liegen die Stiicke nicht im Depot, so wird 
die Bank Stammaktien verkaufen. Die Vorzugsaktien der hier dargestellten 
Art sind nicht mit den mehrstimmigen Vorzugsaktien zu verwechseln. 
Diese unterscheiden sich von den eben genannten Vorzugsaktien dadurch, 
daB sie gleichzeitig in den Generalversammlungen, meist nur bei Abstimmun
gen besonderer Art (Aufsichtsratswahlen, Kapitalveranderungen, Satzungs
anderungen), ein hOheres Stimmrecht genieBen ala die Stammaktien. Diese 
Vorzugsaktien, die in Kapitel VI, Abschnitt 7 naher erlautert werden, 
kommen nicht in den Borsenhandel. 

In der zweiten Spalte des Auftragsformulars wird der Kurs angegeben 
(276% ), SolI der Auftrag in jedem FaIle ausgefiihrt werden, so setzt man 
statt einer Zahl das Wortchen "bestens". An Stelle von "bestens" sagt 
manhaufig bei Ankaufen "billigst" nnd bei Verkaufen "hochmogIichst". 
Fehlt jede nahere Angabe, so wird vorausgesetzt, daB die Ausfiihrung "bestens" 
erfolgen soIl. Einen Auf trag, der nicht "bestens" erteilt ist, nennt man einen 
limitierten (begrenzten), den Kurs selbst das Limit. In unserem Beispiel 
ist das Limit 276%, Notiert der Kurs unter 276%, so hat der Ankauf zu 
dem niedrigeren Preise zu erfolgen. In jedem Falle ist die Bank verpflichtet, 
den amtlich festgesetzten Kurs zu berechnen. Ebenso hat der Kunde beim 
Verkaufsauftrag Anspruch auf Berechnung zum hoheren Kurse, wenn die 
amtliche Notiz das Limit iibersteigt. 

Zuweilen wird das Limit nicht genan angegeben, sondem nur ein unge
fahrer Kurs. Der Kunde wiinscht z. B. den Ankanf eines Papieres bis zum 
Kurse von "circa 276 %". Nach den Berliner Gebrauchen versteht man unter 
"circa" bei limitierten Auftragen in amtlich notierten Werten, wenn nicht eine 
besondere Vereinbarung getroffen ist, 1/8 0/0 vom Kurswert bei inlandischen fest
verzinslichen Wertpapieren, wobei Vorzugsaktien diesen Werten gleichgestellt 
sind. Bei auslandischen festverzinslichen Wertpapieren betragt der Spielraum 
ebenfalls 1/8 Dfo vom Kurswert und bei Aktien 1/4 Dfo des Kurswerts; bei Aktien, 
die iiber 300 % notieren, jedoch 1/2 % vom Kurswert. Fiir in Stiick gehandelte 
Papiere ist der Spielraum verschieden. Nach einem BeschluB der in der "Stem
pelvereinigung" 2) organisierten Berliner Banken wurden jedoch infolge der 
tTherlastung des Borsenverkehrs seit dem 17. November 1922 ab bis auf wei
teres von diesen Banken "Circa"-Limite ala solche nicht mehr beachtet 3). 

1) In den GeschMtsbedingungen wird gewohnlich vereinbart, daJl die Bank zu 
einer derartigen Priifung nicht verpflichtet ist. Sie darf sich vielmehr ohne weiteres 
darauf verlassen, daJl zum Verkauf aufgegebene Stucke im Depot Hegen oder unver
ziigHch nach Ausfiihrung des Auftrages herbeigebracht werden. 

2) Naheres s. S. 385. Zur Zeit gehOren der "Stempelvereinigung" folgende Banken 
an: Berliner Handels-Gesellsohaft. S. Bleiohroder. Commerz- und Privat-Bank A.-G. 
Darmstii.dter und Nationalbank K.-G. a. A. Delbriick Schickler & Co. Deutsohe Bank 
und Disoonto-Gesellschaft. Dresdner Bank. J. Dreyfus & Co. Hardy & Co. G. m. b. H. 
Lazard-Speyer-Ellissen & Co. Mendelssohn & Co. 

8) Diese Beschrankung ist zwar formeD noch nicht aufgehoben worden, doch pflegen 
die Banken seit der Stabilisierung und der seitdem eingetretenen Verringerung des Boreen-
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Beispiel Nr. 41. 

Berlin, den ......................................... . 
An die 

H ••••••••••••••• Bank 

Berlin. 

Folgende Auftrage wollen Sie fiir meine Rechnung vormerken: 

Kauf Limit 

RM. 4000,- Darm
stiidter u. N ational-
bank Bank-Aktien 276% 

giiltig 
bis 

Wdf. 

Verkauf Limit 

RM. 3000,- Daimler-
Benz-Aktien bestens 

giiltig 
bis 

Wdf. 

lch erbitte Abrechnung nach Ausf~prung. lch erklare mich ausdriicklich damit ein
verstanden, daB mir an Stelle der Ubersendung eines Stuckeverzeiehnisses, sofern ein 
solches von mir ausdrucklich noch verlangt werden sollte, die Stucke selbst heraus
gegeben werden oder der Herausgabeanspruch an eine zur Verwahrung der Stucke 
bestimmte dritte Stelle abgetreten wird. 

(gez.) Paul MiilleT. 

Jedoch nicht immer muB ein limitierter Auf trag zur Ausfiihrung gelangen, 
wenn die N otiz dem Limit genau entspricht. Angenommen A. wiinsche 4000 RM. 
DarmstadterundNationalbank·Bank-Aktien biszu 276 0/ ozu kaufen, BAOOORM. 
desselben Papieres nicht unter 2761/ 8 % zu verkaufen. Raben die Makler von 
anderer Seite keine Auftrage erhalten und notieren sie den Kurs 2760/0 oder 
niedriger, so verlangt der Kaufer die Ausfiihrung; bei 2761/ 8 % verlangt 
sie der Verkaufer, die beiden Auftrage wiirden sich aber bei keinem Kurse 
ausgleichen. Man hat fiir solche FaIle einen Ausweg gefunden. Der Kurs 
wird entweder 276 0/ 0 notiert oder 2761/ 8 %, hinter die Zahl aber ein Zeichen 
gesetzt, das andeuten solI, daB die Ausfiihrung des Auftrags dennoch nicht 
moglich war. In diesem FaIle kann die Notiz 276 G. oder 2761/ 8 B. lauten. 
G. ist die Abkiirzung fiir "Geld" und besagt, daB zu dem notierten Kurse 
Ware gesucht war, die Nachfrage aber nicht befriedigt werden konnte. B. 
ist die Abkiirzung fiir "Brief" und bedeutet, daB zum Kurse von 2761/ 8 Ware 
am Markte war, die keinen Absatz fand. Die Bezeichnungen "Geld" und 
"Brief" sind bereits erwahnt worden. In den Markten, wo die Terminpapiere 
oder die fortlaufend notierten Kassapapiere gehandelt werden, rufen die 
Makler ebenfalls "Geld" oder "Brief", urn anzuzeigen, daB sie eine Ware 

geschafts "Circa"-Limite wieder entgegenzunehmen. Auch sonst sind die in der vorigen 
Auflage geschilderten einschrankenden MaBnahmen der Hochinflation (S.246) fast 
samtlich wieder aufgehoben worden. 
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kaufen oder verkaufen wollen. Auch hier bedeutet also "Geld", daB 
Ware gesucht, "Brief", daB Ware angeboten wird. Dennoch aber ist 
zu unterscheiden zwischen den Notizen "G." oder "B.", die den vereideten 
Makler iiber die Unmoglichkeit hinweghelfen sollen, einen volligen Ausgleich 
zwischen den bei irgendeinem Kurse vorliegenden Kauf- und Verkaufauf
tragen herbeizufiihren, und den Bezeichnungen "Geld" oder "Brief", die in 
den freien Markten von den Maklern im Verkehr mit den Banken und deren 
Vertretern ausgerufen werden. Haufig kommt es vor, daB nur zu einem be
stimmten Kurse Nachfrage oder Angebot vorhanden war, Umsatze bei den 
Maklern aber iiberhaupt nicht stattgefunden haben. In diesem FaIle nennt 
man die Kursnotiz (G. bzw. B.) nominell. Haben die Makler in einem Papier 
iiberhaupt keine Auftrage auszufiihren, so wird ein Kurs von ihnen entweder 
iiberhaupt nicht notiert - der Kurs wird "gestrichen" -, oder es wird der 
Kurs des letzten Borsentages mit dem auf die Umsatzlosigkeit hinweisenden 
Zusatz G. festgesetzt. Derartige nominelle Geld-Notierungen, die man im 
Kurszettel sehr haufig findet, rufen beim Publikum leicht den Irrtum hervor, 
daB tatsachlich Nachfrage in dem Papier vorhanden war, die nicht befriedigt 
werden konnte. Dennoch lassen sie sich schwer vermeiden, weil die den Kurs 
regulierenden Emissionshauser, wenn sie bei der Kursfeststellung beobachten, 
daB kein Umsatz stattfindet, erklaren konnen, daB sie zu einem bestimmten 
Kurse kaufen wollen. Die Kursmakler miissen in diesem FaIle den Kurs 
in der gewiinschten Hohe mit dem Zusatz G. notieren, obgleich die Emissions
firma nicht kaufen wiirde, wenn Angebot vorlage. Auf diese Weise kann der 
Kurs eines Papieres sogar einige Tage lang heraufgesetzt werden, ohne daB 
Umsatze stattfinden. (Naheres iiber die Kursregulierung siehe Abschnitt 8 
dieses Kapitels.) 

Noch schwieriger wird die Feststellung des Kurses, wenn dem Kauf
auftrage von 4000 RM. a 276 0/ 0 z. B. nur ein Verkaufsauftrag von 2000 RM. 
gegeniibersteht. Der Kaufer muB sich dann mit diesen 2000 RM. begniigen. 
Damit er nun weiB, daB nicht der gauze Betrag zu 276 0/ 0 erhaltlich war, 
setzt man hinter den Kurs "bz. G." (lies: "bezahlt Geld"). Das Zeichen be
deutet, daB der Kaufauftrag nur teilweise befriedigt werden konnte. Der 
notierte Preis wurde "bezahlt", es war aber noch Ware zu diesem Preise ge
sucht, "Geld". Umgekehrt muB der vereidete Makler den Kurs 2761/ 8 bz. B. 
(lies: "bezahlt Brief") notieren, wenn auf den Verkaufsauftrag von 4000 RM. 
nur 2000 RM. ausgefiihrt werden konnten. Waren im ersten FaIle beim Kurse 
von 276 0/0 nicht 2000 RM., sondern nur 1000 RM. des Effekts am Markte und im 
zweiten FaIle, beim Kurse von 276% 0/0, nicht 2000 RM., sondern nur 1000 RM. 
gesucht, so wiirde die Notiz 276 "etw. bz. G." bzw. 2761/ 8 "etw. bz. B." 
(etw.lies: "etwas") zu lauten haben. Der Kunde kann von der Bank und diese 
wiederum vom Makler verlangen, daB ein limitierter Auf trag etwa zur Halfte 
ausgefiihrt wird, wenn dem Kurse der Vermerk "bz. G." oder "bz. B." bei
gesetzt worden ist, wahrend im allgemeinen nur ein kleinerer Betrag gehandelt 
werden konnte, wenn die Bezeichnung "etw. bz. G." bzw. "etw. bz. B." 
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lautet 1). Voraussetzung ist hierbei, daB das Limit genau der Kursnotiz ent
spricht. Wird der Kurs niedriger als das Limit, so muB der Kaufauftrag in 
der Regel vollstandig ausgefiihrt werden; umgekehrt der Verkaufsauftrag, 
wenn er hoher wird. Konnten aIle Auftrage zu dem notierten Kurse befriedigt 
werden, so wird auf den Kurszettel hinter den Kurs nur die Bezeichnung "bz." 
("bezahlt") oder gar kein Zeichen gesetzt. Zuweilen kommt es jedoch vor, 
daB trotz dieser Hilfsmittel von den Kursmaklern ein Ausgleich der Kauf
und Verkaufauftrage nicht vorgenommen werden kann. Angenommen, daB 
bei den Maklern folgende Auftrage eingetroffen seien: 

Kauf 

4000M. a 276% 
10 000 " bestens 

Verkauf 

5000 M. bestens 
2000 " a 275% % 

Ein volliger Ausgleich dieser Auftrage ist niemals moglich. Bei einem 
Kurse von 2753/ 4 % bis 276% steht einer Nachfrage von 14000RM. nur ein 
Angebot von 7000 RM. gegeniiber, bei einem Kurse von 276% % oder bei 
einem hOheren betragt die Nachfrage zwar nur 10000 RM., aber das Angebot 
bleibt nur 7000 RM. Da der Betrag von 10000 RM. "bestens" zu kaufen ist, 
so konnen die Makler sich auch nicht mit den Zusatzen "G., etw. bz. G. oder 
bz. G." behelfen. In einem solchen FaIle miiBte von einer Notierung Abstand 
genommen werden, der Kurs miiBte "gestrichen" werden, d. h. im amtlichen 
Kursblatt statt des Kurses ein Strich (-) eingesetzt werden. Bevor die Kurs
makler zu einer solchen MaBnahme schreiten, versuchen sie jedoch, noch 
vor der vorlaufigen Kursfeststellung neue Auftrage zu erhalten, die einen 
Ausgleich von Ange bot und N achfrage moglich machen. Ergibt sich namlich 
auf Grund der vorliegenden Auftrage, daB eine groBere Erhohung oder Er
maBigung des Kurses gegeniiber den letzten Notierungen zu erwarten ist, 
so sind die Kursmakler verpflichtet, voraussichtliche Erhohungen an den 
Maklertafeln durch Nennung des Papieres und Beifiigung von drei Plus
zeichen (+ + +, lies: Plus-Plus) anzukiindigen. In entsprechender Weise 
werden voraussichtliche Kursriickgange durch drei Minuszeichen (---, 
lies: Minus-Minus) angekiindigt. In der Borsensprache heiBt es dann z. B.: 
"Kahia-Porzellan sind plus-plus angeschrieben." Haufig stellen sich dann 
Interessenten ein, die die voraussichtlich starke Erhohung des Kurses zur 
Erteilung von Verkaufsauftragen, oder die erwartete ErmaBigung zur Er
teilung von Kaufauftragen benutzen. Die Kursfestsetzung darf in solchen 
Fallen nur in Gegenwart eines Mitgliedes des Borsenvorstandes (des Borsen
kommissars) erfolgen. Dieser bestimmt, in welchem Umfange die Kurse herauf
oder herabgesetzt werden diirfen. Die Ankiindigungen an den Maklertafeln 

1) Das gilt nur "im allgemeinen". Bei kleineren Auftragen kann er auch bei der 
Notiz "etw. bz. G." oder "etw. bz. B." keine Teilausfiihrnng verlangen. Bei groJ3eren 
Auftragen (im Kassaverkehr bei Auftragen von etwa 6000 RM.) pflegen die Makler etwa 
ein Drittel des verlangten oder angebotenen Betrages auszufiihren. Bedauerlicherweise 
gibt es hieriiber keine bestimmten Vorschriften. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Aufl. 23 
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sollen erfolgen, wenn bei den auf Reichsmark umgestellten Dividenden
werten sowie Renten in Papiermark eine Veranderung von mindestens 50/0 
des effektiven Kurswertes - also nicht des Nennwertes -, bei Renten in 
Reichsmark eine Veranderung von je 2% effektiv und bei Sachwertanleihen 
von 6 % des ausmachenden Betrages zu erwarten ist. Die Ankiindigungen 
werden in jedem Falle vorgenommen, wenn eine ErhOhung oder Ermii.13igung 
in dem angefiihrten Umfange in Aussicht steht, also unabhangig davon, ob 
ein Ausgleich der Kauf- und Verkaufauftrage auf Grund der vorliegenden 
Auftrage moglich ist oder nicht . 

. Vor dem Kriege galt allgemein die Regel, daB jeder nicht limitierte Auf
trag ausgefiihrt werden muB, wenn eine amtliche Notierung zustande kommt. 
Die stiirmische Nachfrage nach Wertpapieren, namentlich Industrieaktien, 
die wahrend der Inflation eintrat, ohne daB ihr in vielen Fallen hin
reichend groBes Angebot gegeniiberstand, fiihrte jedoch zu so zahlreichen 
Streichungen der Kurse, daB der Borsenvorstand zu einer anderen MaB
nahme schritt. Er ordnete an, daB die Makler nicht mehr gezwungen sind, 
von einer Kursnotierung Abstand zu nehmen, wenn ein vollstandiger Ausgleich 
der "bestens" erteilten Auftrage unmoglich ist. Vielmehr kann in diesem FaIle 
die sogenannte "Repartierung" vorgenommen werden. Das vorhandene 
Angebot wird auf die Kaufauftrage verteilt. Umgekehrt kann auch eine Re
partierung der Nachfrage auf die Verkaufsauftrage vorgenommen werden. 
1m amtlichen Kursblatt wird die erfolgte Repartierung durch den Zusatz: 
"bz. G. x" bzw. "bz. B. x" kenntlich gemacht. In obigem Beispiel wiirde 
somit der Kurs mit 2753/ 4, 2757/ 8 oder 276% festgestellt werden konnen; dem 
Auftraggeber der 4000 RM. werden dann nur 2000 RM., dem Auftraggeber der 
10000 RM. nur 5000 RM. zugeteilt. Die Repartierung erfolgt also im VerMlt
nis 2: 1. J edoch konnte sie auch im Verhaltnis von 10: 7 vorgenommen werden, 
wenn der Kurs auf 2761/ 8 oder hoher festgesetzt wird. Der Kaufer der 10000 RM. 
wiirde also in diesem FaIle eine groBere Zuteilung erhalten, als in dem ersten. 
Es ist nicht notwendig, daB die Repartierung fUr samtliche in einem Papier 
vorliegenden Kauf. oder Verkaufauftrage in einem bestimmten Verhaltnis 
zu ihrer Rohe erfolgt. Sie kann z. B. derart vorgenommen werden, daB auf 
jeden Kaufauftrag ein Betrag von nur 1000 RM. entfallt, gleichgiiltig welchen 
Umfang er hat und ob er "be;;tens" auszufUhren oder limitiert war. Die Art 
der Repartierung ist aber vollkommen in das Ermessen der Borsenorgane 
gestellt. Da das Verhaltnis, zu dem repartiert wurde, im amtlichen Kursblatt 
nicht bekanntgegeben wird, hat die Repartierung den Nachteil, daB die 
der Borse fernstehenden Auftraggeber nicht in der Lage sind, festzustellen, 
ob ihnen derjenige Betrag tatsachlich zugeteilt worden ist, der ihnen nach 
den bei den Kursmaklern vorhandenen Gegenauftragen zukam. Allerdings 
diirfen die Maklel' auch eine Repartierung nur mit Zustimmung eines mit der 
Feststellung der Kurse betrauten Mitgliedes des Borsenvorstandes vornehmen. 

Eine Veroffentlichung der Repartierungsziffer wiirde auf Schwierigkeiten 
stoBen, weil ein Bankier berechtigterweise beim Kauf einen groBeren Betrag 
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iiberlassen oder beim Verkauf abnehmen kann, als es die Repartierung bei der 
Kursfeststellung ermoglichen wiirde. Angenommen, der Bankier erhalte 
vom Kunden A. den Auf trag zum Ankauf von 5000 RM. X.Aktien "bestens", 
vom Kunden B. an demselben Tage einen Auf trag zum Verkauf derselben 
Menge, ebenfalls "bestens". Der Borsenvertreter wird in diesem Falle die 
beiden Auftriige kompensieren, also nicht an den Kursmakler weitergeben. 
Erfolgt nun eine Repartierung der Kaufauftrage im Verhaltnis von 5: 1, so 
hatte der Kunde, der den Kaufauftrag erteilt hat, nur den Anspruch auf Zu
teilung einer Aldie von 1000 RM. Da der Bankier aber kompensiert hat, kann 
er ibm 5000 RM. Aktien berechnen, sofern er nicht 4000 RM. ffir eigene Rechnung 
iibernehmen will. Bei den GroBbanken kommen infolge ihres groBen Geschafts· 
umfanges Kompensationen natiirlich recht haufig vor. Wfirde nun aus dem 
Kurszettel der RepartierungsschliisseI erkennbar sein, so wiirde ein Kunde, 
dem ein groBerer Betrag zugeteilt wird, als er beanspruchen kann, zuweilen 
der Ansicht sein, der Bankier habe ihn benachteiligt, indem er den Restbetrag 
in Erwartung eines Kursriickganges aus eigenen Bestanden oder in blanko an 
ihn verkauft habe. Diese Ansicht wird namentlich auftreten, wenn der Kurs 
am nachsten Borsentage eine ffir den Kunden ungiinstige Richtung ein
geschlagen hat. 

Andererseits liegt es aber sehr nahe, daB manche Bankiers dem Kunden 
z. B. nicht den vollen Betrag zuteilen, auf den er Anspruch hatte, sondern 
einen Teil der vom Makler zugeteilten Summe ffir eigene Rechnung iiberneh· 
men. Denn die Repartierung der Kaufauftrage laBt ja erkennen, daB bei 
den Maklern ffir das Pa pier noch weitere Nachfrage vorhanden war, die nicht 
befriedigt werden konnte. Es ist daher zwar nicht mit Sicherheit, aber doch 
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB am nachsten Borsentage wiederum 
groBe Kaufauftrage vorliegen, so daB der Kurs eine weitere Steigerung er· 
fiihrt. Nehmen die Kursmakler, sei es aus Zeitmangel, auf Wunsch der 
Emissionshauser oder weil Nachfrage oder Angebot einen gar zu groBen Um
fang angenommen haben, von einer Repartierung Abstand, so wird an ihrer 
Stelle, wenn ein Ausgleich der "Bestens"-Kauf. und Verkaufauftrage unmog
lich ist, der Kurs "gestrichen". In diesem FaIle wird aber im Kursblatt 
gewohnlich das Zeichen G. ("Geld") bzw. B. ("Brief") hinzugefiigt, wenn 
die Streichung des Kurses wegen zu groBer Nachfrage oder zu groBen Ange
bots erfolgt (also z. B.: - G.). Seitdem der Umfang des Borsengeschafts 
wieder erheblich kleiner geworden ist, wird die Repartierung von Kauf- oder 
Verkaufauftragen, die, wie aus den geschilderten Nachteilen hervorgeht, 
ein Notbehelf ist, fast niemals mehr vorgenommen. 

In der nachsten Spalte unseres Auftragszettels sehen wir das Zeichen 
"Wdf." Es ist die Abkfirzung ffir das Wort "Widerruf" und bedeutet, daB 
der Bankier angewiesen wird, den Auf trag vorzumerken, sofern dieser am 
Tage seiner Erteilung nicht oder nur teilweise zur Ausfiihrung gelangen kann. 
Dadurch wird vermieden, daB der Kunde, falls er die Ausfiihrung an einem 
spli.teren Tage wiinscht, den Auftrag bis zur Ausfiihrung taglich erneuern 

23* 
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muB. Es ist im Bankgewerbe Brauch, samtliche auf Widerruf erteilte Auf
trage am Schlusse eines jeden Monats als erloschen zu betrachten. In der Regel 
wird eine hierauf beziigliche Vereinbarung in den GeschMtsbedingungen ge
troffen. Auch pflegen manche Banken ihren Kunden am SchluB des Monats 
schriftlich anzuzeigen, daB sie samtliche E£fektenauftrage nicht weiter 
vormerken. Telegraphisch oder telephonisch erteilte Auftrage werden, wenn 
nichts anderes vereinbart wird, nur fiir den Tag des Eingangs vorgemerkt; 
konnen sie an diesem Tage nicht ausgefiihrt werden, so erfolgt die Vor
merkung fiir den nachsten Borsentag. 1st bei brieflich erteilten Auftragen 
auf dem Auftragsschein keine Angabe gemacht, bis wann sie vorgemerkt 
werden sollen, so wird in der Regel angenommen, daB dies bis Widerruf, also 
bis zum Schlusse des Monats zu geschehen habe. Um Streitigkeiten zu ver
meiden, pflegen die Banken jeden Borsenauftrag, der nicht ausgefiihrt wurde, 
dem Kunden schriftlich zu bestatigen. Hierbei wird genau angegeben, wie 
lange der Auf trag vorgemerkt wird. Oft setzt man auf den Auftragszettel 
statt des Wortes "Widerruf" das Datum des Tages, bis zu dem die Vormer
kung geschehen soil, z. B. 31. Juli d. J. Ais SchluB des Monats gilt bei Auf
tragen fiir den Kassaverkehr der letzte Borsentag des Monats, bei Auftragen 
fiir den Terminverkehr erlischt das Limit mit dem Ablauf des Tages, an dem 
der Effektensaldo bei der Liquidationskasse einzureichen istl) (§ 28 der "Be
dingungen"). Selbstverstandlich kann jeder Auf trag auch fUr kiirzere Zeit, 
z. B. zum 15. des Monats erteilt, ebenso taglich zuriickgezogen werden. Der 
Vermerk "Will." in dem Verkaufsauftrag des Beispiels 41 (S. 351, Ver
kauf von 3000 RM. Daimler-Benz.Aktien) bezieht sich, da die AusfUhrung 
"bestens" erfolgen solI, nur auf den Fall, daB der Kurs der Aktien nicht notiert 
oder eine Repartierung der Verkaufsauftrage vorgenommen wird. Bei tele
graphischer Erteilung von Auftragen wird statt der Worte "kaufet" oder "ver
kaufet" gewohnlich die Bezeichnung "nehmet" oder "gebet" gewahlt. Das 
geschieht, um eine falsche AusfUhrung bei einer Verstiimmelung der ahnlich 
klingenden Ausdriicke "kaufet", "verkaufet" (wie sie im telegraphischen Ver
kehr leicht vorkommt) zu verhindern. In den Geschaftsbedingungen pflegen die 
Banken iibrigens mit ihren Kunden zu vereinbaren, daB ein aus einem Irrtum 
bei der telegraphischen oder telephonischen Dbermittlung entstandener Nach
teil vom Kunden zu tragen ist. 

Bei der Erteilung limitierter Auftrage ist ferner auf die sogenannten 
Dividendena bschlage zu achten. Die Dividenden der Aktiengesellschaften 
werden erst fiLllig, nachdem die alljahrlich stattfindende ordentIiche General
versammlung die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die 
Gewinnverteilung fiir das abgelaufene Geschaftsjahr genehmigt hat. Die 
Aufstellung der Bilanzen erfordert aber Iangere Zeit; bei den groBeren Gesell
schaften zieht sie sich meist drei bis vier, zuweilen fUnf Monate hin. Nach 
§ 260 HGB. ist die Frist fiir die Vorlegung der Bilanzen usw. in den General-

1) tJ"ber die Liquidationskasse siehe S.437. 
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versammlungen der Aktiengesellschaften auf die ersten drei Monate des neuen 
Geschaftsjahres begrenzt. 1m Gesellschaftsvertrage (Statut) kann diese 
Frist jedoch bis zur Dauer von sechs Monaten verlangert werden; ein Recht, 
von dem die mei5ten Aktiengesellschaften Gebrauch machen. Wiihrend es 
nun bis Ende 1912 ublich war, die Abtrennung der Dividendenscheine be
reits am Schlu13 des Geschaftsjahres vorzunehmen, erfolgt seit dieser Zeit die 
Abtrennung erst nach Festsetzung der Dividende. Es ist fur die deutschen 
Borsen einheitlich bestimmt worden, da13 der Handel ausschlie13lich der Divi
dende ffir das abgelaufene Geschaftsjahr in inlandischen Aktien am zweiten 
Borsentage nach deIjenigen Generalversammlung beginnt, die den Wert der 
Dividende festsetzt. Bis zum ersten Borsentage nach dieser Generalversamm
lung einschlie13lich bleibt also der Dividendenschein an den Stucken haften; 
unabhangig davon, wann das Geschaftsjahr abgelaufen war. Diese Bestim
mung wird auch in den - allerdings nur seltenen - Fallen angewandt, daB 
eine GeneIalversammlung beschlie13t, die Dividende nicht sofort, sondern erst 
von einem bestimmten, spateren Termin ab zur Auszahlung zu bringen. 
Bei auslandischen Gesellschaften, d. h. solchen Gesellschaften, die ihren 
Sitz im Auslande haben, nicht etwa denen, die ihren Sitz in Deutschland 
haben, aber ihre Geschiifte im Auslande betreiben, erfolgt die Abtrennung 
des Dividendenscheins fur das abgelaufene GeschiHtsjahr erst von dem Be
ginne der Auszahlung der Dividende. Der Borsenvorstand gibt im amtlichen 
Kursblatt regelmiWig bekannt, von welchem Tage ab die Notiz ausschlieB
lich Dividendenschein fur das verflossene Geschaftsjahr erfolgt. 

Es ist erklarlich, da13 die Abtrennung des Dividendenscheins, sofern die 
Gesellschaft uberhaupt eine Dividende zur Ausschuttung bringt, also nicht 
mit Verlust abgeschlossen hat oder den Jahresgewinn zu Ruckstellungen 
(Reserven) verwendet, bei der Feststellung des Kurses zu berucksichtigen ist. 
Ware dies nicht der Fall, so wiirde es fast immer ein gewinnbringendes Ge
schaft sein, am Tage vor der Abtrennung des Dividendenscheins die Aktien 
zu kaufen und sie am nachsten Tage ohne Dividendenschein zu verkaufen. 
Beschlie13t eine Generalversammlung z. B. am 2. Marz 1928 die Verteilung einer 
Dividende von lO%, so wiirde jemand, der die Aktien dieser Gesellschaft 
noch am 3. Marz, also einschlie13lich Dividendenschein kauft, einen Ge
winn von 10% erzielen, wenn er sie am 4. Marz ausschlie13lich Dividenden
schein zu demselben Kurse verkauft. Freilich schwanken die Kurse von einem 
Tage zum anderen; aber die Veranderung erreicht doch nur selten die Hohe der 
Dividende. Die Makler nehmen daher an dem Tage, an dem der Handel zum 
erstenmal ausschlie13lich Dividendenschein erfolgt, einen Dividenden
a bschlag in Hohe der ffir das verflossene Geschaftsjahr verteilten Dividende 
vor. Bei dem Abschlag wird die Kapitalertragssteuer in Hohe von 10 % des 
Dividendenbetrages voll berucksichtigt, so da13 also bei 10 % Dividende die 
Kapitalertragssteuer 1 %, der Dividendenabschlag also nur 9 % betragt. 
Unabhangig hiervon wird naturlich der Kurs auf Grund der Nachfrage 
und des Angebots festgesetzt. Notierte der Kurs z. B. vor der Abtrennung 
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250%, am ersten Tage nach der Abtrennung 244% und verteilt die Gesell
schaft eine Dividende von 10%, so ist demnach nicht etwa ein Kursruckgang 
von 6% eingetreten, sondern, eben unter Berucksichtigung des Dividenden
abschlages und der Kapitalertragssteuer eine Steigerung von 3 Ufo. 

Da die Aktiengesellschaften ihre Geschaftsjahre nicht samtlich an dem
selben Termin abschlieBen, sondern zu verschiedenen Zeiten (meist am 31. De
zember, 31. Marz, 30. Juni, 30. September), und da ferner selbst die General
versammlungen der Gesellschaften mit dem gleichen AbschluBtermin zu den 
verschiedensten Zeiten stattfinden, muB bei der Erteilung und Vormerkung 
limitierter Auftrage darauf geachtet werden, ob bis zur Ausfiihrung des Auf
trages ein Dividendenabschlag stattfindet. Wird der Auf trag z. B. am Vor
mittag des 4. Marz erteilt und an der Borse dieses Tages der Dividenden
abschlag vorgenommen, so muB der Kunde dies bei der Bemessung des Limits 
beriicksichtigen. Lautet das Limit am 4. Marz z. B. auf 250 %, erfolgt aber 
der Abschlag erst spater, z. B. am 10. Marz, so muB die Bank an diesem Tage, 
wenn der Auf trag bis dahin noch vorgemerkt ist, den Abschlag vornehmen, 
d. h. das Limit um die Dividende abziiglich Kapitalertragssteuer ermii.Bigen. 
Ergeben sich dabei Kurse, die nicht den iiblichen Prozentteilen entsprechen 
(z. B. bei einer Dividende von 9 % abzuglich 0,9 % Kapitalertragssteuer, 
im ganzen also 8,1 % Dividendenabschlag von 200% ein Kurs 191,90%), 
so ist das Limit auf die nachste zulassige Notiz in Spannungen von je l/S % 
nach oben aufzurunden (hier also auf 192 %. Die groBeren Banken pflegen 
den Kursmaklern "Limitbucher" zu geben, in die sie samtliche bis zu einem 
bestimmten Termin oder auf "Widerruf" erteilten Auftrage einschreiben. 
Diese Bucher werden am Schlusse eines jeden Monats erneuert, da, wie wir 
gesehen haben, die Auftrage am MonatsschluB als erloschen gelten. In diesen 
Buchern werden nun die Limite derjenigen Papiere, in denen Dividenden
abschlage vorzunehmen sind, vor dem Borsenbeginn desjenigen Tages, an 
dem der Handel ausschlieBlich Dividendenschein erfolgt, herabgesetzt. Ban
ken, die den Kursmaklern keine Limitbucher aushandigen, geben ihnen die 
weiterlaufenden Auftrage mundlich auf, und die Makler merken sie in ihren 
eigenen Limitbuchern vor. Zur Erleichterung der Ausfiihrung der Dividenden
abschlage gibt der Borsenvorstand im amtlichen Kursblatt regelmaBig be
kannt, von welchem Tage ab ein Wertpapier ausschlieBlich Dividendenschein 
gehandelt wird. Die Mitteilung erfolgt gewohnlich an dem dem Abschlag 
vorhergehenden Borsentage. Ferner wird im amtlichen Kursblatt bei allen 
Dividendenpapieren der Tag der letzten Generalversammlung, in der 
die Dividende festgesetzt wurde, veroffentlicht, so daB es auch hiernach 
moglich ist, den Tag des Dividendenabschlags festzustellen. 

Am Schlusse des Auftragsformulars (Beisp. 41) befindet sich noch ein 
Vermerk, der einer naheren Erlauterung bedarf. 

Zu diesem Zwecke mussen die Vorschriften des Depotgesetzes dar
gelegt werden. Das "Gesetz, betreffend die Pflicbten der Kaufleute bei 
Aufbewahrung fremder Wertpapiere" (Depotgesetz, vom 5. Juli 1896, in wich-
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tigen Punkten durch die Verordnung yom 21. November 1923 geandert) wurde 
geschaffen, um das "Pu blikum iiber die Tragweite seiner im Bankverkehr ab
geschlossenen Geschii.fte aufzuklaren; den Geschii.ften die Rechtsform zu geben, 
die dem unverfalschten Willen der Parteien entspricht; zu verhindem, daB die 
Wertpapiere des Publikums ohne geniigende wirtschaftliche Rechtfertigung 
als Unterlage fiir den Geschaftsbetrieb der Bankiers benutzt werden "1). 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Gesetz Strafbestimmungen fiir die 
rechtswidrige Verfiigung der einer Bank zur Verwahrung oder als Pfand 
iibergebenen Wertpapiere sowie Bestimmungen iiber die Aufbewahrung der 
Wertpapiere eriassen. Wertpapiere im Sinne des Depotgesetzes sind "Aktien, 
Kuxe, Interimsscheine, Erneuerungsscheine (Talons), auf den Inhaber lautende 
oder durch Indossament iibertragbare Schuldverschreibungen, oder vertretbare 
andere Wertpapiere mit Ausnahme von Banknoten und Papiergeld sowie 
von Schatzanweisungen der wertbestandigen Anleihen des Deutschen Reichs 
ohne Zinsscheine und von Rentenbankscheinen" (§ 1). Nicht unter das 
Depotgesetz fallen demnach u. a. Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lade
scheine, Hypothekenbriefe, Anteile von Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung und Kassenquittungen. Ob auch Shares Wertpapiere im Sinne 
des Depotgesetzes sind, gilt als zweifelhaft; hinsichtlich der englischen Share
Certificate wird die Frage meist vemeint l ). Ein Kaufmann, dem Wert
papiere3) im Betriebe seines Handelsgewerbes unverschlossen zur Verwah
rung oder als Pfand iibergeben sind, ist verpflichtet, sie "unter auBerlich 
erkennbarer Bezeichnung jedes Hinterlegers oder Verpfanders gesondert von 
seinen eigenen Bestanden oder denen Dritter aufzubewahren" (§ 1). Werden 
die Wertpapiere dem Kunden zuriickgegeben, so hat der Kunde grundsatz
lich Anspruch auf dieselben Stiicke, die er seinerzeit der Bank iibergeben 
hatte. Jedoch kann der Kunde auf dieses Recht verzichten. Zunachst be
stimmt § 2, I des Depotgesetzes: "Eine Erklarung des Hinterlegers oder Ver
pfanders, durch welche der Verwahrer oder Pfandglaubiger ermii.chtigt wird, 
an Stelle hinterlegter oder verpfandeter Wertpapiere gleichartige Wertpapiere 
zuriickzugewii.hren oder iiber die Papiere zu seinem Nutzen zu verfiigen, ist, 
falls der Hinterleger oder Verpfander nicht gewerbsmaBig Bank- oder Geld
wechslergeschii.fte betreibt, nur giiltig, soweit sie fiir das einzelne Geschii.ft 
ausdriicklich und schriftlich abgegeben wird." Die Bank muB sich demnach, 
falls sie ermachtigt sein will, iiber die Papiere zu verfiigen, d. h. sie verkaufen 
oder sie bei einer anderen Bank beleihen zu konnen, von dem Kunden eine 
schriftliche Erklarung geben lassen, worin er sein Einverstandnis damit zum 
Ausdruck bringt, ihm gleichartige Wertpapiere in beliebigen Nummem 
zuriickzugeben und worin er ferner der Bank das Verfiigungsrecht einraumt. 
Das wird dadurch erreicht, daB der Kunde, der Stiicke zur Verwahrung 

1) Siehe Lusensky, Depotgesetz. S.30. 
I) Siehe hiember: RieBer, Bankdepotgesetz. 5. Auf}. S.44. 
3) Unter Wertpapieren sind bei der Besprechung des Depotgesetzes nur die oben 

genannten, im § I des Gesetzes bezeichneten gemeint. 
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einreicht (nicht auch derjenige, der Stucke erst durch Vermittlung des Ban
kiers erwirbt, siehe unten), ausdrucklich auf das Recht, das Eigentum an den 
Stucken zu behalten, verzichtet und sich statt dessen mit dem personlichen 
Anspruch auf Ruckgabe einer entsprechenden Menge von Effekten der gleichen 
Gattung beschri.i.nkt. Diese Erklarung des Kunden muB so abgefaBt sein, daB 
aus ihr der Wille des Kunden, den Bankier zur Ruckgabe gleichartiger Wert
papiere und zur Verfugung uber diese zu ermachtigen, klar hervorgeht. Eine 
allgemein gehaltene Bemerkung, wonach der Bank die im § 2 des Depotgesetzes 
vorbehaltenenErmachtigungen erteilt werden, wird als unzureichend angesehen. 

Ferner regelt das Depotgesetz die Frage des Eigentumsuberganges 
der Wertpapiere bei Ausfiihrung von Kaufauftragen des Kunden. Die 
§§ 3,5 und 7 des Depotgesetzes bestimmen: ,,§ 3. Der Kommissioniir (§§ 383, 
406 HGB.), welcher einen Auf trag zum Einkaufe von Wertpapieren der 
im § I bezeichneten Art ausfuhrt, hat dem Kommittenten auf dessen Ver
langen binnen einer W oche ein Verzeichnis der Stucke mit Angabe der Gattung, 
des Nennwertes, der Nummern oder sonstiger Bezeichnungsmerkmale zu 
ubersenden. Die Frist beginnt, falls der Kommissionar bei der Anzeige uber 
die Ausfiihrung des Auftrages einen Dritten als Verkaufer namhaft gemacht 
hat, mit dem Erwerbe der Stucke, andernfalls mit dem Zeitpunkt, in welchem 
dem Kommissionar die Erklarung des Kommittenten, daB er die "Obersendung 
eines Stuckeverzeichnisses verIange, zugeht, friihestens jedoch mit dem 
Ablaufe des Zeitraums, innerhalb dessen der Kommissionar nach der Er
stattung der Ausfiihrungsanzeige die Stucke bei ordnungsmi.i.Bigem Geschiifts
gange ohne schuldhafte Verzogerung beziehen konnte. 

Der Kommissioniir kann sich das Recht ausbedingen, dem Kommittenten 
an Stelle der "Obersendung des Stuckeverzeichnisses die Stucke selbst heraus
zugeben oder ihm den Herausgabeanspruch an eine zur Ver
wahrung der Stucke bestimmte dritte Stelle abzutreten. 1m 
ubrigen kann das Recht des Kommittenten, die "Obersendung des Stucke
verzeichnisses zu verlangen, nicht durch Rechtsgeschiift ausgeschlossen oder 
beschrankt werden, es sei denn, daB der Kommittent gewerbsmi.i.Big Bank
oder Wechslergeschiifte betreibt. 

Soweit die Auslieferung der eingekauften Stucke an den Kommittenten 
erfolgt oder ein Auftrag des Kommittenten zur WiederverauBerung ausgefiihrt 
ist, kann die Vbersendung des Stuckeverzeichnisses unterbleiben." 

,,§ 5. Der Kommissionar, welcher einen Auf trag zum Umtausche von 
Wertpapieren der im § 1 bezeichneten Art oder zur Geltendmachung eines 
Bezugsrechts auf solche Wertpapiere ausfuhrt, hat binnen zwei Wochen nach 
dem Empfange der neuen Stucke dem Kommittenten ein Verzeichnis der 
Stucke mit den im § 3 Absatz 1 vorgeschriebenen Angaben zu ubersenden, so
weit er ihm die StUcke nicht innerhalb dieser Frist aushandigt." 

,,§ 7. Mit der Absendung des Stuckeverzeichnisses geht das Eigentum 
an·den darin verzeichneten Wertpapieren auf den Kommittenten uber, soweit 
der Kommissionar uber die Papiere zu verfugen berechtigt ist. Die Bestim-
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mungen des biirgerlichen Rechts, nach welchen der 'Obergang des Eigentums 
schon in einem friiheren Zeitpunkt eintritt, bleiben unberiihrt. 

Der Kommissionii.r hat beziiglich der in seinem Gewahrsam befindlichen, 
in das Eigentum des Kommittenten iibergegangenen Wertpapiere die im § 1 
bezeichneten Pflichten eines Verwahrers." 

Diese Bestimmungen setzen zunii.chst voraus, daB die Bank als Kom· 
missionar auftritt. Kommissionli.r ist, naoh § 383 HGB., "wer es gewerbs. 
maBig iibernimmt, Waren oder Wertpapiere fiir Rechnung eines anderen (des 
Kommittenten) in eigenem Namen zu kaufen oder zu verkaufen". Soweit 
die Banken auf Grund eines Auftrages ihrer Kunden, also fiir deren Rechnung, 
an der Borse Geschafte zum Borsenkurs abschlieBen, wobei aber der Handel 
mit dem Gegenkontrahenten in eigenem Namen, also im Gegensatz zur Ver· 
mittler- (Makler-) Tatigkeit auch unter eigener Verantwortung fiir die Er· 
fiillung des Geschafts, erfolgt, sind sie Kommissionare I}. Die Frage, wann 
der Eigentumsiibergang beim Ankauf von Wertpapieren erfolgt, war vor 
dem EriaB des Depotgesetzes zweifelhaft. Der Kommittent war daher, selbst 
wenn er die Wertpapiere voll bezahlt hatte, bei einem Konkurse des Kom· 
missionii.rs haufig des Aussonderungsanspruches fiir die angeschafften 
Papiere beraubt und darauf angewiesen, wie jeder andere Glaubiger nur eine 
Forderung in Hohe des Wertes der Papiere als gewohnlicher Konkursglii.ubiger 
zur Konkursmasse anzumelden. In den oben wiedergegebenen Bestimmungen 
des Depotgesetzes ist daher ausgesprochen, daB der Kommittent im Falle eines 
Konkurses des Kommissionii.rs Aussonderungsanspruch fiir diejenigen Wert
papiere besitzt, iiber die ihm ein Stiickeverzeichnis (Nummemaufgabe) zu
gestellt ist. 

Wie aus dem Wortlaut des § 3 des Depotgesetzes hervorgeht, ist der 
Kommissionii.r zur "Obersendung des Stiickeverzeichnisses allerdings nur 
auf Verlangen des Kommittenten verpflichtet. Diese Bestimmung 
ist in das Gesetz erst durch die oben erwahnte Verordnung vom 21. November 
1923 aufgenommen worden, die gleichzeitig die Frist, binnen deren die "Ober
sendung des Stiickeverzeichnisses erfolgen muB, von 3 auf 7 Tage herauf
gesetzt hat. Bedeutet diese Neuregelung eine Vergiinstigung fiir den Bankier, 
so stellt sich der ebenfalls erst von der Novelle eingefiigte zweite Absatz des 
§ 3 (s. S. 360) zum Teil als Erschwerung dar. Zwar wird auch in dieser Be
stimmung der Bankier zunachst zu einer Vereinfachung seines Betriebes 
ermachtigt, indem er sich von Beginn des Geschafts an das Recht vor
behalten kann, statt einer "Obersendung des Stiickeverzeichnisses dem Kunden 
die Stiicke selbst herauszugeben oder ihm nur den Herausgabeanspruch an 
dritte Verwahrungsstellen (in erster Linie an Giro-Effekten-Depots der 
ortlichen Kassen·Vereine (s. S.365) abzutreten. Andere Einschrankungen 
des Rechtes jedes Kunden, auch nachtraglich die "Obersendung des Stiicke· 
verzeichnisses zu verlangen, sind aber UDZulassig, soweit nicht ein Bankier· 

1) 'Ober die Pfliohten des Kommissionars siehe S. 373, iiber die AussohlieBung 
der Kommissionareigensohaft bei nioht notierten Werten S. 379ff. 
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kunde (jemand, der gewerbsmaBig Bank- oder Geldwechslergeschafte betreibt) 
in Frage kommt. 1m Gegensatz zu frillier ist es also nicht mehr moglich, 
mit dem Privatkunden zu vereinbaren, daB er auf gesonderte Aufbewahrung 
und "Obersendung des Stiickeverzeichnisses verzichtet, da der Kommittent 
trotz dieser Vereinbarung jederzeit auch nach langerer Zeit eine "Obersendung 
des Stiickeverzeichnisses fordern konnte. Das Auftragsformular fiir Kommis
sionsorders (Beisp. 41) pflegt daher nur die erwahnten Vorbehalte iiber das 
Recht zur Herausgabe der Stiicke oder den Anspruch an eine Verwahrungs
stelle anstatt der "Obersendung des Stiickeverzeichnisses zu enthalten, aber 
nicht mehr wie friiher den Verzicht auf das Nummernverzeichnis. Dieser 
Verzicht muBte allerdings fiir jeden Auf trag ausdriicklich und schriftlich 
erklart werden_ 

1st ein derartiger Vorbehalt, der sich vielfach auch schon in den all
gemeinen Geschaftsbedingungen findet, also nicht fiir jeden einzelnen Auf trag 
vereinbart zu werden braucht, nicht aufgenommen worden, so muB die "Ober
sendung des Stiickeverzeichnisses auf Verlangen unbedingt erfolgen. Kommt 
die Bank dem Verlangen auf "Obersendung des Stiickeverzeichnisses auch nach 
Aufforderung des Kommittenten nicht binnen weiteren drei Tagen nach 
Ablauf der gesetzlichen Frist von einer Woche nach, so ist der Kommittent 
berechtigt, das Geschaft als nicht fiir seine Rechnung abgeschlossen zuriick
zuweisen und Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu beanspruchen. Der 
Kommittent muB jedoch binnen drei Tagen nach dem Ablaufe der Nach
holungsfrist dem Kommissionar erklaren, daB er von diesem Rechte Ge
brauch macht. (DepG. § 4.) 

Die Verordnung zum Depotgesetz vom 21. November 1923 hat zum Aus
gleich fiir die Nachteile, die dem Kommittenten daraus erwachsen konnen, 
daB ibm das Stiickeverzeichnis bei Ausfillirung eines Kaufauftrages nur 
auf Verlangen zugesandt wird, noch eine andere Bestimmung getroffen, die 
seine Rechte verstarken solI. Sie hat in § 7 a bestimmt, daB der Kommittent 
schon vor "Obersendung des Stiickeverzeichnisses oder bevor das Eigen
tum an den Wertpapieren auf ibn auf anderem Wege iibergegangen ist, 
Rechte geltend machen kann. Zwar steht ihm, da der Eigentumsiibergang 
fehlt, der erwahnte Aussonderungsanspruch im Konkurs des Kommissionars 
nicht zu. Er erhalt aber durch § 7 a, falls er seine Pflichten gegeniiber dem 
Kommittenten voll erfiillt hatte, also insbesondere die Effekten vor der 
Konkurseroffnung voll bezahlt waren, ein Recht auf vorzugsweise Be
friedigung aus den in der Masse vorhandenen Wertpapieren gleicher Gattung. 
Mehrere Kommittenten, die sich auf § 7 a berufen konnen, stehen sich dabei 
im Range gleich. Sind Wertpapiere der betreffenden Gattung nicht in aus
reichendem AusmaBe vorhanden, so sind sogar noch gewisse Vorrechts
anspriiche in bezug auf denjenigen Betrag, mit dem der Kommittent aus
gefallen ist, auf Befriedigung aus dem sonstigen Vermogen des Kommittenten 
("Absonderungsanspriiche") gegeben. Bei einem Vergleichsverfahren zur 
Abwendung des Konkurses hat der Kommittent dieselben Rechte. 
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Wie sich aus § 7 des Depotgesetzes ergibt, geht das Eigentum an den 
gekauften Wertpapieren nicht ausschlieBlich durch die Obersendung des 
Stiickeverzeichnisses an den Kommittenten iiber. Vielmehr bleiben "die 
Bestimmungen des biirgerlichen Rechts, nach welchen der Obergang des 
Eigentums schon in einem friiheren Zeitpunkte eintritt", unberiihrt. Ge
meint ist hiermit hauptsachlich die Eigentumsiibertragung durch constitu
tum possessorium. Nach § 930 BGB. kann die Obergabe einer Sache, 
wenn der Eigentiimer (also hier die Bank) in deren Besitz ist, dadurch ersetzt 
werden, daB zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhaltnis vereinbart 
wird, vermoge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. Eine 
solche Vereinbarung wird auch als erfolgt angesehen, wenn eine Aussonde
rung der Papiere von den iibrigen Bestanden vorgenommen wird und An· 
zeige iiber die erfolgte Aussonderung gemacht wurde. Die Aussonderung 
erfolgt in der Form, daB die Stiicke unter ausdriicklicher Bezeichnung des 
Namens des Kommittenten getrennt von den iibrigen, im Besitze der Bank 
befindlichen Wertpapieren aufbewahrt werden oder wenn dem Kommittenten 
durch Vermischung seiner Stiicke mit denen der anderen Kunden ein anteil
ma.6iges Miteigentum am Sammeldepot des Kommissionars verschafft wird 
(s. S. 365)1). Eine Anzeige iiber die Aussonderung wird als vorliegend be
trachtet, wenn die Bank ihrem Kunden mitteilt, sie habe die Stiicke in sein 
Depot genommen. Daher vermeiden es viele Banken, um iiber die vom 
Kunden gekauften Stiicke verfiigen zu konnen, das Wort Depot zu gebrauchen, 
wenn nur eine Gutschrift auf Stiickekonto erfolgen solI. Die Formel 
lautet regelmaBig: "Wir schrieben Ihnen auf Stiickekonto" (oder "Ihnen auf 
unserem Stiickekonto") gut, und es wird sogar vermieden, etwa dem Kunden 
zu erklaren: "Wir schrieben Ihrem Stiickekonto gut." Das Stiickekonto 
ist eben kein Konto des Kunden, sondern ein Konto der Bank. 

Das Gesetz unterscheidet demnach zwischen den zum Zwecke der Ver
wahrung oder Verpfandung (§ 2) der Bank iibergebenen und den auf Grund 
einer Einkaufskommission angeschafften Wertpapieren. Gibt der Kunde 
Wertpapiere im Sinne des Depotgesetzes der Bank in Verwahrung oder 
verpfandet er sie bei ihr, so erfolgt· die Eigentumsiibertragung nicht erst 
durch Obersendung des Stiickeverzeichnisses oder durch constitutum 
possessorium (also Aussonderung in einem getrennten Depot usw.), sondern 
die Stiicke sind von vornherein Eigentum des Kunden und verbleiben 
es so lange, bis der Kunde die im § 2 des Depotgesetzes geforderte 
Ermachtigungserklarung abgegeben hat. Erst wenn diese Erklarung vom 
Kunden abgegeben ist, darf die Bank die hinterlegten oder verpfandeten 
Wertpapiere in das Stiickekonto legen. Bei der Einkaufskommission sind 
die fiir Rechnung des Kunden angeschafften Stiicke zunachst Eigentum der 
Bank. Geht diese in Konkurs, bevor das Stiickeverzeichnis iibersandt ist, 
so werden die Stiicke, falls nicht constitutum possessorium vorlag, aus der 

1) Naheres iiber die Aufbewahrung der Effekten siehe Kapitel VI, Abschnitt 2. 
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Konkursmasse nicht ausgesondert, und der Kunde hat nur die Rechte des 
nicht bevorrechtigten Konkursglaubigers oder, soweit die Erfordernisse des 
oben wiedergegebenen § 7a erfiillt sind, die Anspriiche auf bevorrechtigte 
Befriedigung aus den vorhandenen Wertpapieren gleicher Gattung oder Ab
sonderungsanspriiche aus dem sonstigen Vermogen des Kommissionars. 

Der Schutz, den der Kommittent durch den Aussonderungsanspruch 
im FaIle des Konkurses des Kommissionars erlangt, ist freilich nur dann 
zivilrechtlich von praktischer Bedeutung, wenn die fiir den Kommittenten 
angeschafften Stiicke sich bei Eintritt des Konkurses tatsachlich im Besitze 
des Kommissionars befinden. Hat der Kommissionar trotz der Absendung 
eines Stiickeverzeichnisses iiber die Stiicke rechtswidrig verfiigt, sie also z. B. 
verkauft, so entsteht fiir den Kommittenten keineswegs eine bevorrechtigte, 
sondern nur eine gewohnliche Forderung an die Konkursmasse. Freilich ist 
jeder Kaufmann nach § 9 des Depotgesetzes strafbar, wenn er iiber Wert
papiere der in § 1 DepG. bezeichneten Art, die ihm zur Verwahrung oder 
als Pfand iibergeben sind, oder die er als Kommissionar fiir den Kommittenten 
in Besitz genommen hat, auBer dem FaIle des § 246 des Strafgesetzbuchs 
(Unterschlagung), zum eigenen Nutzen oder zum Nutzen eines Dritten rechts
widrig verfiigt; natiirlich nur unter der Voraussetzung, daB ihm nicht auf 
Grund der oben erwahnten Erklarung des Hinterlegers oder Verpfanders 
oder infolge des Verzichts auf "Obersendung eines Stiickeverzeichnisses, 
der aber, wie erwahnt rechtsgiiltig nur von Bankkunden ausgesprochen werden 
kann, die Verfiigungsgewalt iiber die Wertpapiere eingeraumt ist. Der "Ober
gang des Eigentnms an den Wertpapieren auf den Kommittenten ist, nach 
einer Entscheidung des Reichsgerichts yom 16. Juni 1927, nicht Voraussetzung 
der Strafbarkeit des Kommissionars im FaIle der rechtswidrigen Verfiigung1). 

Strafbarkeit tritt nach § 10 des Depotgesetzes ferner ein, wenn ein Kom
missionar den Vorschriften der §§ 3 oder 5 vorsatzlich zuwidergehandelt 
hat und dadurch der Berechtigte beziiglich des Anspruches auf Aussonderung 
der von jenem eingekauften, eingetauschten oder bezogenen Wertpapiere 
benachteiligt wird. 

Sehr haufig kann nun fiir die Banken ein wirtschaftlich berechtigter 
Grund vorliegen, sich von den Bestimmungen des Depotgesetzes iiber die 
getrennte Verwaltung der von einem Kunden verpfandeten oder gekauften 
Wertpapiere und der Pflicht zur Riickgabe derselben Stiicke zu befreien. 
So hat sich besonders nach Beendigung der Inflation gezeigt, daB die Ver
waltung der Effekten infolge der groBen Zahl von kleinen Aktien - mit 
Nennbetragen bis zu 20 RM. herab - auBerordentlich hohe Kosten verur
sachte. Allein zur Lieferung eines Nominalbetrages von 6000 RM. des Mindest
betrages bei Terminabschliissen konnte am Liquidationstage2) die Bearbei
tung von vielleicht 100 bis 300 Effektenstiicken erforderlich sain. Daher 
tauchte gerade im Zusammenhang mit dem Beginn der Verhandlungen iiber 

1) Siehe Bank-Arohiv Bd.26, S. 485 und RieBer, Bankdepotgesetz, 5. Aufl., S.242. 
9) Siehe Absohnitt 11 0 dieses Kapitels. 
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die Wiedereinfiihrung des Terminhandels ein neuer Gedanke zur Verein
fachung der Effektenlieferung auf, namlioh der Vorschlag des sogenannten 
Sammeldepots. 

Das Sammeldepot in diesem Sinne stellt eine Weiterbildung des schon seit 
langer Zeit gebrauchlichen Giro-Effekten-Depots dar; jener Einrichtung 
des Berliner Kassen-Vereins, bei der Effekten gesammelt werden, iiber die 
von den Mitgliedern durch weHle und rote Schecks verfiigt wird1). Das Giro
Effekten-Depot konnte aber nur aus den Effekten gebildet werden, die zur 
freien Verfiigung der Banken stehen. In Frage kamen daher nur eigene 
Wertpapiere der Banken (Nostrobestande) und salcha Kundeneffekten, die 
den Kommittenten auf Stiickekonto gutgeschrieben waren, iiber die die 
Bank also verfiigen durfte2). Eine Bewegung, die eine starkere Benutzung 
des Stiickekontos bezweckte, erschien aber als untunlich, um nicht dem Bank
kunden aIle Sicherungen im Konkurs der Bank zu entziehen, die an einen 
Eigentumserwerb des Kommittenten gekniipft sind. Ferner ist bei den 
kommissionsweise angeschafften Effekten, wie wir gesehen haben, die Mog
lichkeit einer Vereinbarung mit dem Kommittenten, von einer tJbertragung 
des Eigentums an den Wertpapieren auf diesen abzusehen, dadurch auBer
ordentlich beschrankt, daB der Kommittent, sofern er nicht Bank- oder 
Geldwechslergeschafte betreibt, trotz einer derartigen Abmachung nach 
§ 3 des Depotgesetzes jederzeit die tJbersendung des Stiickeverzeichnisses 
verlangen konnte. 

Innerhalb der zunachst an einer Spesenverbilligung interessierten Berliner 
GroBbanken tauchte daher der Plan auf, eine Konstruktion zu finden, die 
eine Ansammlung aller Bestande von gleichartigen Effekten bei einer Effekten
girobank ermoglichte, ohne das Eigentum der Kunden untergehen zu lassen. 
Diese Moglichkeit fand man in der Schaffung des sogenannten Miteigen
tums des Kunden. Wie in einem grundlegenden Gutachten ausgefiihrt wird, 
das von der Rechtsabteilung der Deutschen Bank im Mai 1925 erstattet 
wurde, erwirbt jeder einzelne Kunde, falls samtliche Depots in einem gemein
schaftlichen "Sammeldepot" bei der Bank oder fiir die Bank bei dem Berliner 
Kassen-Verein vereinigt werden, an Stelle des untergehenden Sondereigen
tums an seinen bisherigen Einzelstiicken ein Miteigentum an der Gesamt
masse. In Frage kommt die sogenannte Gemeinschaft nach Bruch
teilen auf Grund des § 741 BGB., bei der jeder Kunde nach der Rohe seines 
Anteils an dem Gesamtsammeldepot sein Eigentiimerrecht behalt. So kann 
der Kunde z. B. seinen Anteil an der Eigentiimergemeinschaft (jedoch natiir. 
Hch nicht einzelne Stiicke) verauBern und, besonders auch gegeniiber seinem 
Bankier, verpfanden. 

Wiirde ferner der Bankier in Konkurs gehen, so ware der Kunde, dessen 
Effekten im Sammeldepot Hegen, nicht auf den vielfach recht zweifelhaften 
personlichen Anspruch an die Konkursmasse oder bestenfalls auf die Konkurs-

1) Nii.heres iiber das Giro-Effekten-Depot siehe Kapiwl VI, Abschnitt 3. 
I) Nii.heres iiber den Begriff "Stiickekonto" siehe Kapitel VI, Abschnitt 2. 
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privilegien des § 7a des Depotgesetzes angewiesen. Ala Miteigentiimer des 
fiir Rechnung des Bankiers bei der Effektengirobank gefiihrten Sammeldepots 
hatte er vielmehr das Recht auf Aussonderung der Effekten, die ihm auf 
Grund seines Bruchteileigentums zustehen, in gleicher Weise, wie er bei Fiih
rung von Sonderdepots seine Effekten auszusondern berechtigt ware. FUr die 
Konkursmasse der Bank verblieben also aus den Bestanden des Sammel~ 
depots nur Stiicke, die iiber die vorhandenen Miteigentumsanspriiche der 
Kundschaft hinausgehen. In Frage kommen hier als Anteile der Konkurs
masse demnach nur eigene Effekten der Bank und solche Stiicke des Kunden, 
iiber die die Bank verfiigungsberechtigt ist. Hat dagegen der Bankier rechts
widrig iiber Stiicke, die zum Sammeldepot gehOren, verfiigt, so ist er in der 
gleichen Weise strafbar, wie in dem FaIle einer Verfiigung iiber Sonder
depots. Allerdings ergibt sich hier ein nicht unwichtiger Unterschied in den 
Folgen. Hatte die in Konkurs geratene Bank bisher beispielsweise iiber das 
Sonderdepot eines Kunden in Hohe von 12000 RM. Harpener Aktien rechts
widrig verfiigt, wahrend die gesamte Kundschaft bei ihr insgesamt Depots 
in Hohe von 120000 RM. Harpener Aktien hatte, so ging der Deponent der 
12000 RM. Harpener Aktien vollkommen leer aus, wahrend die iibrigen 
Deponenten von Harpener Aktien ihre Stiicke aussondern konnten. 1st da
gegen ein Sammeldepot vorhanden, so kann die Bank natiirlich nicht iiber 
die Stiicke eines einzelnen Kunden rechtswidrig verfiigen, da nur ein ge
meinsames Depot fiir aIle Mitglieder der Gemeinschaft vorhanden ist. Ver
fiigt sie in diesem FaIle iiber einen Teilbetrag von 12000 RM. des 120000 RM. 
betragenden Gesamtbesta.ndes an Harpener Aktien, so kann jeder einzelne 
Deponent der Harpener Aktien nur einen entsprechend kleineren Teil seines 
Depots, in diesem Falle also 9/10, zuriickerhalten. Hier tragt also jeder mit 
an dem Verlust; umgekehrt verliert auch niemand, wie bei dem Fall des 
Sonderdepots, seinen gesamten Besitz an Harpener Aktien, sofern nur iiber 
einen Teil des Gesamtbestandes rechtswidrig verfiigt ist. 

Die Anregungen der Gro.6banken iiber das Sammeldepot fanden zunachst 
vielfach Widerspruch bei den Privatbankiers. Besonders in Hamburg regte 
sich starke Opposition. Es wurde behauptet, da.6 die Rechtslage noch zu 
wenig geklart sei, und da.6 zur Durchfiihrung der vorgeschlagenen Ma.6-
nahmen eine Anderung des Depotgesetzes notwendig sei. Da aber unter 
diesen Umstanden die Kundschaft vielleicht rechtliche Bedenken haben 
konnte, ob ihre Anspriiche beim Sammeldepot tatsachlich ebenso geschiitzt 
seien wie beim Sonderdepot, werde von einem groBen Teil der Kundschaft 
vielleicht das Einverstandnis verweigert werden; namentlich von der Kund
schaft der Privatbankfirmen, wahrend gegeniiber den Gro.6banken infolge 
ihrer hohen Kreditfahigkeit solche Erwagungen weniger vorgebracht werden 
wiirden. Ferner wurden Zweifel geau.6ert, ob rechtlich der Kunde beim 
Sammeldepot iiberhaupt Miteigentum erwerben konne. 

Das erwahnte Rechtsgutachten der Deutschen Bank stiitzte sich im 
wesentlichen darauf, da.6 dieses Miteigentum am Sammeldepot durch die 
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V ermisch ung und Vermengung samtlicher gleichartigen Stiicke ent
stehe. §§ 948 und 947 BGB. bestimmen namlich, daB Miteigentum nach 
Bruchteilen entsteht, wenn entweder bewegliche Sachen miteinander un
trennbar vermischt oder vermengt werden oder wenn die Trennung der 
vermischten oder vermengten Sachen mit unverhiHtnismii.Bigen Kosten ver
bunden ist. Eine untrennbare Vermischung liegt bei der Vermengung 
von Wertpapieren zwar nicht vor, da eine Aussortierung an Hand der Nummern 
stets moglich ware. Nach Auffassung der GroBbanken wiirde diese Trennung 
aber mit unverhaltnismaBig hohen Kosten verbunden sein, so daB trotzdem 
Miteigentum entstande. Ein weiterer Einwand der Gegner des Sammeldepots 
stiitzte sich auf § 947 BGB., Absatz 2. Danach erwirbt, falls eine der ver
mengten Sachen als Hauptsache anzusehen ist, der Eigentiimer dieser 
Sache allein das Eigentum. Demnach wiirde, so behaupteten die Gegner, 
unter Umstanden der Einreicher eines besonders groBen Paketes von Aktien 
das Eigentum an allen Stiicken der gleichen Gattung erwerben, so daB das 
Miteigentum der iibrigen Einreicher ausgeschlossen werde. Hiergegen 
wandten die GroBbanken ein, daB nach der herrschenden Ansicht als "Haupt
sache" im Sinne des § 947 BGB. nicht etwa die groBte Teilsache gelte, 
sondern nur der Gegenstand, der nach der Verkehrsauffassung tatsachlich 
den Hauptteil darstelle, zu dem die anderen Gegenstande nur als eine Art 
ZubehOr in Beziehungen traten. Bei Aktienpaketen verschiedenen Umfanges 
kame eine solche Beziehung nicht in Frage. 

Um diese Zweifel zu beheben, haben sich jedoch die Verfechter des 
Sammeldepots spater nicht auf die erwahnte Theorie iiber den Erwerb des 
Miteigentums durch Vermischung und Vermengung, sondern durch besondere 
Vereinbarung, d. h. durch Einverstandniserklarung des Kunden ge
stiitzt. 1m Oktober 1925 unternahmen die Banken der Stempelvereinigung 
den entscheidenden Schritt, indem sie ihre gesamte deutsche Kundschaft 
zu derartigen Erklarungen aufforderten. Verlangt wurde die Genehmigung, 
alle zum Sammeldepot aufgerufenen Werte an Stelle einer Aufbewahrung 
im Sonderdepot in Zukunft einem Sammeldepot einverleiben zu diirfen. 
Dabei kamen freilich zunachst nur am tlich notierte Dividendenpapiere, 
mit Ausnahme der Versicherungsaktien, in Frage. Ihr Aufruf zum Sammel
depot wurde in der Hauptsache in den folgenden Monaten durchgefiihrt. 
Nur Werte, bei denen Griinderrechte oder andere Schwierigkeiten fiir eine 
unterschiedslose Behandlung der Stiicke vorliegen, wurden ausgenommen. 
Andererseits sind auch die bis auf weiteres untilgbare N eu besitzanleihe 
des Reichs, einige Schatzanweisungen usw. aufgerufen worden. Dagegen 
ist der Aufruf fiir die Rentenwerte mit laufender Amortisation noch nicht 
erfolgt, da die Auslosung einzelner Nummern mit der gerade auf unter
schiedsloser Behandlung aller Stucke beruhenden Methode der Sammeldepot
verwaltung nicht ohne weiteres zu vereinen ist. UngelOst ist ferner noch die 
Frage einer Einbeziehung der auf den Namen lautenden und in der Regel 
nicht voll eingezahlten Versicherungsaktien sowie schlieBlich der wichtig-



368 Sammeldepot. 

sten im Handel befindlichen nicht amtlich notierten Werte. Wenn wir also 
auch von einer endgiiltigen Losung der organisatorischen Fragen noch ent
fernt sind, so ist doch anscheinend vorlaufig ein gewisser AbschluB erreicht. 

Die in dem Rundschreiben der Banken verlangte Erklarung des Kunden 
hat folgenden Wortiaut: 

Beispiel Nr. 42. 

Einverstandniserklii.rn.ng des Kunden. 
mir meiner 

Sie haben - einen Auszug -- bei Ihnen liegenden Wertpapiere per 30. Juni 
una unserer 

1925 zugesandt. . h 
lC 

Mit Bezug auf Ihr Rundschreiben vom ..•.. erma.chtige .. -. Sie, diese Wert-
• Wll' 

memem 
papiere. soweit sie sich jetzt noch in Depot befinden, ferner aile inzwischen 

. unserem 
IDlr 

von - gekauften oder eingelie£erten Wertpapiere im Sammeldepot, auch bei der 
uns . 

mll 
Bank des Berliner Kassen-Vereins, aufzubewahren und - an Stelle der hinterlegten 

uns 
Mein 

Wertpapiere solche gleicher Gattung zurUckzugeben. -U Eigentum bleibt in Form 
nser 

des Miteigentums am Sammeldepot erhalten . 

.......... , den ......... . 
(Unterschrift) 

In dem Rundschreiben selbst wurde die Notwendigkeit einer Einrichtung 
von Sammelkonten begriindet. Hervorzuheben ist aus diesen Ausfiihrungen, 
daB die Banken erklarten, bei der ungewohnlichen Arbeitssteigerung eine 
wesentliche Erhohung der Depot- und Verwaltungsspesen vornehmen zu 
miissen, falls die friiher iibliche Handhabung des Verwahrungs- und Lieferungs
gescha£tes beibehalten werden sollte. Um die Sicherung des Publikums 
gegen irgendwelche nachteiligen Folgen der Sammeldepotverwahrung zu 
erhohen, erklarten sich die Banken gleichzeitig bereit, fiir die Erfiillung 
der den Verwahrungsstellen obliegenden Pflichten selbst die Haftung zu 
iibernehmen, wahrend sie nach dem Gesetz sonst nur fiir sorgfaltigeAuswahl der 
Verwahrer haften wiirden. Bestimmungen iiber die Berechtigung der Bank 
zur Aufbewahrung von Kundeneffekten in Form von Sammeldepots finden 
sich in der Regel auch in den Geschaftsbedingungen. Eine allgemeine Ver
einbarung in den Geschaftsbedingungen ist jedoch, wie wir gesehen haben, 
gesetzlich nur moglich, soweit es sich um Wertpapiere handelt, die die Bank 
auf Grund eines Kaufauftrages angeschafft hat. Soweit Wertpapiere der Bank 
in Verwahrung gegeben oder bei ihr verpfandet wurden, kann die Verein
barung in den Gescha£tsbedingungen sich nur auf die Depots der Bank
kunden erstrecken. 

Auch die Interessengemeinschaft von Berliner Privatbankfirmen 
hat sich diesem Vorgehen spater angeschlossen, wenn sie auch infolge ihres 
loseren Aufbaues und ihrer groBeren Mitgliederzahl den einzelnen Bankiers 
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Art und Zeitpunkt der Aufforderung ihrer Kundschaft zur Erteilung der 
Sammeldepotermachtigung freistellte. 1m allgemeinen haben sich aber 
mit der Zeit fast samtliche Privatbankfirmen, und zwar nicht nur in Berlin, 
sondern allmahlich auch im ganzen Reiche angeschlossen. Die Zahl der vom 
Giro-Effekten-Depot beim Berliner Kassen-Verein in Sammeldepots ver
walteten Effektengattungen betrug im September 1929: 1018 Stuck gegen 
741 Stuck am 31. Dezember 1927 und 592 Stuck am 31. Dezember 1926. 

Zweifellos hat die Einrichtung des Sammeldepots die erhoffte organisa
torische Vereinfachung der Effektenverwaltung erbracht, ohne daB bisher 
rechtlich nachteilige Folgen bekannt geworden sind. Allerdings liegen auch 
noch keine maBgebenden Gerichtsentscheidungen uber die beim Sammeldepot 
entstehenden Rechtsfragen vor. Besonders wichtig ist das Sammeldepot
verfahren auch fiir den interurbanen Effekten- Giroverkehr (Effekten
Ferngiroverkehr), d. h. jener Einrichtung, die die "Oberweisung bestimmter 
Wertpapiere zwischen den Banken verschiedener Borsenplatze durch Schecks 
ermoglichtl) . 

So berechtigt es sein mag, zur Durchfiihrung des Sammeldepotverfah
rens die Bestimmungen des Depotgesetzes uber die getrennte Verwaltung 
und die Pflicht zur Ruckgabe der hinterlegten oder gekauften Wertpapiere 
durch freiwillige Vereinbarung zwischen Bank und Kundschaft zu mildern, 
so ungehorig ist es, wenn eine solche Vereinbarung auch zu dem Zwecke 
erfolgt, daB die Bank uber Wertpapiere, die der Kunde ohne Inanspruch
nahme eines Kredites hinterlegt oder gekauft hat, durch Verkauf oder Ver
pfandung verfiigen kann. N ur wenn der Kunde bei der Bank einen Kredit 
gegen Verpfandung von Wertpapieren in Anspruch nimmt - ein Fall, der, 
wie auf S.46 gezeigt wurde, auch bei dem Kauf mit EinschuB vorliegt -, 
erscheint die Weiterbeleihung der Papiere wirtschaftlich berechtigt, weil 
die Bank sonst ihre Mittel festlegen wiirde. So wird denn auch die Ermach
tigungserklarung auf Grund des § 2, 1 des Depotgesetzes von angesehenen 
Banken nur dann verlangt, wenn der Kunde einen Kredit in Anspruch nimmt, 
zu dessen Sicherung er die Wertpapiere verpfandet. Dagegen pflegen selbst 
die GroBbanken in bezug auf die fiir Rechnung eines Kunden angeschafften 
Wertpapiere in ihren Geschaftsbedingungen zu vereinbaren, daB sie berechtigt 
seien, diese Wertpapiere - mit Ausnahme von Lospapieren - anstatt sie 
fiir den Kunden in Verwahrung zu nehmen, auf "Stuckekonto" gutzuschreiben, 
so daB der Kunde kein Eigentum an den Papieren erwirbt, selbst wenn sie 
voll bezahlt sind. Durch eine solche Vereinbarung wird aber das Recht 
des Kunden - soweit dieser nicht selbst Bankier ist -, die Vbersendung des 
Stuckeverzeichnisses gemaB § 3 des Depotgesetzes zu verlangen, nicht beriihrt. 
Einem solchen Verlangen kommen die Banken freilich nur dann nach, wenn 
die Stucke voll bezahlt sind. 1st dies nicht der Fall, so nehmen sie das Recht 
in Anspruch, das Stiickeverzeichnis bis zur volligen Bezahlung des Kauf· 

1) Nii.heres hieriiber siehe Kapitel VI, Abschnitt 3. 
Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 24 
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preises der Stucke zuruckzu behalten. Dieses Z u r u c k b e h a I tun g s r e c h t 
wird aus den allgemeinen Bestimmungen des BGB. und des HGB. ge
folgert. Neben der Berechtigung des Kaufmanns, gegenuber anderen Kauf
leuten - nicht also auch Privatkunden! - wegen fiHliger Forderungen ein 
Zuruckbehaltungsrecht an beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuld
ners geltend zu machen (§§369ff.HGB.), ist gegenuber jedermanndasZuruck
behaltungsrecht aus § 273 Abs. 1 BGB. gegeben, das enger umgrenzt ist, 
da ein Zusammenhang zwischen Anspruch und Gegenleistung Voraussetzung 
des Zuruckbehaltungsrechts istl). 

Trotz der Vereinbarung in den GeschaJtsbedingungen, das Eigentum an 
den fiir den Kunden angeschafften Papieren diesem nicht ohne weiteres, 
sondern erst aufVerlangen zu ubertragen, ist es bei den GroBbanken keines
wegs Brauch - und ebensowenig bei anderen angesehenen Banken -, uber 
Wertpapiere, die vom Kunden voll bezahlt sind, durch Verkauf oder Ver
pfandung zu verfugen. Nur unsolide Banken verschaffen sich haufig durch 
Verpfandung der von den Kunden gekauften und voll bezahlten Wertpapiere 
Betriebsmittel. Zuweilen kommt es auch vor, daB Banken mit Hilfe der Stucke 
ihrer Kundschaft Spekulationsgeschafte it la baisse eingehen (s. S.346). Es 
gibt sogar Winkelbankiers (sogenannte bucket shop), die die Kaufauftrage 
ihrer Kundschaft uberhaupt nicht an der Borse zur Ausfiihrung bringen, 
sondern in Erwartung eines spateren Kursruckganges in einer dem Kunden 
entgegengesetzten Richtung spekulieren2). Da durch solche Geschaftsmetho
den der Kunde im Falle der Zahlungseinstellung des Kommissionars des 
Aussonderungsanspruchs verlustig gehen kann, ist es notwendig, daB jeder 
Kaufer von Wertpapieren, der keinen Bankkredit in Anspruch nimmt, darauf 
achtet, daB er in den Besitz des Eigentums an den voll bezahlten Effekten, 
sei es als Miteigentum am Sammeldepot oder durch Empfang des Stucke
verzeichnisses gelangt. 

Wie oben erwahnt, ist es im Verkehr des Kommissionars mit einem 
"gewerbsmaBig Bank- oder Geldwechslergeschafte" betreibenden Kommitten
ten zulassig, in den Geschaftsbedingungen einen allgemeinen Verzicht des 
Anspruchs des Kommittenten auf tJbersendung des Stuckeverzeichnisses 
zu vereinbaren. 1m Verkehr der Banken untereinander kann also der Kom
missionar sich vom Kommittenten grundsatzlich das Recht ausbedingen, 
angeschaffte Wertpapiere auf Stuckekonto gutzuschreiben, ohne daB es 
hierzu einer besonderen Abmachung fiir jeden Einzelfall bedarf. Fiir den 
Borsenhandel ist diese Bestimmung bedeutungslos, weil hier keine Kommis
sionsgeschafte abgeschlossen werden, und der Verkaufer regelmaBig die Wert
papiere dem Kaufer ausliefert. Von Bedeutung ist sie dagegen, wenn eine 
Bank ein an der Borse eines anderen Ortes gehandeltes Wertpapier bei einer 
Bank dieses Borsenplatzes kauft oder verkauft, also z. B. fur die Auftrage, 

1) Siehe auch Reichsgerichtsentscheidung vom 9. April 1927, abgedruckt im Bank
Archiv Bd. 26, S. 398. 

B) Man sagt in der Biirsensprache: "Der Bankier fixt seinem Kunden die Stucke an." 
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die ein in Hannover ansassiger Kommittent dem Berliner Kommissionar 
erteilt. Man bezeichnet in diesem FaIle die Hannoversche Bank als die Lokal
bank, die Berliner Bank als die Zentralbank oder die Bank des Borsenplatzes. 
Die Lokalbank kann jedoch den generellen Verzicht auf Obersendung des 
Stiickeverzeichnisses nur erteilen, wenn sie mit dem Kunden vereinbart hat, 
daB sie die fiir ihn angeschafften Wertpapiere auf Stiickekonto gutschreiben 
darf, der Kunde also kein Eigentum an den Stiicken erwirbt. Liegt eine solche 
Vereinbarung nicht vor, so muB die Lokalbank bei Erteilung des Kaufauftrages 
an die Bank des Borsenplatzes erklaren, daB die Anschaffung fiir fremde 
Rechnung erfolgen solI. Fiir einen solchen Auf trag ist die generelle Verein
barung iiber die Gutschrift auf Stiickekonto alsdann aufgehoben. 

Die Notwendigkeit einer solchen Erklarung ergibt sich aus § 8 des Depot
gesetzes, der folgenden Wortlaut hat: "Ein Kaufmann, welcher im Betriebe 
seines Handelsgewerbes fremde Wertpapiere der im § 1 bezeichneten Art 
einem Dritten zum Zweck der Aufbewahrung, der VerauBerung, des Um
tausches oder des Bezuges von anderen Wertpapieren, Zins- oder Gewinn
anteilscheinen ausantwortet, hat hierbei dem Dritten mitzuteilen, daB die 
Papiere fremde seien. Ebenso hat er in dem Falle, daB er einen ihm erteilten 
Auf trag zur Anschaffung solcher Wertpapiere an einen Dritten weitergibt, 
diesem hierbeimitzuteilen, daB die Anschaffung fiir fremdeRechnung geschehe. 
Der Dritte, welcher eine solche Mitteilung empfangen hat, kann an den iiber 
gebenen oder an den neu beschafften Papieren ein Pfandrecht oder ein Zuriick
behaltungsrecht nur wegen solcher Forderungen an seinen Auftraggeber 
geltend machen, welche mit Bezug auf diese Papiere entstanden sind." 

Aus dieser Bestimmung geht her vor , daB die Lokalbank auch bei der 
Dbersendung von fremden Wertpapieren zur Aufbewahrung, zur VerauBerung, 
zum Umtausch oder Ausiibung des Bezugsrechtes1 ) usw. der Bank des Borsen
platzes oder jeder anderen mit dieser Tatigkeit beauftragten Bank mit
zuteilen hat, daB die Papiere fremde seien. Eine solche Mitteilung ist iiber
fliissig, wenn der Kunde der Lokalbank eine Ermachtigung nach § 2 des 
Depotgesetzes erteilt hat. Denn in diesemFalle sind die Papiere nicht "fremde"; 
der Lokalbank ist vielmehr das Verfiigungsrecht iiber sie eingeraumt worden. 
Die Erklarung, daB die Papiere fiir fremde Rechnung angeschafft werden sollen, 
oder daB die zu verkaufenden Papiere fremde seien, kann auch telegraphisch, 
gleichzeitig mit der Erteilung des Auftrages, abgegeben werden. Eine be
sondere Form ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. In die fiir die Bankier· 
kundschaft bestimmten Auftragsformulare wird jedoch in der Regel ein 
Zusatz aufgenommen, worin die Lokalbank die Erklarung abgibt, daB die 
Kaufauftrage fiir fremde Rechnung erfolgen und die Verkaufsauftrage Wert
papiere betre££en, die der Zentralbank fiir fremde Rechnung zugehen oder 
bei ihr im Depot der Lokalbank ruhen. Bei telegraphisch erteilten Auftragen 
wird gewohnlich der Zusatz "autorisiert" gewahlt. Eine spatere Aushandigung 

1) Siehe Kapitel VI, Abschnitt 7. 
24* 
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solcher Wertpapiere, die fiir fremdeRechnung angeschafft wurden, von seiten 
der Zentralbank an die Lokalbank ist ohne eine besondere Erklarung der 
Lokalbank zulassig, ohne daB dadurch die Folgen der rechtswidrigen Ver
fugung fur die Lokalbank beriihrt werden. Dagegen bedarf es zum Verkauf 
der von der Lokalbank fiir fremde Rechnung hinterlegten oder gekauften 
Wertpapiere einer Erklarung; ebenso im FaIle eines Auftrages der Lokal
bank, die Stucke dem Depot der eigenen Werte einzufugen. 

Rei der Erteilung eines Kaufauftrages der Lokalbank an die Zentralbank 
wird eine Erklarung, daB die Anschaffung fur fremde Rechnung geschehe, 
nicht fur notwendig gehalten, wenn die Lokalbank v 0 r Weitergabe des 
Auftrags mit ihrem Kunden - in den Geschii.ftsbedingungen oder fiir den 
besonderen Fall - vereinbart hat, daB sie als Selbstkontra,hent auftrete. 
Dieser SchluB wird daraus gezogen, daB § 8 DepG Sat:z 2 nur von der Wei
tergabe des Auftrags spreche, der Auf trag aber durch den Selbsteintritt 
der Lokalbank bereits erfiillt sei, so daB die Lokalbank keinen Auf trag 
weitergebe, sondern nur zur Erfullung der Lieferungspflicht an ihren 
Kommittenten der Zentralbank einen neuen Auf trag fiir eigene Rechnung 
erteilt 1). Dennoch wird die Erklarung von der Lokalbank allgemein gefordert, 
weil die Zentralbank in der Regel nicht weiB, welche Vereinbarungen die 
Lokalbank mit ihrem Kunden getroffen hat. 

Der Zweck des § 8 des Depotgesetzes besteht darin, die Kunden der Lokal
bank ~or Verlusten zu schutzen, die vor ErlaB des Depotgesetzes daraus ent
standen sind, daB die Bank des Borsenplatzes im Falle des Konkurses der 
Lokalbank samtliche in ihrem Besitz befindliche Wertpapiere der Lokalbank ala 
Deckung fiir ihre Forderung benutzte, also an diesen Papieren ein Pfand- oder 
Zuruckbehaltungsrecht ausubte; gleichgiiltig, ob die Papiere Eigentum der 
Lokalbank oder deren Kundschaft waren. So konnte eine Schadigung des 
Kunden der Lokalbank selbst dann eintreten, wenn er die Wertpapiere voll
standig bezahlt hatte. Jedoch muB andererseits der letzte Satz des § 8 fiir 
die Bank des Borsenplatzes zu groBen Schwierigkeiten bei der Verwaltung 
der Effekten und Kontofiihrung AnlaB geben. Da namlich die Zentralbank an 
den als "fremde" bezeichneten Wertpapieren ein Pfand- oder Zuriickbehal
tungsrecht nur wegen solcher Forderungen geltend machen kann, die "mit 
Bezug auf diese Papiere" entstanden sind, ware es zu diesem Zweck notwendig, 
fiir jeden Kunden der Lokalbank, dessen Wertpapiere sich im Besitze der 
Zentralbank befinden, in den Buchern dieser Bank ein besonderes Konto zu 
fuhren. Die Banken lehnen es daher ab, Wertpapiere, die sie mit der Be
zeichnung "fiir fremde Rechnung" erhalten haben, als Unterlage fur einen 
der Lokalbank gewahrten Kredit entgegenzunehmen. Ebenso wird die Aus
fiihrung von Borsenauftragen fiir fremde Rechnung abgelehnt, wenn der 
Kaufpreis nicht voll bezahlt oder aus einem vorhandenen Guthaben be
stritten wird. Die Banken fiihren vielmehr nur zwei Depotkonten, das 

1) Siehe Riesser, Bankdepotgesetz, 5. Auf I. S.209. 
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sogenannte Depot A fiir die yom Kunden fiir eigene Rechnung und das Depot B 
fiir die von ihm fiir fremde Rechnung iibergebenen Wertpapiere1). 

Wer den Vorschriften des § 8 des Depotgesetzes zum eigenen Nutzen 
oder zum Nutzen eines Dritten vorsatzlich zuwiderhandelt, ist nach § 9 dieses 
Gesetzes strafbar. 

Wie oben dargelegt wurde, setzen die Bestimmungen des Depotgesetzes 
iiber die "Obersendung des Stiickeverzeichnisses beim Ankauf von Wertpapieren 
oder die sie ersetzende Abtretung des Herausgabeanspruchs an eine Effekten
girobank voraus, daB die Bank gegeniiber dem Kunden als Kommissionar 
auftritt. Das ist auch in der Regel der Fall, soweit es sich um Gescbafte in 
Wertpapieren handelt, die an einer deutschen Borse amtlich notiert werden. 
Dagegen ist es iiblich, bei Geschaften in nicht notierten Wertpapieren als 
Eigenhandler aufzutreten. Die Bank kauft die Effekten von dem Kunden 
oder verkauft sie an ihn fiir eigene Rechnung; sie fiihrt also keinen Auf trag 
des Kunden aus. In der Praxis wird das Rechtsverhrutnis, das hierbei zwischen 
dem Kunden und der Bank geschaffen wird, baufig mit demjenigen ver
wechselt, das beim "Selbsteintritt" des Kommissionars entsteht. Der 
Selbsteintritt ist aber nur eine besondere Form der Ausfiihrung des Kom
missionsgeschaftes. Die als "Selbstkontrahent" auftretende Bank ist also 
Kommissionar. 

Man hat demnach im Ver kehr zwischen Bank und Kundschaft in bezug auf 
den AbschluB von Geschaften in Wertpapieren drei Arlen zu unterscheiden: 

l. Das reine Kommissionsgeschaft, 
2. das Kommissionsgescbaft mit Selbsteintritt, 
3. das Eigenbandlergeschaft. 

Beim reinen Kommissionsgeschaft, das im Gesetz nur als Kommissions
geschiiIt bezeichnet wird, hat die ausfiihrende Bank (Kommissionar) weit
gehende Verpflichtungen gegeniiber dem Kunden (Kommittenten) zu iiber
nehmen. Sie ist nach § 384 HGB. verpflichtet, "dem Kommittenten iiber das 
Geschaft Rechenschaft abzulegen und ibm dasjenige herauszugeben, was er 
aus der GeschiiItsbesorgung erlangt hat". Sie hat demnach dem Kunden 
Auskunft dariiber zu geben, mit wem das GeschiiIt abgeschlossen wurde 
und ibm die Belege iiber die Ausfiihrung (SchluBnoten usw.), auch ohne daB 
der Kunde as besonders verlangt, vorzulegen. Zu besonderen Schwierigkeiten 
fiihrt die Auskunftspflicht, wenn die Bank gleichzeitig fiir einen Kunden 
einen Kaufauftrag, fiir einen anderen Kunden einen Verkaufauftrag aus
zufiihren hat, so daB sie nicht beide Auftrage an der Borse getrennt ausfiihrt, 
sondern kompensiert2 ). Die Bank muB ferner jeden Vorteil, den sie bei der 
Ausfiihrung erzielt, dem Kunden zugute kommen lassen, wahrend sie einen 
etwa entstehenden Verlust selbst zu tragen hat. Man nehme z. B. an, der 

1) Ober die Aufbewahrung der Effekten im Sinne des Depotgesetzes siehe Ka.pitel VI, 
Abschnitt 2. 

2) Nii.heres iiber die Kompensa.tion siehe S. 403. 
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Kunde erteile vor Beginn der Borse einen Auf trag zum Ankauf von 
3000 RM. Harpener Bergbau Aktien, der Borsenvertreter unterlasse aber 
versehentlich die Ausfuhrung, die zum Kurse von 170% hatte erfolgen 
konnen. Kauft nun die Bank am nachsten Tage das Papier zu einem 
niedrigeren Kurse, z. B. zu 165%, so ist sie, wenn sie als reiner Kommissionar 
auf tritt, verpflichtet, dem Kunden den Kurs von 165% zu berechnen. Kauft 
sie am nachsten Tage jedoch das Papier zu 175%, so muB sie den Schaden 
von 5% selbst tragen, wahrend sie die Aktien ihrem Kunden zu 170% in 
Rechnung zu stellen hat. 

Es Hegt auf der Hand, daB die Befolgung dieser Vorschriften fiir die 
Banken zu bedeutenden Nachteilen fuhren wiirde. So notwendig es ist, daB 
der Kunde Anspruch auf die Ausfuhrung zu demjenigen Kurse hat, zu dem 
der Auf trag bei ordnungsmaBiger Erledigung hatte amgefiihrt werden konnen, 
in obigem Beispiel also zum Kurse von 170%, so unbillig ist es, zu verlangen, 
daB die Bank im FaIle eines Versehens einen etwaigen Verlust tragt, den 
Gewinn aber dem Kunden zugute kommen laBt. Aus diesen Grunden 
hat sich im Bankgewerbe das Kommissionsgeschaft mit Selbsteintritt 
herausgebildet. Was der Selbsteintritt bedeutet, geht aus § 400, 1 HGB. 
hervor, der folgendes bestimmt: "Die Kommission zum Einkauf oder zum 
Verkauf von Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis hahen, sowie von Wert
papieren, beidenen einBorsen- oder Marktpreis amtlich festgestellt wird, kann, 
wenn der Kommittent nicht ein anderes bestimmt hat, von dem Kommissionar 
dadurch ausgefiihrt werden, daB er das Gut, welches er einkaufen solI, selbst 
als Verkaufer liefert, oder daS Gut, welches er verkaufen solI, selbst als Kaufer 
iibernimmt. " 

Es ergibt sich hieraus zunachst, daB die Wertpapiere einen amtlich fest
gestellten Borsenpreis haben miissen. Bei nicht notierten Wertpapieren kann 
also nicht ohne weiteres der Selbsteintritt erfolgen; bei Papieren, die nur 
an einer auslandischen Borse notiert werden, erfolgt jedoch nach herrschen
der Rechtsanschauung der Selbsteintritt, wenn die Notiz an der dortigen 
Borse amtlich festgestellt wirdt ). Freilich ist es zulassig, die besondere 
Vereinbarung zu treffen, daB auch bei Wertpapieren, fiir die ein Borsenpreis 
nicht amtlich festgesetzt wird, der Selbsteintritt erfolgt. Die Verein barung, 
daB die Bank als Selbstkontrahent auf tritt, erfolgt gewohnlich schon in den 
Gescha.£tsbedingungen. Es wird darin erklart, daB die Bank bei allen 
Auftragen des Kunden in Wertpapieren, Wechseln, Schecks, Devisen oder 
Sorten als Selbstkontrahent auftritt. Ferner wird in den GeschMtsbedingungen 
meist ausdriicklich vereinbart, daB der Selbsteintritt auch erfolgen soll, wenn 
die Anzeige der Ausfiihrung in einer Form erfolgt, die den AbschluB mit 
Dritten vermuten liiBt. Diese Bemerkung wird nur aus Vorsicht aufgenommen, 
weil § 405, 1 bestimmt: "Zeigt der Kommissionar die Ausfiihrung der Kom
mission an, ohne ausdrucklich zu bemerken, daB er selbst eintreten wolle, 

1) Siehe Staubs Kommentar zurn Handelsgesetzbuch. 12/13. Aufl. Anmerkung 4 
und 4a zu § 400. 
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so gilt das ala Erklarung, daB die Ausfiihrung der Kommission durch AbschluB 
des Geschii.fts mit einem Dritten ffir Rechnung des Kommittenten erfolgt sei." 
Ebenfalls aus Vorsicht pflegen die Banken auch auf den Abrechnungen aus· 
drUcklich zu vermerken, daB sie den Auf trag als Selbstkontrahent ausgefiihrt 
haben. Unbedingt notwendig sind aber diese Bemerkungen nicht, wenn in 
den Geschii.ftsbedingungen vereinbart ist, daB samtliche Auftrage durch Selbst· 
eintritt vollzogen werden 1). 

Der wesentliche Vorteil ffir den Kommissionar besteht beim Selbsteintritt 
darin, daB seine Pflicht zur Rechenschaftslegung beschrankt wird, und er 
in jedem FaIle nur denjenigen Kurs zu berechnen hat, auf den der Kunde 
bei ordnungsmaBiger Ausfiihrung des Auftrags billigerweise Anspruch er· 
heben bnn. Allerdings enthii.lt das Gesetz auch einige Vorschriften, die sich 
in der Praxis bum erfiillen lassen. 

§ 400,2-5 HGB. bestimmt: 
,,1m FaIle einer solchen Ausfiihrung der Kommission beschrankt sich 

die Pflicht des Kommissionars, Rechenschaft iiber die AbschlieBung des 
Kaufes oder Verbufes abzulegen, auf den Nachweis, daB bei dem berechneten 
Preise der zur Zeit der Ausfiihrung der Kommission be!)tehende Borsen· oder 
Marktpreis eingehalten ist. Als Zeit der Ausfiihrung gilt der Zeitpunkt, in 
welchem der Kommissionar die Anzeige von der Ausfiihrung zur Absendung 
an den Kommittenten abgegeben hat. 

1st bei einer Kommission, die wii.hrend der Borsen· oder Marktzeit ans· 
zufiihren war, die Ausfiihrungsanzeige erst Mch dem Schlusse der Borse 
oder des Marktes zur Absendung abgegeben, so dad der berechnete Preis ffir 
den Kommittenten nicht ungiinstiger sein als der Preis, der am Schlusse 
der Borse oder des Marktes bestand. 

Bei einer Kommission, die zu einem bestimmten Kurse (erster Kurs, Mittel· 
kurs,letzter Kurs) ausgefiihrt wertlen soll, ist der Kommissionar ohne Riicksicht 
auf den Zeitpunkt der Absendung der Ausfiihrungsanzeige berechtigt und ver· 
pflichtet, diesen Kurs dem Kommittenten in Rechnung zu stellen. 

Bei Wertpapieren und Waren, ffir welche der Borsen. oder Marktpreis 
amtlich festgestellt wird, kann der Kommissionar im FaIle der Ausfiihrung 
der Kommission durch Selbsteintritt dem Kommittenten keinen ungiinstigeren 
Preis als den amtlich festgestellten in Rechnung stellen". 

Beim Selbsteintritt ist also der Kommissionar nicht verpflichtet, auf 
Grund des- Auftrages ein Gegengeschaft (Deckungsgeschaft) an der Borse 
abzuschlieBen. Er kann die vom Kunden gekauften Wertpapiere selbst ala 
Verkaufer liefern oder die von ihm verkauften selbst als Kliufer iibernehmen 
(§ 400, 1). Dabei ist keineswegs notwendig, daB er Eigentiimer der Papiere 
sein muB, die er liefern will; er kann vielmehr eine Baissespekulation eingehen, 
die Papiere seinem Kunden "anfixen". Das kann freilich nur in den Grenzen 
geschehen, die durch die Bestimmungen des Depotgesetzes gesteckt sind. 

1) Siehe die bei Staub zitierte, in der Leipziger Zeitschrift 1911, S. 234, abgedruckte 
Entscheidung des Kammergerichts. 
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Der selbsteintretende Kommissionar braucht ferner seinem Kommittenten nur 
nachzuweisen, daB der zur Zeit der Ausfiihrung des Auftrages bestehende 
Borsen· oder Marktpreis eingehalten ist. Da aber im Gesetz bestimmt ist, 
daB als Zeit der Ausfiihrung der Zeitpunkt gilt, in dem der Kommissionar 
die Anzeige von der Ausfiihrung zur Absendung an den Kommittenten abo 
gegeben hat, ist es notwendig, auf den Zeitpunkt der Absendung streng zu 
achten. Eine Ausnahme ist nur ffir diejenigen Auftrage vorgesehen, die zu 
einem bestimmten Kurse erteilt sind. Auftrage dieser Art sind zunachst jene, 
die nur zum Einbeitskurse ausgefiihrt werden konnen, also die Auftrage in 
Wertpapieren, ffir die nur ein Einheitskurs festgesetzt wird, oder deren Um. 
fang nur eine Ausfiihrung zum Einheitskurse ermoglicht. Sind z. B. 3000 RM. 
Aktien der Dresdner Bank zu kaufen, so kann nur eine Ausfiihrung zum Ein
heitskurse in Frage kommen, da die Terminnotierungen sich auf Mindest
betrage von 6000 RM. beziehen. Lautet der Auf trag auf 8000 RM. Aktien der 
Dresdner Bank, so ist es iiblich, 6000 RM. im Terminverkehr auszufiihren, 
den Rest von 2000 RM. jedoch zum Einheitskurse. Ferner gelten als Auf
trage zu einem bestimmten Kurse auch Auftrage in Wertpapieren, fiir die 
fortlaufende oder Terminkurse festgesetzt werden, sofem die Ausfiihrung zum 
Anfangs- oder SchluBkurse erfolgen solI. Das Gesetz spricht ausdriicklich 
vom "ersten Kurs, Mittelkurs und letzten Kurs". Der erste Kurs wird, wie 
auf Seite 342 erwahnt, bald nach Eroffnung des Borsenverkehrs festgestellt. 
Was unter dem Mittelkurs und unter dem letzten Kurs zu verstehen ist, kann 
zweifelhaft sein. In der Regel wird unter der Bezeichnung Mittelkurs der Ein
heitskurs (der "Kassakurs" im Gegensatz zu den Terminkursen oder den fort
laufend notierten Kursen) verstanden, unter dem letzten Kurs der zuletzt 
festgestellte amtliche Kurs, nicht aber der bei SchluB des Borsenverkehrs 
an der NachbOrse erzielte inoffizielle Preis. 

Es ist nicht notwendig, daB der Kunde die Abrechnung zum Anfangs
kurse (ersten Kurse) ausdriicklich vorschreibt. Geht z. B. schon vor Beginn 
der Borse ein Auf trag zum Ankauf von 6000 RM. Aktien der Dresdner Bank 
ein, so ist ohne weiteres anzunehmen, daB der Kunde die Ausfiihrung zum 
ersten Kurse wiinscht. Trifft jedoch der Auf trag erst im Laufe des Borsen
verkehrs, z. B. um 1 Uhr ein, so muB der Kunde ausdriicklich darauf hin
weisen, wenn die Abrechnung zum offiziellen SchluBkurse erfolgen solI. Das 
schlieBt natiirlich nicht aus, daB ein limitierter Auf trag ffir den Verkehr 
in variablen Werten oder Terminpapieren, bei dessen Erteilung nicht ausdriick
lich vorgeschrieben wird, daB er zum ersten Kurse oder zur SchluBnotiz aus
gefiihrt werden solI, auch zur SchluBnotiz ausgefiihrt werden muB, wenn das 
Limit erst bei Festsetzung diaser Notiz erreicht wird. Betrifft der vor 
Borsenbeginn eingetroffene Auf trag z. B. den Ankauf von 6000 RM. Aktien 
eines Papiers zum Kur8e von 120% und lauten die amtlichen Notierungen: 
1228.1258. 120 %, so muB die Abrechnung mit 120 % erfolgen, denn zu diesem 
Kurse wollte ja der Kunde jedenfalls kaufen, gleichgiiltig zu welcher Borsen
zeit er erreicht war. 
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Bei den zu bestimmten Kursen erteilten Auftragen kann die Ausfiihrungs. 
anzeige, wie aus dem Gesetz (§ 400, Abs. 4) hervorgeht, ohne Gefahr flir den 
Kommissionar erst nach SchluB des Borsenverkehrs abgesandt werden. Die 
Notwendigkeit der sofortigen Absendung ergibt sich somit nur bei denjenigen 
Auftragen in fortlaufend oder im Terminverkehr notierten Papieren, die 
wahrend des Borsenverkehrs, also nach Festsetzung des ersten Kurses ein· 
treffen und bei denen nicht ausdriicklich die Ausfiihrung zur SchluBnotiz 
vorgeschrieben ist. Der Unterschied der gesetzlichen Vorschriften ergibt 
sich daraus, daB bei den zu bestimmten Kursen erteilten Auftragen eine 
Benachteiligung des Kommittenten unmoglich ist, weil dieser imstande 
ist, an Hand des Kurszettels die Abrechnung zu kontrollieren. Bei den 
iibrigen Auftragen konnte der Kommissionar jedoch "auf dem Riicken des 
Kunden spekulieren", indem er den ffir den Kommi ttenten ungiinstigsten 
Kurs in Rechnung stellt. Trifft z. B. ein unlimitierter Auf trag zum Ankauf 
von 6000 RM. Aktien um 1 Uhr ein, und stellt sich der Kurs um diese Zeit auf 
123 0/ 0, so miiBte ordnungsgemaB die Abrechnung zu diesem Kurse erfolgen. 
1st der Kommissionar nun verpflichtet, wie as die gesetzliche Vorschrift er· 
fordert, den Kurs anzugeben, der bei der Absendung der Ausfiihrungsanzeige 
bestand, so muB die Absendung sofort erfolgen, weil der Kurs im weiteren 
Verlaufe des Borsenverkehrs z. B. auf 121 % zuriickgehen kann and er als· 
dann zu 121 % abrechnen miiBte. Freilich schiitzt die Vorschrift den Kom· 
mittenten nicht vol1ends vor Obervorteilung. Denn im amtlichen Kurs. 
zettel werden, wie wir gesehen haben, nur der erste Kurs, der SchluBkurs und 
die in der Zwischenzeit jeweilig erzielten hOchsten und niedrigsten Notierungen 
ohne Zeitangabe angegeben. Aus dem Kurszettel ist daher nicht zu ersehen, 
welcher Kurs zu einer bestimmten Zeit zwischen der ersten und letzten N otiz 
zu erzielen war. Auch die Makler vermogen nachtraglich nur selten festzu· 
stellen, wie hoch der Kurs eines Papieres zu einer bestimmten Zeit gewesen ist; 
ganz abgesehen davon, daB sie zur Auskunftserteilung an jedermann nicht ver· 
pflichtet sind. Zum Nachweis des Kurses, zu dem das Deckungsgeschaft 
abgeschlossen wurde, ist aber der selbsteintretende KommissioniLr nicht ver· 
pflichtet; er braucht ja iiberhaupt kein Deckungsgeschaft abzuschlieBen. 
Allerdings ist Mch § 95 Bors.G. jeder Kommissionar strafbar, der, um sich 
oder einem Dritten einen Vermogensvorteil zu verschaffen, bei der Ausfiihrung 
eines Auftrags oder bei der Abwicklung eines Geschafts absichtlich zum Nach. 
teile des Kommittenten handelt. Der Nachweis, daB diese Bestimmung verletzt 
wurde, ist jedoch aus den angefiihrten Grunden auBerordentlich schwierig und 
tatslichlich gehOren Bestrafungen auf Grund des § 95zu den Seltenheiten. 

Allerdings ist an der Berliner Borse seit Friihjahr 1928 auch eine mecha· 
nische Anzeige der jeweiligen KurshOhe in Form der elektrischen Kurs· 
meldeanlage aufgenommen worden. Dies ist ein Apparat, der an der Langs. 
seite des ersten und zweiten Borsensaals durch Lichtzeichen die Kurse der 
Terminwerte und einzelner besonders stark gehandelter "variabler" Papiere 
(z. B. Reichsbankanteile) anzeigt. Bedient wird der Apparat von den einzelnen 



378 Elektrische Kursmeldeanlagen. 

Maklerschranken aus. Der Kursmakler oder einer seiner Gehilfen steIlt also 
auf dem Signalapparat den ersten Kurs sofort nach dessen amtIicher Fest
stellung ein. Daneben zeigt der Apparat in einer weiteren Rubrik auch den 
jeweiligen Kurs an. Verandert sich also der Borsenpreis eines Papiers nach dem 
ersten Kurs, so laBt der Makler den zuerst mitgeteilten "ersten Kurs" be
stehen und gibt daneben den neuen Kurs an. Dieser andert sich gewOhnIich 
bis zum SchluB der Borse. Die amtIich festgesteIlten SchluBkurse erscheinen 
schIieBIich in einer dritten Spalte der Meldeanlage. Sobald sie festgesteIlt sind, 
verschwindet die Anzeige des laufenden Kurses vollstii.ndig, da ja der SchluB
kurs den letzten Borsenpreis darsteIlt. 1st also z. B. der SchluBkurs eines 
Papiers schon festgesteIlt, der eines anderen noch nicht, so wird die Anlage 
etwa folgendes Bild zeigen: 

Adca •.... 
Barmer Bankv. 
Bayr. Hyp ... 

Erster Kurs 

1397/. 

143 
168 

Letzter Kurs 

140 

I SchluBkurs 

1431/. 

168 

Bei der elektrischen Meldeanlage kommen also durch die standige Ver
anderung der Eintragung in der Spalte "letzter Kurs" tatsachIich aIle Einzel
notierungen hintereinander zur Kenntnis der Borsenbesucher. Eine Registrie
rung der Zeiten findet aber nicht statt, so daB auch hieraus kein Nachweis 
einzelner Kurse zu bestimmter Zeit mit Ausnahme des ersten Kurses und 
des SchluBkurses zu entnehmen ist. 

Trotz dieser Schwierigkeiten der FeststeIlung gewahrt § 400, Abs. 2 und 3 
dem Kommittenten einen gewissen Schutz. Hat dieser namIich mehreren 
Kommissionaren gleichzeitig Auftrage zum Kauf oder zum Verkauf desselben 
Wertpapiers erteilt, so ist eine KontroIle der Abrechnung des einen Kommissio
nars durch die des anderen mogIich. Dies gilt natiirIich nur unter der Voraus
setzung, daB die Auftrage auch gleichzeitig an der Borse eintreffen. Ferner 
schiitzt jene Bestimmung den Kommittenten auch insofern, als der Kom
missionar mit der Absendung der Ausfiihrungsanzeige nicht bis nach SchluB 
des BOrsenverkehrs warten dad. Da sich die SchluBnotiz aus dem amtIichen 
Kursblatt feststeIlen laBt, wiirde der Kommissionar, wenn er die Anzeige 
erst nach deren Feststellung (z. B. nachmittags) absendet, damit rechnen 
miissen, daB der Kommittent auf Grund des Gesetzes die Abrechnung zur 
SchluBnotiz verlangt, wenn diese sich fiir ihn giinstiger steIlt, als der bei Ein
treffen des Auftrags bestehende Kurs. Da die Absendung briefIicher Aus
fiihrungsanzeigen wahrend der Borsenzeit nicht mogIich ist, so wird sie in der 
Regel telegraphisch iibermittelt. 

Praktisch unmoglich ist die Ediillung der gesetzlichen Bestimmungen 
fiir den Kommissionar, wenn der Kunde, wie as zuweilen vorkommt, die "Ober
sendung von Telegrammen nicht wiinscht, - eine Vereinbarung, die den 
Kommissionar von den Pflichten des § 400, Aba. 3 entbindet, is~ nach § 402 
HGB. unzulassig - oder wenn der Auf trag vom Kunden einer Lokalbank 
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erteilt wird und diese ihn an eine Bank des Borsenplatzes weitergibt. In 
diesem Falle iet die Lokalbank fast niemals in der Lage, vor SchluB des Borsen. 
verkehrs an ihren Kunden die Ausfiihrungsanzeige abzusenden, weil sie selbst 
eine telegraphische Benachrichtigung von der Bank des Borsenplatzes in der 
Regel noch nicht erhalten haben kann 1). 

Das Eigenhandlergeschaft (Propergeschl!.ft) findet namentlich beim 
Handel in amtlich nicht notierten Wertpapieren Anwendung. Seine Eigen. 
art besteht darin, daB die Bank die Wertpapiere fiir eigene Rechnung an den 
Kunden verkauft oder von ihm iibernimmt, und zwar zu einem festen Preise. 
Es liegt also nicht die Ausfiihrung eines Auftrages vor. Die Bank berechnet 
daher auch keine Provision und Courtage wie beim Kommissionsgeschaft, 
sondern ihr Gewinn besteht in dem Unterschied zwischen ihrem Einkaufs. 
und Verkaufspreis. Soweit der Kunde, ohne einen Auf trag erteilt zu haben, 
mit der Bank z. B. vereinbart, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preise. 
von ihr zu iibemehmen, besteht kein Zweifel dariiber, daB ein Propergeschaft 
vorliegt. Das kann auch der Fall sein, wenn sich der Handel auf Wertpapiere 
bezieht, die an einer Borse amtlich notiert werden. Es kommt z. B. vor, 
daB ein Kunde nach SchluB des Borsenverkehrs (nachmittags) im Biiro der 
Bank oder im telephonischen Verkehr ein solches Wertpapier kaufen will. 
Die Bank vereinbart mit ihm z. B. einen den letzten Borsenkurs um 20/ 0 

iibersteigenden Preis und schlieBt das Geschl!.ft zu diesem Preise fest abo Sie 
geht dabei von der Erwartung aus, das Papier am nachsten Borsentage zu 
einem Kurse kaufen zu konnen, der niedriger ist, ala der dem Kunden berech. 
nete Preis. Die Bank geht hierbei ein Risiko ein, da ihre Erwartung sich als 
unzutreffend erweisen, der Kurs also Z. B. am nachsten Borsentage 4 0/ 0 

hOher notieren kann, so daB die Eindeckung ihr einen Schaden von 2 0/ 0 

bereitet. Ebenso iet das Bestehen eines Propergeschafts nicht zweifelhaft, 
wenn die Bank Z. B. ein Wertpapier von einem Kunden zu einem festen Preise 
fiir eigene Rechnung iibernimmt; mag es sich um ein amtlich notiertes oder 
nicht bOrsenfahiges Papier handeln. Zweifel entstehen jedoch in rechtlicher 
Beziehung, wenn der Kunde die Festsetzung des Preises in das Ermessen 
der Bank gestellt hat, sei es auch unter Begrenzung (Limitierung) des Preises. 
Will jemand z.B.3000RM. eines nicht notiertenPapieres kaufen,so ist die Bank 
in der Regel nicht ohne wei teres in der Lage, ihm das Papier zu einem festen 
Kurse zu verkaufen. Sie muB es vielmehr erst besorgen. Die Banken ver· 
treten den Standpunkt, daB auch in diesem Falle die Erklarung des Kunden, 
in der er seineD Willen zum Kauf oder Verkauf des Papieres zum Ausdruck 
bringt, keinAuftrag zu seinbraucht, sondern nur einAntrag zur SchlieBung 
eines Kaufvertrages. Nach § 145 BGB. ist der Kunde an den Antrag gebunden; 
es sei denn, daB er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. In den Formularen, 
die fiir den Handel in amtlich nicht notierten Werten verwendet werden, ist 
daher auch nicht die Bezeichnung "Auf trag" enthalten, sondern "Kaufgebot", 

1) Siehe hieriiber: NuJ3baum in: Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handels
rechts, Band IV, Abteilung 2, Seite 614. 



380 Das Eigenhandlergeschiift. 

bzw. "Verkaufsgebot". Der Kunde "beauftragt" die Bank nicht zum Ankauf 
oder Verkauf, sondern er "bietet" ihr "an". Ein solches Formular kann etwa 
folgenden Wortlaut haben: 

Beispiel Nr.43 • 

......................................... , den ........................... 19.· 
.An die 

...... Bank 
Berlin. 

Ich bin Kaufer. auf 
W' . d V k·· fund blete ... Ihnen daher -: lr sm er au er an 

Nennwert Wertpapiergattung Kurs 

D' Kauf- A b t . d b' dli h f" mich d l' b' lese V k-f nge 0 e sm ver m c ur -- un gii tlg IS... . .......... . 
er au - uns 

Auf die vorstehenden ohne Kursbegrenzung oder bestens gegebenen Anerbieten 
wollen Sie den Kurs nach billigem Ermessen (§ 315 BGB.) bestimmen. 

Ich mich 
-W. erklare .. -- auch mit einer nur teilweisen .Annahme der vorstehenden An-

IT uns 
erbieten einverstanden. Ferner erklare ich mich ausdrucklich damit einverstanden, daB 
mir an Stelle der V"bersendung eines Stuckeverzeichnisses, sofern ein solches ausdruck
lich noch von mir verlangt werden sollte, die Stucke selbst herausgegeben werden oder 
der Herausgabeanspruch an eine zur Verwahrung der Stucke bestimmte dritte Stelle 
abgetreten wird. 

Unterschrift: ...................... . 
Wohnort: ......................... . 
StraBe: ........................... . 

Der letzte Satz ist ohne Bedeutung, wenn ein Eigengeschaft vorliegt, d. h. 
also bei fast allen Ausfiihrungen derartiger Kaufsangebote in nicht notierten 
Werten. Meist wird die Klausel aber doch hinzugefiigt, und zwar fiir den Fall, 
daB in einzelnen Fallen der Charakter des Geschafts als Eigengeschiift strittig 
werden sollte. Das ware u. a. aus dem Grunde moglich, weil die Bestimmung 
des Preises nach billigem Ermessen nach Gerichtsentscheidungen mit dem Be
griff des Eigengeschafts nicht ohne weiteres vereinbar sein solI. Eine Ent
scheidung des Reichsgerichts yom 16. Oktober 1918 1), die auf Grund des obigen 
Formulars getroffen wurde, erklarte, daB ein Kaufvertrag nur vorliege, wenn 
ein objektiv bestimmbarer Preis festgesetzt ist. "Verlangt der Kunde, daB zu 
einem moglichst giinstigen Preise abgeschlossen werden und daB der Bankier 

1) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 94, S. 65. 
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sich bemiihen solI, einen solchen zu erzielen, so ist eine Kommission gegeben." 
Auch auf den Wortlaut desAuftragszettels komme es nicht an. "Ob Eigenhandel 
oder Kommission vorliegt, dafiir ist nicht die Wahl des Ausdrucks im Auf trag 
entscheidend. Der Gebrauch des Wortes Auf trag hindert nicht daB in Wahrheit 
ein Kauf vorliegt, und ebenso findet sich der Ausdruck ,kaufen', wenn es sich 
in Wahrheit um eine Kommission handelt. Auch eine etwaige Vereinbarung 
von Provision deutet nicht mit Sicherheit darauf hin, daB nur eine Kommission 
beabsichtigt war." Auch eine allgemeine Vereinbarung in den Geschiifts
bedingungen, daB die Bank aIle Auftrage als Eigenhandler erledige, andert 
nichts an der Rechtslage. Demnach ist also. die Eigenhandler-Klausel eigent
lich nur zulassig, wenn der Kunde einen festen Preis vereinbart, ohne diesen 
Preis als Hochstpreis (beim Kauf) oder Mindestpreis (beim Verkauf) zu be
grenzen. 

Betrachtet man die Frage unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, so 
ist darauf hinzuweisen, daB beim Handel in amtlich nicht notierten Wert
papieren ffir die Banken ein berechtigter Grund vorliegt, als Eigenhandler 
und nicht als Kommissionar aufzutreten. Da namlich, wie auf S. 374 erwahnt 
wurde, der Selbsteintritt des Kommissionars nur stattfinden kann, wenn 
die Wertpapiere einen amtlichen Bomen. oder Marktpreis haben, so ist die 
Bank, wenn sie nicht als Eigenhandler abgeschl08sen hat, gezwungen, beim 
Handel in nicht notierten Werten die fiir sie recht nachteiligen Pflichten des 
gewohnlichen Kommissionars zu fibernehmen (siehe oben, S. 373). Zwar ist es 
moglich, auch bei Wertpapieren, die keinen amtlichen Bomen- oder Markt· 
preis haben, den Selbsteintritt ausdrUcklich zu vereinbaren. Jedoch ist auch 
in diesem FaIle der Kommissionar verpflichtet, den Nachweis zu fiihren, daB 
bei dem berechneten Preise der zur Zeit der Absendung der Ausffihrungs. 
anzeige bestehende Bomen· oder Marktpreis innegehalten ist (s. S.375). 
Dieser Nachweis laBt sich aber, wenn kein amtlicher Kurs festgestellt und 
veroffentlicht wird, nicht erbringen. Allerdings ware es moglich, da.B der 
Kommissionar dem Kommittenten die Unterlagen (SchluBnoten) fiber den 
AbschluB des Deckungsgeschiiftes vorlegt. Eine solche Verpflichtung wiirde 
aber zu denselben Nachteilen fiihren, wie die Rechenschaftslegung beim ge
wohnlichen Kommissionsgeschiift. Der Kommissionar ware zwar gesetzlich 
nicht verpflichtet, jeden Nachteil bei Ausfiihrung der Kommission selbst zu 
tragen und jeden Vorteil dem Kommittenten zuzuwenden (s. S. 374); aber 
er wiirde diesem tatsachlich jeden Vorteil zuwenden miissen, weil er nicht 
beweisen konnte, daB der gesetzlich vorgeschriebene Preis eingehalten und 
sein Nutzen nur dadurch entstanden ist, daB der Kurs des Papiers sich 
seit dem Zeitpunkt der Absendung der Ausffihrungsanzeige zu seinen Gulisten 
verandert hat. Soweit fibrigens das Deckungsgeschaft nicht im freien Verkehr 
der Bome abgeschlossen wird, sondern auf andere Weise, z. B. durch Verkauf 
von Aktien an einen der Gese;Ilschaft nahestehenden Intere$8enten, ist es sehr 
zweifelhaft, ob von einem Bomen- oder Marktpreis iiberhaupt gesprochen 
werden kann. 
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Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich beim Handel in nicht notierten 
Werten im FaIle des Selbsteintritts dadurch, daB der Kommissionar (so. 
wohl der gewohnliche als auch der selbsteintretende) verpflichtet ist, die 
Interessen des Kommittenten wahrzunehmen und fiir ihn einen moglichst 
giinstigen Kurs zu erzielen. Findet nun in dem Papier, das er kaufen oder 
verkaufen soIl, kein Handel im freien Borsenverkehr statt, sondern nur ein 
gelegentlicher Handel von Biiro zu Biiro, so vermag der Kommissionar schwer 
festzustellen, ob der erzielbare Preis gerade der giinstigste ist, und der Kom· 
mittent kann daher leicht den Einwand erheben, daB der Kommissionar 
nicht geniigend Sorgfalt bei Ausfiihrung der Kommission angewendet habe. 

Die von der Kundschaft eingehenden Borsenauftrage werden von den fiir 
die Ausfiihrung zustandigen Borsenhandlern in einem Notizbuch vorgemerkt. 
Limite, die voraussichtlich nicht an demselben Borsentage zur Ausfiihrung 
kommen und weiter vorzumerken sind, werden in Limitbiicher eingetragen, 
die, wie erwahnt, gewohnlich den Kursmaklern iibergeben werden. Ferner 
werden die Auftrage von der Borsen.Korrespondenzabteilung nach den 
Auftragszetteln oder sonstigen Belegen, in denen Kundenauftrage enthalten 
sind, in eine Orderkartothek eingetragen, die nach den Namen der auf trag· 
gebenden Kunden geordnet ist. Haufig wird gleichzeitig auch noch eine nach 
Effektenarten angelegte Orderkartothek gefiihrt. In dieser Kartothek nimmt 
die Borsen.Korrespondenzabteilung Vormerkung von den erfolgten Aus. 
fiihrungen auf Grund der Borsenbiicher oder Slips der Borsenhandler (siehe 
Abschn. 5 und 8). Ferner kontrolliert sie taglich an Hand der Kartothek 
und des Kurszettels, ob Ilamtliche Auftrage, deren Ausfiihrung erfolgen muBte, 
auch tatsachlich ausgefiihrt worden sind. Auf diese Weise werden auch die 
an auswartige Banken erteilten Auftrage auf ihre Ausfiihrbarkeit kontrolliert. 
Die Priifung ist sehr wichtig, weil ohne sie ein Fehler erst durch die An. 
frage des Kunden entdeckt werden wiirde, inzwischen aber die Borsenkurse 
Schwankungen aufweisen, die zu Verlusten fiir die Bank fiihren konnen. 

4. Die Abrechnung der Effekten. 
Obwohl die Anfertigung der Effektenrechnungen meist nicht in der 

Borsenabteilung, sondern in der Effektenabteilung, einer besonderen Effekten· 
rechnerei oqer Effekten.Korrespondenzabteilung vorgenommen wird, ist es 
schon an dieser Stelle notwendig, die wichtigsten hierbei in Betracht kommen· 
den Gesichtspunkte zu erIautern. 

Wir stellen zwei fiir den Kunden bestimmte Effektenrechnungen dar, 
eine fiir Ankauf von festverzinslichen Wertpapieren und eine fiir Verkauf 
von Dividendenpapieren. Die Kaufrechnung geben wir in zwei Mustern wieder, 
deren Form je nach der Methode der Memorialbuchungen verschieden ist 
(siehe Kapitel VI, Abschnitt 9). 

In Beispiel 44 und 45 wird zunachst der Nennwert des Effekts zum 
Kurse umgerechnet und alsdann werden Stiickzinsen, Maklergebiihr (Courtage), 
Borsen·Umsatzsteuer und Provision zugeschlagen. 
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Beispiel Nr. 44. 

Herrn 
Paul MUller 

Berlin W9 

Konto-Nr. 1030. 

(April-Oktober-Kupons) 

*) Heute im Abreohnungs
verfa.hren verreohnet. 

X-Bank. 
Berlin, den 5. Oktober 1928 

Ihrem Kaofauftrage zufolge iiberlie.Ben 
wir Ihnen heute RM. 6000 - 8% Berliner 
Hyp.-Ba.nk-Pfandbr. Ber.12 

Konto ordin. 
+ Kurs 98% 80LL 

RM. 
Zinsen " RM. 

+ Ma.klergebiihr " 
*)+ Borsen-Umsatzsteuer " 
+ Zusatzstempel " 
+ Provision " 

Wert 8. 10. 288) RM. 

5880.-
6.-1) 

5886,-
4.50 
4.508) 

14,70 

5909.70 

wofiir wir Sie wie vorstehend belasten. 

Die Stiicke fiigen wir Ihrem Depot A bei. 
Hocha.ohtungsvoll 

X-Bank 

In Beispiel 46 (Verkauf von Dividendenpapieren) findet eine Stiickzinsen
berechnung nicht statt; hier wird ebenfalls der Nennwert des Effekts zum 
Kurse umgerechnet, dann aber Provision, Maklergebiihr und Borsenumsatz
stempel in Abzug gebracht. 

Mit den "Stiickzinsen" hat es folgende Bewandtnis. Ratte Paul Miiller 
die Anleihe ohne Stiickzinsen gekauft, so wiirde er, wenn er sie z. B. einen 
Monat spater, am 5. November, zum Verkauf bringen wiirde, fiir diese Zeit 
jeglichen Zinsgenusses auf das angelegte Geld verlustig gehen, da der nachste 
Kupon erst nach dem 31. Marz 1929 zur Abtrennung gelangt. Er hatte also den 
Gegenwert der Effekten in Papieren angelegt, ohne hierfiir irgendwelche 
Zinsen zu genieBen. Andererseits hatte er einen unberechtigten Vorteil, wenn 
er die Stiicke bis nach dem 31. Marz 1929 behalten wiirde. Er kommt an diesem 
Tage in den Besitz des Kupons, durch dessen Einlosung er die Zinsen fiir ein 
halbes Jahr (1. Oktober 1928 bis 31. Marz 1929) erhalt, wahrend er das Kapital, 
das ihm diese Zinsen erbringt, erst am Tage der Wertstellung des Ankaufs, 
dem 8. Oktober 1928, bezahlt hat. . 

Daher hat der Ka.ufer, der die Stiicke am 5. Oktober erwirbt, dem 
VerkA.ufer die Zinsen vom Tage der Fa.lIigkeit des letzten, nicht mehr am 
Stiick haftenden Kupons bis zum Tage des Ankaufs einschlieBlich zu ver-

1) Berechnet a.ls Zinsbetrag auf 5 Tage zu 80/ 0 = 6,66 RM. abziiglioh 0,66 RM. 
Steuerabzug yom Kapitalertrage (fallt bei festverzinsliohen Werten ab 2. 1. 31 weg). 

B) Zusammengesetzt aus 0,06% Kundenstempel (3,60 RM.) und 0,015% ha.lbem 
Handlerstempel, der sag. "BorsenhiUfte" (0,90 RM.), die beide von der Bank zu verreohnen 
sind (siehe S. 396). 

3) Va.lutierung per zweiten Werktag naoh Geschiilts&bsohlull bzw. bei Verkaufen 
nioht im Depot befindlicher Stiicke nach Einlieferung der Effekten. Da der 7. Oktober 
1928 auf einen Sonntag fiel, erfolgt die Va.lutierung bier per 8.0ktober. 
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giiten. Ebenso werden dem Verkaufer 
die Stiickzinsen fiir die entsprechende 
Zeit gutgeschrieben. Da die Zinsen 
vom Nennwert bezahlt werden, gleich
giiltig wie hoch der Kurs des Pa
pieres notiert, so miissen auch die 
Stiickzinsen vom Nennwert (nicht 
vom Kurswert, dem "ausmachenden 
Betrag") berechnet werden . 

Bei der Berechnung der Stiick
zinsen werden das J ahr mit 360 Ta
gen, die Monate mit je 30 Tagen an
gesetzt. Abweichend hiervon wird 
der Februar mit 28, in Schaltjahren 
mit 29 Tagen angesetzt, wenn der 
Endpunkt der Zinsberechnung in den 
Februar faUt, also nur wenn der An
kauf oder Verkauf am 28. bzw. 29. Fe
bruar erfolgt I}. 

Eine Berechnung von Stiickzinsen 
unterbleibt bei Aufwertungsanleihen, 
wie z. B. Ablosungsanleihen oder Auf
wertungsobligationen, ferner bei allen 
noch inPapiermark gehandelten Wer
ten, u. a. Rentenbriefen, Schutzge
bietsanleihen und schlieBlich auch 
bei allen, vor allem auslandischen, 
festverzinslichen Werten, deren Ku
pons aus irgendeinem Grunde nicht 
bezahlt werden, d. h. "notleitend" 
sind. Jedoch muB der Borsenvorstand 
in diesen Fallen ausdriicklich bestim
men, daB die Wertpapiere "franko 
Zinsen" gehandeltwerden, EinHin
weis hierauf befindet sich im amt
lichen Kurszettel, und zwar in der 
Art, daB ausdriicklich bei allen Kate
gorien von festverzinslichen Werten 
Effekten mit Zinsberechnung von 
denen ohne Stiickzinsenberechnung 
getrennt werden. 

1) Bestimmungen des Reichskanzlers 
vom 28.Juni 1898, geindert a.m 21. Novem
ber 1912. 
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Beispiel Nr. 46. 

X-Bank 

Herrn 
Fritz Block 

Berlin 

Berlin, den 5.0ktober 1925 

Auf Grund Ihres 
Verkaufsauftrages iibernahmen wir von 

Ihnen am 5. Oktober 2S, wie Ihnen bereits 
mitgeteilt, RM. 2000,- Dessauer Gas-Aktien 

Kurs 200% RABEN 
RM. 4000,-

----------~~---+ Zinsen ,,1) 
~....,.,=--

'j. Maklergebiihr 
'j. Borsen-Umsatzsteuer*) 
'j. Zusatz-Stempel 

RM. 

" 
4,-
7,502) 

RM. 4000,-

'j. Provision 16,- 'j. RM. 27,50 
*) ~~t!b~:~:e~h~~~~erfahren -------W....;.;..er-t-S..;. -10-.-2-S-3-) --'--R-M-.-3-9-7-2";,5-0-

wofiir wir Sie wie vorstehend auf Ihrem ........ . 
Die Stiicke entnahmen wir Ihrem Depot: A 

Konto ordin. erkennen. 
Hochachtungsvoll 

X-Bank 

Bei Di videndenpapieren (Aktien, Vorzugsaktien uew.) werden seit 
dem l.Januar 1913 Sttickzinsen nicht mehr berechnet. Bis zu diesem Termin 
wurden einheitlich 4 0/ 0 in Ansatz gebracht. 

Die Hohe der Provision ist verschieden und unterliegt der Vereinbarung 
mit dem Kunden. Sie wird zuweilen yom Nennwert, zuweilen yom Kurswert 
berechnet. Festverzinsliche Papiere unterliegen einer geringeren Provision 
als Dividendenwerte. Seit Ende 1917 besteht in Berlin die "Berliner Bedin
gungsgemeinschaft fUr den Wertpapierverkehr" (B.B.W.), ein KarleH der 
Banken und Bankfirmen, das zu dem Zweck gegriindet wurde, um Mindest
bedingungen fUr den Wertpapierhandel mit der Kundschaft festzusetzen. 
Gleichzeitig hat die B.B.W. Vereinbarungen dieser Art mit auswartigen 
Banken und Bankiervereinigungen getroffen. Die B.B.W. setzt sich nicht 
selbst aus den einzelnen Banken und Bankiers des Berliner Platzes zusammen; 
sie bildet vielmehr eine Vereinigung zweier Berufsgruppen, der "lnteressen
gemeinechaft der Berliner Privatbankfirmen" (Gruppe A) und der "Ver
einigung von Berliner Banken und Bankiers", der sogenannten "Stempel
vereinigung" (Gruppe B)4). 1m einzelnen betragen die Provisionssatze nach 
dem Stande yom 1. Juli 1929: 

1) Stiickzinsenberechnung falIt weg, da es sich um Aktien handelt. 
2) Zusammengesetzt aus 0,15% Kundenstempel (6,- RM.) und 0,0375% Borsen

halfte (1,50 RM.), die wieder zusammen von der Bank zu verrechnen sind. 
3) tJ'ber die Valutierung vgl. die Bemerkungen zu Beispiel 44 fiir Kaufabrech

nungen. 
4) Der Name "Stempelvereinigung" riihrt daher, daB diese Vereinigung, der die 

groBen Berliner Aktienbanken (GroBbanken) und eine geringe Anzahl groBer Berliner 
Privatbankfirmen angehoren, urspriinglich zur gemeinsamen Fiihrung von Stempel
prozessen begriindet wurde (s. auch FuBnote 2 zu Seite 350). 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Aufl. 25 
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1. Fiir festverzinsliche inlAndische Werte in Reichsmark • 
2. FUr inlii.ndische Anleihen in Papiermark, Industrieob

ligationen, auslii.ndische Renten und in- und auslii.ndische 
Aktien, Aktienanteile, GenuBscheine, Vorzugsaktien, Kuxe, 
GenuBrechte, Bezugsrechte und fiir Bezug junger Aktien 

3. Fiir Report-, Deport- und Kostgeschii.fte bei Prolonga
tionen in den zum Terminhandel zugelassenen Werten 
(nur von einer Seite). • . . • . . . . . . • . . . . 

4. FUr 7% Deutsche Rlilichsbahn-Vorzugsaktien ..... 
do. im Report-, Deport- und Kostgeschii.ft. . . . . 

5. Auslandische Banknoten und Sorten. • • • . . . . . 
(Falls nicht NettogeschAft oder Abrechnung zum Geld

bzw. Briefkurs, siehe S.236) 

Gegeniiber Gegeniiber 
Banken Privatkunden 

0,125% 0,25% 

0,20% 0,40% 

0,125% 
0,125% 
0,10% 
0,125% 

0,20% 
0,25% 
0,20% 
0,25% 

(bei Kiufen) 

Samtliche Satze werden yom Kurswerte berechnet. Als Mindestprovision 
werden bei Bankiergeschaften 0,50 RM., gegeniiber der Kundschaft 1 RM. 
(bei ausl. Banknoten und Sorten aber nur 0,10 bzw. 0,25 RM. fiir jede Sorte) 
erhoben. 

Fiir Maklergebiihren wird der an der Borse iibliche Satz (s. S. 345) be
rechnet. Hat die Bank, wie es haufig vorkommt, Ersparnisse an Courtagen ge
macht, z. B. durch Kompensation von Kauf- und Verkaufsauftragen, so ist 
sie dennoch berechtigt, dem Kunden den vollen Satz in Rechnung zu stellen. 

Seit demJahre 1881 bilden die Borsengeschafte eine wichtige Einnahme
queUe fiir den Staat. Von geringen Ausnahmen abgesehen, wird auf jedes 
Geschaft in Wertpapieren eine Abgabe erhoben, die Borsenumsatzsteuer. 
Die Bezeichnung stammt daher, daB diese Steuer auf die Umsatze erhoben 
wird, die in Wertpapieren abgeschlossen werden. 1m Gegensatz hierzu versteht 
man unter der Gesellschaftssteuer die Abgabe, die bei der Errichtung 
von inlandischen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
GeseIlschaften mit beschrankter Haftung, Kolonialgesellschaften, bergrecht
lichen Gewerkscha£ten usw., von inlandischen Niederlassungen auslandischer 
Gesellschaften dieser Art oder bei der KapitalerhOhung solcher Gesellschaften 
erhoben wird. Ebenso unterliegen verzinsliche Schuldverschreibungen und 
Rentenverschreibungen inlandischer und auslandischer Schuldner, ferner 
Aktien ausli1ndischer GeseIlschaften, Urkunden iiber Anteile an solchen usw. 
einer Steuer, der sogenannten Wertpapiersteuer. Bei Schuld- und Renten
verschreibungen inlandischer Schuldner entsteht die Steuerpflicht, sobald die 
Urkunden erstmalig ausgegeben oder verauBert, verpfandet oder andere, be
stimmte Geschi1fte abgeschlossen werden. Bei den auslii.ndischen Urkunden 
entsteht die Steuerschuld, sobald jene Geschi1fte erstmalig im Inlande vor
genommen werden. Befreit von dieser Steuer sind Schuldverschreibungen des 
Reichs, der Lander, der inlandischen Gemeinden usw. Gesellschaftssteuer und 
Wertpapiersteuer werden in der Praxis haufig "Effektenstempel" genannt. 

Die Berechnung der Borsenumsatzsteuer richtet sich nach den Vor
schriften des Kapitalverkehrssteuergesetzes yom 8. April 1922, das 
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durch verschiedene Novellen abgeandert, sowie durch Ausfiihrungsbestim
mungen, vor allem die Aus- und Durchfiihrungsverordnung vom 22. Juli 1927, 
erganzt worden ist. 

Der Borsenumsatzsteuer unterliegen nicht nur die an der Borse ab
geschlossenen Geschafte, sondern ebenso die Geschafte zwischen der Bank 
und ihren Kunden. Bedingung ist nur, daB as sich um Anschaffungs
geschafte in den in § 35 KVStG. genannten Wertpapieren handelt. Unter 
bestimmten Voraussetzungen sind auch Anschaffungsgeschafte in Waren, die 
bOrsenmaBig gehandelt werden, steuerpflichtig, doch wird diese Steuer bis 
auf weiteres nicht erhoben. 

Die Anschaffungsgeschafte bestehen in der Hauptsache aus Kaufgeschaf
ten. Diese werden dadurch charakterisiert, daB fiir den erworbenen Gegen
stand ein Preis bezahlt wird. Es gibt aber auch Anschaffungsgeschafte, 
bei denen das Entgelt in anderer Weise entrichtet wird. Wenn A. z. B. mit 
B. Deutsche Bank-Disconto gegen Dresdner Bank-Aktien eintauscht, so ist 
das ein Anschaffungsgeschaft, wenn auch keiner von beiden dem anderen 
Teile bares Geld gezahlt oder eine Verrechnung stattgefunden hat. Not
wendig ist aber, daB die Stucke in das Eigenturil des anderen ubergehen. 
Deshalb sind z. B. Lombardgeschafte keine Anschaffungsgeschafte und 
unterliegen nicht der Borsenumsatzsteuer, wahrend die uneigentlichen 
Lombardgeschafte, bei denen die hingegebenen Stucke in das Eigentum des 
Darlehnsgebers ubergehen und andere Stucke als die hingegebenen zuruck
geliefert werden diirfen, zu den Anschaffungsgeschaften gerechnet werden 
mussen und daher steuerpflichtig sind. Steuerfrei sind jedoch Leihgeschafte, 
wenn ein Entgelt fiir die Leihe der Stucke nicht zu entrichten ist und die 
Ruckgabe der Stucke innerhalb einer Woche zu geschehen hat (Kapitalver
kehrssteuergesetz § 42 zu d). Bei der Verleihung von Aktien zur Vertretung 
in der Generalversammlung tritt eine Versteuerung nicht ein, weil die Stucke 
im Eigentum des Verleihers bleiben; es liegt also kein Anschaffungsgeschaft vor. 

Ebenso sind Tauschgeschafte steuerfrei, bei denen verschiedene Ab
schnitte oder Stucke mit verschiedenen Zinsterminen von Wertpapieren der
selben Gattung ohne anderweite GegenleistungZug umZug ausgetauscht werden 
(Kapitalverkehrssteuergesetz § 39, zu 1). Es ist also z. B. der Tausch eines 
Papieres mit Kupons per 1. Januar und 1. Juli in ein solches mit Kupons 
per 1. April und 1. Oktober steuerfrei; ebenso der Tausch von funf Stucken im 
N ennwert von je 600RM. gegen drei Stucke derselben Gattung von je 1000 RM. 

Wie schon erwahnt, gelten grundsatzlich aHe Anschaffungsgeschafte 
in den in § 35 KVStG. genannten Wertpapieren usw. als Vorgange, 
die eine Borsenumsatzsteuerpflicht begriinden. Wertpapiere in diesem Sinne 
sind einmal Effekten, die einen Beteiligungsanspruch verkorpern, also Reichs
bankanteile, Anteile an inlandischen Kolonialgesellschaften, Aktien inlan
discher Gesellschaften, Aktienanteile, Anteile an Gesellschaften m. b. H., 
Anteile an bergrechtlichen Gewerkschaften und anderen inlandischen Kapital
gesellschaften, Aktien auslandischer Gesellschaften, Zertifikate uber Shares 

25* 
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und Anteile an auslandischen Gesellschaften, die den Kapitalgesellschaften 
deutschen Rechtes entsprechen sowie Bezugsrechte uber Aktien und Anteile 
der genannten Art und ferner verzinsliche Schuld und Rentenverschrei
bungen (§ 35 in Verbindung mit § 25 KVStG.). Unverzinsliche Schuld
verschreibungen sind also nicht steuerpflichtig; hierzu gehoren sogar die 
Ablosungsanleihen ohne Auslosungsrechte (Neubesitzanleihen), die zwar 
grundsallzlich verzinsliche Titel darstellen, deren Verzinsung aber erst nach Be
endigung der Reparationszahlungen beginnen darf. Ferner sind unverzins
liche ausIandische Anleihen steuerrrei, wobei aber zu berucksichtigen ist, 
daB vorubergehend notleidende Anleihen, die grundsatzlich verzinslich waren, 
steuerpflichtig bleiben. Steuerfrei sind dagegen wieder nach einer Sonder
vorschrift selbst verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Lander 
mit Laufzeit bis zu drei Jahren (§ 42, Ziffer c KVStG.). 

Kein steuerpflichtiges Anschaffungsgeschaft Iiegt ferner bei der Z ute il ung 
von Aktien, Anteilen, GenuBscheinen sowie Schuld- und Rentenverschreibun
gen an den erst en Erwerber vor, weil sonst eine Doppelbesteuerung dieser 
bereits von der Wertpapiersteuer erfaBten Emissionsvorgange eintreten 
wiirde (§ 36 KVStG.). So· begrundet z. B. die Vbernahme von Pfandbriefen 
direkt von den ausgebenden Hypothekenbanken keine Steuerpflicht; wohl aber 
ist die weitere "Oberlassung dieser Pfandbriefe an einen Kunden steuerpflichtig, 
da dieser nicht mehr erster Erwerber ist. Anders ist es nur, wenn die ver
mittelnde Bank als Verkaufskommissionarin der Hypothekenbank tatig war. 
Die Grenzen fUr diese Moglichkeit sind aber sehr eng gezogen. Der Reichsfinanz
hof hat z. B. einmal entschieden (Band 19, S. 186), daB bei der ublichen Me
thode der Unterbringung von Pfandbriefen und anderen Schuldverschreibun
gen der Bankier als "erster Erwerber" anzusprechen sei und nicht als Verkaufs
kommissionar, da der Emittent nicht direkt mit dem Kunden des Bankiers 
durch dessen Vermittlung abschlieBe, ja nicht einmal den Namen des eigent
lichen Kaufers erfahre. Bei der "Obernahme von Wertpapieren durch ein Kon
sortium, die besonders bei Aktienemissionen die Regel darstellt, ist das 
Konsortium selbst der "erste Erwerber". Schon etwaige Unterbeteiligte, 
die Aktien erst vom Konsortium erhalten, genieBen also nicht mehr die Steuer
freiheit, und ebenso ist auch die Anbietung von Aktien seitens des Konsortiums 
an die bisherigen Aktionare ein steuerpflichtiger Vorgang. 

Die Hohe der Borsenumsatzsteuer bei den steuerpflichtigen Ge
schaften ist verschieden. Sie richtet sich nicht nur nach der Gattung der Wert
papiere, sondern auch nach der Art der das Geschaft abschlieBenden Personen 
oder Firmen. Das Gesetz unterscheidet zwischen Handlergeschaften, Kunden
geschaften und Privatgeschaften. Es bezeichnet als Handlergeschafte solche 
Geschafte, bei denen samtliche Vertragsteilnehmer Handler sind, als Kunden
geschiifte diejenigen, bei denen nur der eine Vertragsteil inlandischer Handler 
ist. Aile ubrigen Geschafte werden als Privatgeschafte angesehen (KVStG. 
§ 49). Fur die Handlergeschafte find en niedrigere Steuersatze Anwendung als 
fUr Kundengeschafte. Fur die Privatgeschafte gelten gegenwartig dieselben 
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Satze wie fiir Kundengeschafte, wahrend frillier hierfiir hOhere Satze festgesetzt 
waren. § 46 des Kapitalverkehrssteuergesetzes in Verbindung mit §§ 56-63 der 
Durchfiihrungsbestimmungen enthalten Vorschriften dariiber, wer bei steuer
pflichtigen Anschaffungsgeschaften in jenen Wertpapieren usw. als Handler 
anzusehen ist. Dabei wird zwischen der unbeschrankten und der be
schrankten Handlereigenschaft unterschieden. Die unbeschrankte 
Handlereigenschaft besteht in der Berechtigung, als Handler Anschaffungs
geschafte iiber die im § 35 Abs. 1 zu a, b des Kapitalverkehrssteuergesetzes be
zeichneten Werte (Aktien, andere Anteile an Kapitalgesellschaften, GenuB
scheine, Bezugsrechte auf Anteile an Kapitalgesellschaften, Schuld- und Ren
tenverschreibungen) abzuschlieBen (Durchfillirungsbestimmungen § 56 Abs. 1). 
Die beschrankte Handlereigenschaft besteht in der Berechtigung, als 
Handler Anschaffungsgeschafte iiber Schuld- und Rentenverschreibungen 
der in § 52 Abs. 1 zu a, b des Kapitalverkehrssteuergesetzes bezeichneten Art 
(Schuldverschreibungen der offentlichen Hand, privilegierte Schuldverschrei
bungen) abzuschlieBen (Durchfillirungsbestimmungen, § 56 Abs.2). 

Die unbeschrankte Handlereigenschaft besitzen folgende Personen oder 
Unternehmungen: 

a) Banken und Bankgeschafte im Ortsge biet einer Borse. 
Voraussetzung fiir die unbeschrankte Handlereigenschaft ist zunachst die 
Eintragung in das Handelsregister. Dabeiist notwendig, daB die Firma 
in das Handelsregister eingetragen ist. Gesellschafter einer offenen Handels. 
gesellschaft oder Kommanditgesellschaft, die in das Handelsregister einge
tragen ist, haben also die Handlereigenschaft nur bei Geschaften, die sie im 
Namen der Gesellschaft abschlieBen, nicht bei eigenen Geschaften. 

Weitere V oraussetzung fiir die unbeschrankte Handlereigenschaft dieser 
Gruppe ist die Eintragung in die Handlerliste. Die Handlerliste wird 
fiir jede inlandische, staatlich anerkannte Wertpapierborse vom Borsenvor
stand im Auf trag und unter Aufsicht der fiir die Borse zustandigen Handels
kammer gefiihrt. In die Handlerliste werden auch die im Ortsgebiet einer Borse 
betriebenen Zweigniederlassungen eingetragen, deren Hauptniederlassung 
auBerhalb des Ortsgebietes ihren Sitz hat (Ausf.Best. § 58 Abs. 3). Zweig
niederlassungen, die einer im Ortsgebiete derselben Borse befindlichen Haupt
oder Zweigniederlassung untergeordnet sind (z. B. Depositenkassen),. be
diirfen der Eintragung nicht, wenn die iibergeordnete Niederlassung in die 
Handlerliste eingetragen ist. Der Anspruch auf Eintragung in die Handlerliste 
steht nur Kaufleuten zu, die regelmaBig die Borse mit der Befugnis 
der Teilnahme am Borsenhandel besuchen oder durch ihre Ver
treter besuchen lassen, und fiir die der AbschluB von Geschaften der 
betreffenden Art an dieser Borse Gegenstand ihres Gewerbes ist. Bestehen an 
einer Borse fiir bestimmte Geschaftszweige besondere Abteilungen, so ist die 
Zugehorigkeit eines Borsenbesuchers zu der Wertpapier-Abteilung Voraus· 
setzung deri unbeschrankten Handlereigenschaft (Ausf.Best. § 57 Abs. 3). 
Die ZugehOrigkeit zur MetallbOrse verleiht also, auch wenn die iibrigen Voraus-
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setzungen vorliegen, noch keineswegs die HandJereigenschaft beim AbschluB 
von Wertpapiergeschaften. Den nicht zur Borse zugelassenen Banken und 
Bankiers kann die HandJereigenschaft auf Antrag von der Handelskammer 
bewilligt werden. Die Bewilligung kann ohne Angabe von Griinden zuriick
genommen werden (Ausf.Best. § 59). 

Banken oder Bankiers, die an einem Borsenplatze ansassig, aber nicht zur 
EffektenbOrse zugelassen sind, besitzen nicht die unbeschrankte Handler
eigenschaft und werden daher nicht in die Handlerliste eingetragen. Fiir sie 
kommt daher die hohere Steuer fiir K undengeschiifte in Ansatz, soweit sie 
Geschafte mit Banken usw. abschlieBen, die Handlereigenschaft besitzen. 
Durch diese Bestimmung solite an den Borsenplatzen offenbar die Tatigkeit 
unreeller Bankfirmen, die keine Genehmigung zur Zulassung an der Borse er
halten, erschwert werden. Auf Antrag kann diesen Firmen jedoch von der 
Handelskammer die unbeschrankte Handlereigenschaft bewilligt werden. 

Inlandischen Niederlassungen auslandischer Ba.nken im Ortsgebiet 
einer staatlich anerkannten deutschen WertpapierbOrse steht die unbeschrankte 
Handlereigenschaft, sofern die auslandischen Banken juristische Personen 
sind und die fiir die Borse zustandige Landesregierung sie zum Gewerbe
betriebe zugelassen hat, auch dann zu, wenn sie nicht die Borse regelmaBig 
besuchen oder durch ihre Vertreter besuchen lassen (§ 60 Abs. 2 der Ausf .Best.). 

b) Sonstige Borsenbesucher. Neben den Banken und Bankiers haben 
auch andere Borsenbesucher Handlereigenschaft, wenn sie in das Handels
register und in die Handlerliste eingetragen sind, also z. B. die Makler und 
unter ihnen auch die Kursmakler, ohne daB deren Handlereigenschaft etwa 
auf Geschiifte iiber die ihnen zur Kursfestsetzung iiberwiesenen Werte be
schrankt ist (Ausf.Best. § 57 Abs.5). Die Voraussetzungen fiir die Ein
tragung in die Handlerliste sind dieselben wie fiir Banken und Bankiers. 

c) Banken und Bankgeschiifte auBerhalb des Ortsgebietes 
einer Borse. Voraussetzung fiir die unbeschrankte Handlereigenschaft ist 
nur, daB diese in das Handelsregister eingetragen sind und fiir sie der AbschluB 
von Geschiiften der betreffenden Art Gegenstand ihres Gewerbes ist. Auch hier 
gilt die Bestimmung, daB die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft die Handlereigenschaft nur bei Geschaften haben, 
diesie im Namen der Gesellschaft abschlieBen, nicht bei Geschiiften im eigenen 
Namen. 

Auslandische Banken und Bankgeschafte besitzen nach § 60 
Abs. 1 der Ausf.Best. fiir ihren im Ausland gefiihrten Geschaftsbetrieb die 
llnbeschrankte Handlereigenschaft auch dann, wenn sie nicht in das Handels
register eingetragen sind. Auslandische Niederlassungen inlandischer Banken 
haben nur dann die Handlereigenschaft, wenn die inlandische Niederlassung 
in das Handelsregister eingetragen ist (Abs.3). 

d) ()ffentliche Banken, Kreditanstalten, Kreditgenossen
schaften, Sparkassen usw. Einer Reihe von Banken ist ohne weiteres die 
unbeschrankte Handlereigenschaft zugesprochen worden, und zwar z. B. der 
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Reichsbank und den Staatsbanken der Lander, femer den von Korperschaften 
des offentlichen Rechts gegriindeten und geleiteten Banken, den Landschaften, 
Stadtschaften usw., der Deutschen Golddiskontbank, der Deutschen Renten· 
bank usw. Soweit diese Banken eine Niederlassung im Ortsgebiet einer in· 
landischen WertpapierbOrse haben, besitzt die Niederlassung die Handler· 
eigenschaft nur dann, wenn sie in die Handlerliste eingetragen ist. Die in das 
Genossenschaftsregister eingetragenen Kreditgenossenschaften besitzen die 
unbeschrankte Handlereigenschaft, wenn sie einem Revisionsverbande an· 
geharen. Dasselbe gilt fiir die Zentralen dieser Genossenschaften (Zentral. 
genossenschaften, Zentraldarlehnskassen). Auch bei diesen Kreditgenossen. 
schaften bildet die Voraussetzung der Handlereigenschaft die Eintragung in 
die Handlerliste, sofem die Niederlassung sich an einem inlandischen Borsen· 
platze befindet. 

Die offentlichen sowie die unter Staatsaufsicht stehenden Sparkassen 
haben die unbeschrankte Handlereigenschaft nur, sofem sie der Korperschafts. 
steuer unterliegen. Es sind dies diejenigen Sparkassen, die sich nicht auf die 
Pflege des eigentlichen Sparkassenverkehrs beschranken. Hierzu gebOrt ins· 
besondere die Annahme und Auszahlung von Spareinlagen, die Verwahrung 
und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Wertgegenstanden, die 
Vermietung von Sicherheitsfachem, der Kontokorrentverkehr ohne Kredit· 
einraumung, die Einlosung falliger Zins· und Gewinnanteilacheine, der Ein· 
und Auszahlungsverkehr fiir fremde Rechnung (Giro· und Scheckverkehr) 
sowie die Anlegung verffigbarer Bestande. Ala zum eigentlichen Sparkassen. 
verkehr geharig werden dagegen insbesondere nicht angesehen: der Ankauf von 
Wertpapieren ohne sofortige Barzahlung sowie deren Verkauf ohne sofortige 
Hinterlegung, der An· und Verkauf von auslandischen Zahlungsmitteln fiir 
fremde Rechnung, der Kontokorrentverkehr mit Krediteinraumung, die Ein· 
ziehung von Forderungen fiir fremde Rechnung und Geldgesohafte spekulativen 
Charakters. Die Girozentralen der Gemeinden usw. haben die Handlereigen. 
schaft insoweit, als sie befugt sind, Geschafte in den steuerpflichtigen Wert· 
papieren abzuschlieBen oder zu vermitteln (Ausf.Best. § 63 Abs. 2). 

Sparkassen, die der Korperschaftssteuer nicht unterliegen, haben die 
beschrankte Handlereigenschaft, also nur fiir Geschafte fiber Schuld· 
verschreibungen des Reichs, der Lander, inlandischer Gemeinden (Gemeinde. 
verbande), inlandischer Gemeinde.Kreditanstalten, inlandischer Korperschaf. 
ten, stadtischer oder landlicher Grundbesitzer, inlandischer Grundkredit· und 
Hypothekenbanken, inlii.ndischer Schiffspfandbrief. und Schiffsbeleihungs. 
banken, inlandischer Siedlungsgesellschaften, inlandischer Eisenbahngesell. 
schaften und inlandischer Gesellschaften, die dem Bau oder Betriebe von 
WasserstraBen dienen, sofern die Ausgabe mit staatlicher Genehmigung er· 
folgt ist. Geschafte in Obligationen industrieller Gesellschaften, auslandischen 
Schuldverschreibungen, Aktien usw. sind von diesen Sparkassen also ala 
Kundengeschafte zu versteuem, wenn sie mit einer inlandischen, die Handler· 
eigenschaft besitzenden Person oder Firma. a.bgeschloBsen sind; in allen anderen 
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Fallen geIten sie als Privatgeschafte. Auch die Sparkassen und Girozentralen 
mussen in die Handlerliste eingetragen sein; soweit sie nur beschrankte 
Handlereigenschaft besitzen, erscheinen sie in einem besonderen (zweiten) 
Teil dieser Liste (Ausf.Best. § 66, Abs.2; § 63 1 in Verbindung mit § 52 
Ziffer 1 des KVStG.). 

Die Tabelle auf S.393 gibt AufschluB uber die Hohe der Steuersatze 
fiir Kundengeschafte, Handlergeschafte und Privatgeschafte nach dem 
Stande yom 1. Oktober 1930. 

Die Steuerbetrage sind yom Kurswert (ausmachenden Betrage) zu ent
richten, und zwar wird die Steuer fiir je 100 RM. oder einen Bruchteil dieses 
Betrages berechnet. 

Wie aus den obigen Ausfiihrungen hervorgeht, beziehen sich die in den 
Spalten V und VII angegebenen Satze (Steuerbelastung bei Handlern) u. a. auf 
diejenigen Geschii.fte, die zwischen der Bank des Borsenplatzes und der Lokal
bank (s. S. 371) abgeschlossen sind, weil auch diese Geschii.fte, obgleich die 
Lokalbank Kunde der Bank des Borsenplatzes ist, nur mit dem ermaBigten 
Handlerstempel versteuert werden. Die Satze fiir die Steuerbelastung an 
Kunden kommen also nur in Ansatz, wenn es sich um solche Kunden handelt, 
die nicht gewerbsma.6ig Bankgeschii.fte betreiben oder zu den regelmaBigen 
Beauchern einer inlandischen Borse gehoren (s. auch S. 401). 

Die der Steuerbelastung zugrunde gelegten Satze fiir Auslandsgeschafte 
sind niedriger ala die Satze fiir Inlandsgeschafte. Diese Erma.6igung bezieht sich 
jedoch nur auf solche Auslandsgeschafte, bei deren Versteuerung auch ein ge
ringerer Steuerbetra.g in Ansatz kommt. Das Kapitalverkehrssteuergesetz be
stimmt namlich (§ 55), daB bei Geschaften, die im Ausland abgeschlossen sind, 
nur die Halfte der Steuer erhoben wird, wenn der eine Vertragsteil Inlander ist. 
Als im Ausland abgeschlossen gelten auch solche Geschafte, die durch Brief
wechsel, Telegramm, Fernsprecher oder Funkspruch zwischen einem Orte des In
landes und einem Orte des Auslandes zustande gekommen sind (§ 41 Abs. 3). Als 
Inlander gelten Personen, die im Inland ihren Wohnsitz, ihren gewohnlichen 
Aufenthalt, eine gewerbliche Niederlassung oder eine standige Vertretung haben 
(§ 41 Abs. 2). Es ist nicht notwendig, daB die Geschafte, um ala "Auslanfts
geschafte" zu gelten, nach den Usancen einer auslandischen Borse zustande 
gekommen sind, oder daB es sich iiberhaupt um auslandische Wertpapi~re 
handelt. Kauft also eine im Auslande ansassige Bank deutBche Wertpapiere 
bei einer inlandischen Bank, so ist nur der halbe Handlerstempel zu entrichten; 
ebenso wenn eine inlandische Bank von einer auslandischen Bank auslandische 
Wertpapiere kauft. SchlieBt ein im Inlande wohnhafter Kunde, der sich im 
Auslande auf Reisen befindet, mit einer inlandischen Bank ein Geschii.ft ab, so 
ist es mit dem ganzen Betrage zu versteuern, weil beide Parteien Inlander 
sind. Ebenso sind Geschafte voU steuerpflichtig, die ein sich voriibergehend 
im Inland aufhaltender Auslander mit einer inlandischen Bank abschlieBt. 
Daher unterliegen der ganzen Steuer auch solche Geschafte, die eine inlan
dische Bank mit einem Bevollmachtigten (Beauftragten, Vertreter) eines 
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394: Borsenumsatzsteuer (Satze fiir Eigenhii.ndlergesohifte). 

auslandischen Kunden abschlieBt. Zu bea.chten ist, daB da.s Saa.rgebiet als 
Ausland im Sinne des Gesetzes gilt, so daB die im Saargebiet abgeschlossenen 
oder zwischen einem Orte des Inlandes und einem Orte des Saa.rgebiets zu
stande gekommenen Gescha.fte nur die halbe Steuer erfordern. 

Betrage in auslandischer Wahrung werden nach dem Tageskurs fiir 
Auszahlungen in der betreffenden ausmndischen Wahrung umgerechnet. 
Diese Vorschrift gilt natiirlich auch dann, wenn da.s Geschaft zwischen 
zwei im Inlande wohnhaften Kontrahenten der&rt abgeschlossen wird, 
daB der ausmachende Betrag des Papiers in auslandischer Wahrung berech
net wird. 

Die in der Tabelle (S.393) angegebenen Satze fiir die Weiterbelastung 
der BBrsenumsatzsteuer an die Kundschaft gelten nur bei Kommissions
geschaften. 1st die Bank also nicht Kommissionar, sondern Eigen
handler, so kommen sie nicht in Anwendung. Da, wie wir gesehen haben 
(S.379), beim Eigenhandlergeschaft die Bank als Kaufer oder Verkaufer 
fiir eigene Rechnung auf tritt, so dad sie der Kundschaft die halbe Steuer 
fiir das etwa abgeschlossene Deckungsgescha.ft nicht berechnen. Die Banken 
bringen sogar in solchen Fallen bei Handlergeschaften, also im Verkehr mit 
anderen Banken, nur den halben Satz, im Kundengeschaft dagegen meist den 
vollen Steuerbetrag in Ansatz. 

Eine besondere Bestimmung enthil.lt das Kapitalverlfehrssteuergesetz in 
§ 59 Abs.2 fiir Eigenhandlergescha.fte, wenn sie mit einem auswiirligen Kunden 
durch Vermittlung einer auswartigen inlandischen Ges9ha.ftsstelle abgeschl08-
sen werden. Verkauft z. B. die Dresdner Bank in Dresden einen Betrag nicht 
notierter Aktien an einen Kunden als Eigenhandler und deckt sie sich fiir 
dieses Geschaft durch Ankauf der Aktien von ihrer Berliner Zentrale oder 
einer anderen Niederlassung· ein, soist eine weitere Steuer zu verwenden. 
Sie betragt die Halfte der Handlersteuer. Die Versteuerung hat von der 
Dresdner Niederlassung zu erfolgen. 

1m iibrigen sind Gescha.fte, die zwischen den Niederlassungen einer 
Bank abgeschlossen werden, steuerfrei. "Obernimmt also z. B. die Dresdner 
Niederlassung von der Berliner Zentrale die Wertpapiere, ohne daB zu der
selben Zeit ein fester AbschluB mit dem Kunden gemacht ist, so ist der Zusatz· 
stempel nicht zu entrichten, auch wenn ein Auf trag des Kunden erwartet 
wird. Die Dresdner Niederlassung liefert in diesem FaIle die Wertpapiere 
aus ihren eigenen Bestanden; as liegt also keine Vermittlung vor. Die Be· 
stimmung hat 80mit eine sehr geringe praktische Bedeutung 1). 

Geschafte in Bezugsrechten auf neue Aktien oder GenuBscheine sind 
steuerpflichtig, und zwar zu demselben Satze, der fiir die Versteuerung der 

1) Ebenso wie die sog. Kompensationssteuer (siehe unten S.403) hat diese Zusatz
versteuerung zur Zeit iiberhaupt keine praktisohe Bedeutung. Naoh § 90b des KVStG. 
findet namlioh bis auf weiteres eille Einziehung der in § 59 festgesetzten Gebiihren nioht 
statt. Der Reiohsfinanzminister kann jedooh mit Zustimmung des Reiohsrats jederzeit 
eine Wiedererhebung der Steuer verfiigen. 
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Aktien oder GenuBscheine Anwendung findet. Der Berechnung des steuer
pflichtigen Wertes ist hierbei natiirlich der Kurs des Bezugsrechtes, nicht der 
Aktienkurs zugrunde zu legen. 

Zuweilen kommt es vor, daB die Makler dem Kaufer oder Verkaufer 
nicht schon am Tage des Geschaftsabschlusses eine andere Bank als Gegen
kontrahenten ("Aufgabe") nennen konnen. Wie wir gesehen haben (S.346), 
kann der Makler beim Handel in Terminwerten oder "variablen Werten" 
nicht immer sofort ein Gegengeschaft abschlieBen. Auch bei der Feststellung 
der Einheitskurse tritt der Kursmakler oft selbst als Gegenkontrahent auf, 
sei es, weil er einen Irrtum begangen hat oder um den Ausgleich zwischen 
Kauf- und Verkaufsauftragen zu erleichtern. In allen Fallen schlieBt der 
Makler hierbei freilich ein Spekulationsgeschaft fiir eigene Rechnung ab; 
haufig ist dies sogar der Hauptzweck dieser Geschiiftsform. Es ist in diesem 
Falle nun moglich, daB der Makler die Absicht hat, fiir eigene Rechnung das 
Papier zu liefern, oder es abzunehmen. Meist beabsichtigt er aber, das Engage
ment moglichst bald glattzustellen, so daB eine Lieferung der Stiicke iiber
fliissig ist, wenn erdie Bank, mit der er das Geschiift zum Zwecke der Glatt
stellung abgeschlossen hat, dem Gegenkontrahenten des ersten Tages angibt. 
Er bezeichnet alsdann in der Mitteilung iiber das erste Geschaft nicht seine 
Firma als Vertragsgegner, sondern setzt an deren Stelle die Worte "an Auf
gabe" oder auch die Bemerkung "Schein folgt". Damit solI ausgedriickt 
werden, daB die Angabe des Gegenkontrahenten (die "Aufgabe") spater 
erfolgt. Das Kapitalverkehrssteuergesetz schreibt nun vor (§ 44 Abs. I), 
daB Geschafte, die vorbehaltlich der Aufgabe abgeschlossen werden, ab
gabepflichtig sind. Die Benennung der Aufgabe ist steuerfrei, wenn sie spate
stens an einem der auf den GeschaftsabschluB folgenden zwei Werktage 
gemacht wird. Wird sie spater gemacht, so gilt sie als ein neues abgabe
pflichtiges Geschaft. Noch eine andere Voraussetzung ist an die Steuerfreiheit 
gekniipft. Nur in seltenen FaIlen wird der Kurs, zu dem der Makler das an 
Aufgabe gestellte Geschaft glattstellt, genau so hoch sein, wie der Kurs, 
zu dem er das erste Geschaft abgeschlossen hat. Meist wird fiir den Makler 
ein Gewinn oder Verlust entstehen. Aus § 44 Abs. 2 geht nun hervor, daB 
auch das zweite (Glattstellungs-)Geschaft steuerpflichtig ist, wenn der Mahler 
einen Gewinn erzielt, dagegen steuerfrei, wenn kein Gewinn fiir den Makler 
entstanden ist. Angenommen, der Makler habe von A 6000 RM. Harpener 
Aktien zum Kurse von 172 % vorbehaltlich der Aufgabe gekauft. Am 
nachsten Tage teilt er A mit, daB die Aktien zum Kurse von 171 % an B 
zu liefern seien und der Unterschied von 1 % von ibm einzuziehen sei. 
Die Benennung des B aIs Aufgabe ist in diesem Falle steuerlrei, und es ist 
nur das vorbehaltlich der Aufgabe geschlossene Geschaft, und zwar nach 
dem Kurse von 172 Ofo, zu versteuern (Ausf.Best. § 185). 

Der Borsenvertreter hat, abgesehen von der Beobachtung der recht
maBigen Versteuerung, darauf zu achten, daB der Makler mit der Bezeichnung 
der Aufgabe nicht lange im Riickstande bleibt. 
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Die Steuer ist fiir jedes Geschaft einzeln zu berechnen. Betrage, die mehrere 
an demselben Tage von denselben VertragsschlieBenden in gleicher Eigenschaft 
abgeschlossene Geschafte betreffen, konnen zusammengerechnet werden (§ 51). 

Die Abgabe ist also von dem Gesamtwerte der Geschafte zu berechnen; 
es tritt hierbei oft eine Ersparnis an Stempelgebiihren ein, weil nur der Ge
samtwert und nicht jeder Posten nach oben abzurunden ist. Unterliegen 
die Geschafte jedoch verschiedenen Steuersatzen (z. B. deutsche Staats
anleihen undAktien), so kann zwar eine gemeinsameAbrechnungvorgenommen 
werden; jedoch kann eine gemeinsame Versteuerung nur bei denjenigen 
Werten erfolgen, die demselben Steuersatz unterliegen. 

Bevor wir uns mit einigen weiteren Bestimmungen iiber die Borsen
umsatzsteuer befassen, ist es notwendig, das bei der Entrichtung der Steuer 
anzuwendende Verfahren zu erlautern. § 70 der Ausf.Best. des Kapital
verkehrssteuergesetzes bestimmt, wer den Steuerbetrag an den Staat abzu
fUhren hat, wer also zur Entrichtung der Borsenumsatzsteuer zunachst 
verpflichtet ist. 

Nach den ersten Ausfiihrungsbestimmungen zum Kapitalverkehrssteuer
gesetz lastete die Pflicht zur Entrichtung der Steuer fiir die an der Borse 
durch einen Makler abgeschlossenen Geschafte bei diesem. Der Makler hatte 
also die Steuer fiir beide Vertragsteile zu entrichten, d. h. er legte sie fiir die 
eigentlich zur Zahlung verpflichteten Kontrahenten aus und muBte sie zu
sammen mit der Maklergebiihr bei diesen zur Einziehung bringen. Nach 
§ 70 der neuen Aus- und Durchfiihrungsbestimmungen zum Kapitalverkehrs
steuergesetz von 1927 ist bei Handlergeschliften, soweit es sich urn Anschaf
fungsgeschafte im 1nlande handelt, der Handler je zur Halfte zur Steuer
entrichtung verpflichtet. Der Makler, der das Borsengeschiift vermittelt 
hat, ist also nicht mehr zur Steuerzahlung fUr die Kontrahenten des Borsen
geschiifts verpflichtet. Handelt z. B. eine Berliner Bank mit einer Lokalbank 
im Reich, so ist jeder Teil zur selbstandigen Entrichtung der gleichen Umsatz
steuer an das von ihm zustandige Finanzamt verpflichtet; auch dann, wenn die 
Lokalbank ein Kunde der Berliner Bank ist, also mit ihr in standiger Geschiifts
verbindung steht. Dasselbe gilt, wenn zwei Banken an der Borse "direkt", 
also ohne Vermittlung eines Maklers miteinander handeln. Auch in diesem 
Falle hat jeder der beiden Kontrahenten die Halfte des Steuerbetrags abzu
fiihren. 

Anders ist das Verfahren bei Geschaften, die nicht Handlergeschiifte 
darstellen. Sofern es sich urn Kundengeschafte handelt, also urn Ge
schiifte, bei denen nur der eine Teil Handler ist, erfolgt die Steuerentrichtung 
in der gleichen Weise wie friiher, d. h. ausschlieBlich durch den Handler. 
Dieser entrichtet daher die volle Steuer an das Finanzamt und bringt dem 
Kunden, wie wir schon an Hand der Abrechnungen (Beisp. 44-47) gesehen 
haben, diesen Betrag nebst der ebenfalls von der Bank auszulegenden halben 
Handlersteuer (der "Borsenhalfte") fiir das an der Borse abgeschlossene 
Gegengeschiift in Anrechnung. 1st dagegen bei einem Anschaffungsgeschaft 
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kein Teil Handler, handelt es sich also um ein sogenanntes Privatgeschaft, 
so ruht die Pflicht zur Entrichtung der ganzen Steuer beirn. VerauBerer. 

Sondervorschriften bestehen schlieBlich noch fiir Geschafte mit dem 
Auslande. Werden Anschaffungsgeschafte im Auslande abgeschlossen und 
sind beide Vertragsteile Inlander, so ist die Pflicht zur Entrichtung der Steuer 
nach dem gleichen Gesichtspunkte zu verteilen wie bei Inlandsgeschaften. 
Auch hier hat also, sofern ein im Inlande steuerpflichtiges Geschaft vorliegt, 
bei Handlergeschaften jeder Teil die Halfte zu entrichten usw. 1st dagegen 
bei Anschaffungsgeschaften, die im Auslande abgeschlossen werden, nur 
der eine Vertragsteil Inlander, so ist in allen Fallen dieser zur Entrichtung 
der Steuer verpflichtet. 

Wichtig ist noch, daB bei Anschaffungsgeschaften im Inlande nicht nur 
die bisher bezeichneten Steuerschuldner fiir die Entrichtung der Steuer 
haften, sondern in zweiter Linie a uch die anderen Vertragsteile (Gegenkontra
henten). Kommt also z. B. eine Bank ihrer Verpflichtung zur Zahlung der 
Steuer fUr ein mit einem inlandischen Kunden abgeschlossenes Anschaffungs
geschaft (KundengeschiHt) nicht nach und gerat sie in Konkurs, so ist der 
Kunde auch zur Zahlung ihres Steueranteils verpflichtet. 

Was nun die Form zur Entrichtung der Steuer betrifft, so war friiher vor
geschrieben, daB der zur Abgabe zunachst Verpflichtete (Steuerschuldner) 
eine S chI u B not e a uszustellen hat, die mit Stempelmarken in Hohe des steuer
pflichtigen Betrages zu versehen war. Das Reichsstempelgesetz vom 26. Juli 
1918, das vor dem jetzt in Geltung befindlichen Kapitalverkehrssteuergesetz in 
Kraft war, hatte schon vorgesehen, daB unter bestimmten Voraussetzungen 
Personen, die gewerbsmaIlig Geschafte in Wertpapieren abschlieBen (also Ban
ken und Borsenmakler) von der Verpflichtung zur Ausstellung von SchluB
noten entbunden werden konnen. Sie hatten alsdann die Steuerabgabe an die 
zustandige Steuerstelle abzufiihren. Man nennt dieses Verfahren A brech
nungsverfahren. Die Ausfiihrungsbestimmungen zum Kapitalverkehrs
steuergesetz haben das Abrechnungsverfahren dem Bankgewerbe sogar zur 
Pflicht gemacht, und die Ausstellung von verstempelten SchluBnoten 
findet nur noch in Ausnahmefallen statt. Nach § 73 Abs. 1 der Ausf.Best. 
sind zur Entrichtung der Steuer im Abrechnungsverfahren die Personen ver
pflichtet, denen die Handlereigenschaft zusteht. Sie diirfen die Steuer auch 
fiir einzelne Geschafte nicht durch Markenverwendung entrichten. Nur 
Anschaffungsgeschafte, die offentlich beurkundet werden (z. B. in G. m. b. H. 
Anteilen) fallen nicht unter das Abrechnungsverfahren. In diesem FaIle wird 
die Steuer vom Finanzamt festgesetzt und dort eingezahlt. Der Vorteil 
des Abrechnungsverfahrens besteht fiir die Banken darin, daB die Ausstellung 
von SchluBnoten und das Aufkleben und Entwerten der Stempelmarken unter
bleiben kann. Fiir den Staat besteht der Nutzen des Abrechnungsverfahrens 
hauptsachlich darin, daB die Herstellung der Stempelmarken erspart wird. 

Nach den Einzelvorschriften der Ausfiihrungsbestimmungen (§§ 74f£') 
dienen als Grundlage fiir das Abrechnungsverfahren die Geschaftsbiicher 
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des Abrechner~, die uber Geschafte . in Aktien und anderen Anteilen oder 
verzinslichen Werten gefiihrt werden (Effekten-Memorial oder Effekten
Skontro, bei Maklern das Tagebuch). Dabei kann als Geschaftsbuch jede Ein
richtung der Buchfiihrung angesehen werden, die ausreichende Sicherheit 
gegen ein Beiseiteschaffen einzelner Bestandteile der Buchungseinrichtung 
oder einzelner Eintragungen und Buchungen gewahrt. Die Loseblatter
Buchfiihrung ist also zulii.ssig; eine Tagesbilanz, aus der die Summe samt
licher Buchungen des Tages und die Nummern der einzelnen Buchungsbogen 
ersichtlich sind, genugt als Beweis, daB keine Buchungen beiseite geschafft 
sind. Die als Grundlage fiir das Abrechnungsverfahren dienenden Geschafts
bucher mussen samtliche vom Abrechner abgeschlossenen oder vermittelten 
Anschaffungsgeschafte einschlieBlich der steuerfreien Geschafte enthalten. 

Die Eintragung hat zu enthalten: 
a) Namen und Wohnort des anderen VertragsteiIs. Handelt der Abrech

ner als Vermittler, so hat die Eintragung den Namen und Wohnort beider 
Vertragsteile zu enthalten, 

b) den Gegenstand und die Bedingungen des Geschafts, insbesondere den 
Preis und den Wert des Gegenstandes, bei anderen als Kassagesohaften 
auch die Zeit der Lieferung, 

c) den Betrag der Steuer, 
d) den Grund fiir die Steuerfreiheit oder SteuerermaBigung, sofem er sich 

nicht aus dem sonstigen lnhalt dar Eintragung ergibt. 
Die Eintragung in das Geschaftsbuch muB binnen einer Woche, vom 

Tage des Geschaftsabschlusses ab gerechnet, erfolgen. Der Abrechner hat 
bei Beginn. der Entrichtung der Steuer im Abrechnungsverfahren dem zu
standigen Finanzamt anzugeben, welche Bucher (Konten) in seinem Geschafts
betrieb uber Geschafte gefiihrt werden, die der Borsenumsatzsteuer unter
liegen. Unrichtige Eintragungen sind durch neue Buchungen zu berichtigen. 
War der eingetragene Steuerbetrag zu niedrig, so muB eine Buchung des 
Unterschiedsbetrages erfolgen. 1st dagegen ein zu hoher Steuerbetrag einge
getragen worden, so kann eine Zuruckbuchung der Differenz nur binnen einer 
.Frist von Bacha Monaten seit der falschen Eintragung erfolgen, wahrend von 
da ab eine Erstattung nur auf Antrag durch das zustandige Finanzamt mog
lich ist. Nur die Reichsbank kann Ruckbuchungen bis zum SchIuB des Jahres 
vornehmen, das auf das Jahr, in dem das Anschaffungsgeschaft abgeschlossen 
ist, folgt (§ 76 Ausf.Best.). 

Die Betrage an Borsenumsatzsteuer in den Geschaftsbuchern des Abrechners 
sind fiir jeden Kalendermonat aufzurechnen und bis zum 10. des folgenden Mo
nats an die Kasse des Finanzamts abzufiihren. Der ubliche Abrechnungs
zeitraum von einem Monat kann jedoch fiir Betriebe, in denen steuerpflichtige 
Geschafte nur in geringem Umfange vorkommen, bis auf sechs Monate ver
Iangert werden. Beizufugen sind dem Abrechnungsbuch zwei Formulare. 
Diese enthalten u. a. den vom Abrechner zu unterschreibenden Vermerk, daB 
die Angaben vollstandig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
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worden sind. Die zurUckgegebenen Formula.re sind zehn Jahre lang aufzu
bewahren. Auf Verlangen hat der Abrechner seine Geschaftsbiicher mit 
den zugehOrigen Belegen beim Finanzamt vorzulegen. 

Die Anwendung des Abrechnungsverfahrens braucht nicht auszuschlieBen, 
daB dem Gegenkontrahenten eines Geschafts eine SchluBnote zugestellt wird. 
Der Unterschied gegeniiber dem friiheren Verfahren besteht alsdann nur darin, 
daB die SchluBnote nicht mit Stempelmarken versehen wird. Sie hat viel
mehr nur den Zweck, den AbschluB des Geschafts zu bescheinigen. Jedoch 
wird im Verkehr zwischen den Banken mit ihrer Kundschaft von der Aus
stellung von SchluBnoten im allgemeinen Abstand genommen, weil die Be
dingungen des Geschaftsabschlusses in der sofort erteilten Abrechnung ent
halten sind. Auf die SchluBnote oder Abrechnung ist ein Vermerk zu setzen, 
aus dem hervorgeht, daB der zur Entrichtung der Steuer zunachst verpflich
tete Abrechner die Steuer in seinen Geschaftsbiichern mit dem Finanzamt 
verrechnet hat (Verrechnungsanzeige). Es geniigt folgender Wortlaut: 

.............. RM ........ Pf. 
Borsenumsatzsteuer im Abrechnungsverfahren verrechnet. 

Soweit SchluBnotenformulare benutzt werden, wird dieser Vermerk 
gewohnlich an die Stelle gesetzt, wo sich der Raum fiir die Stempelmarken 
befindet. Die Mitteilung iiber die Verrechnung der Steuer hat der Abrechner 
(Steuerschuldner) innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach dem Tage des 
Geschaftsabschlusses abzusenden. Handelt es sich um ein Handlergeschaft, 
so ist derjenige, der die im Bankverkehr iibliche Abrechnung erteilt, ver
pflichtet, auf die Abrechnung wie auf den bei ihm verbleibenden Durchschlag 
einen Vermerk "Handlergeschaft" zu setzen, der auch in die etwa ge
sondert ausgestellte SchluBnote aufzunehmen ist. 1st einem Abrechner von 
dem zur Versteuerung zunachst Verpflichteten weder eine SchluBnote noch 
eine Verrechnungsanzeige rechtzeitig zugegangen oder fehlt der vorgeschrie
bene Vermerk "Handlergeschaft", so hat er innerhalb der fiir die Ausstel
lung von SchluBnoten vorgeschriebenen Frist die Steuer im Geschaftsbuch zu 
verrechnen und die Verrechnungsanzeige an den anderen Vertragsteil ab
zusenden (Ausf.Best. § 86). Selbst der Kunde, dem eine Verrechnungs
anzeige des Handlers binnen zwei Wochen niGht oder mit zu geringem Steuer
betrag zugeht, ist verpflichtet, iiber nicht abgerechnete Betrage eine eigene 
verstempelte SchluBnote auszustellen, deren eine Halfte dem Handler zu
gesandt wird, bzw. bei zu geringer Versteuerung auch iiber den Differenz
betrag eine SchluBnote auszustellen oder nur den fehlenden Betrag in unge
teilten Stempelsteuermarken zu einer Verrechnungsanzeige zu verwenden 
(Ausf.Best. § 87). 

Obgleich verstempelte SchluBnoten im Verkehr der Banken nicht 
mehr vorkommen, sondern nur noch bei Privatgeschaften in Wertpapieren, 
sei aus den Vorschriften iiber die Entrichtung der Steuer durch Marken
verwendung, die in den §§ 79ff. der Ausf.Best. zum Kapitalverkehrssteuer-
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gesetz enthalten sind, folgendes wiedergegeben. Die SchluBnoten bestehen 
aus zwei Teilen und sind in der Mitte perforiert, so daB sie auseinander
getrennt werden konnen. Sie miissen den Namen und Wohnort des Ver
mittlers und der beiden Vertragsteile, den Gegenstand und die Bedingungen 
des Geschafts, insbesondere den Preis, den Wert des Gegenstandes und die 
Zeit der Lieferung enthalten. Die Unterschrift des Ausstellers ist nicht er
forderlich. Diese Angaben sind auf jeder der beiden SchluBnotenhalften zu 
machen, von denen je eine Halfte fUr jeden der beiden Kontrahenten bestimmt 
ist. Die Fristen, binnen deren eine Verstempelung der steuerpflichtigen 
Geschafte durch Markenverwendung erfolgen muB, sind die gleichen wie bei 
Verrechnung im Abrechnungsverfahren. Vorgenommen wird die Verstempe
lung bei Gebrauch von Marken durch Entwertung (Vermerk des Entwertungs
tages auf den Marken), bei der Tag und Jahr mit arabischen Ziffern, der 
Monat dagegen - wenn auch abgekiirzt - in Buchstaben einzutragen sind. 

Die Borsenmakler versenden iiber die von ihnen abgeschlossenen Geschafte 
auch jetzt noch SchluBnoten, weil eine Bestatigung des Geschaftsabschlusses 
notwendig ist. Aus demselben Grunde wird auch beim direkten Borsen
handel (von Bank zu Bank) yom Verkaufer eine SchluBnote an den Kaufer 
gesandt. Di~se SchluBnoten brauchen nicht mehr aus zwei durch Perforation 
getrennten Teilen zu bestehen. Vielmehr wird neuerdings haufig das von dem 
"AusschuB fUr wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium fUr Wirt
schaftlichkeit" entworfene Formular verwendet, das in einem Exemplar 
mit Durchschlag beschrieben wird. Die Mahler senden einem Kontrahenten 
das Original, dem anderen den Durchschlag. Auf beide Schriftstiicke hat der 
Makler den Vermerk "Handlergeschaft" zu setzen, und zwar auch dann, wenn 
er die Versteuerung nicht vorzunehmen hat. Das ist, wie erwahnt (S.396), 
der Fall, wenn er das Geschaft zwischen zwei Kontrahenten vermittelt hat, 
diese also je zur Halfte die Steuer an dasFinanzamt im Verrechnungsverfahren 
abzufUhren haben. Der Makler hat die Versteuerung zur Halfte dagegen 
vorzunehmen, wenn er selbst Kaufer oder Verkaufer (Kontrahent) ist, sofern 
die Aufgabe nicht innerhalb der im Gesetz vorgesehenen Frist nachtragIich 
erteilt wird (s. Beispiel 47). 

Auf der SchluBnote werden Angaben libel die Hohe der Mahlergebiihr 
(Courtage) gemacht (5,10 RM.). Auf Grund dieser Berechnung werden dem 
Mahler diese Betrage in den Biichern der Bank gutgeschrieben. Friiher war 
in den SchluBnoten noch ein Vermerk folgenden Inhalts enthalten: "Reklama
tionen werden nur bis 12 Uhr mittags am nachsten Borsentage entgegen
genommen". Er ist jedoch iiberfliissig, wenn das Geschaft nach den "Be
dingungen fUr die Geschafte an der Berliner Fondsborse" zustande gekommen 
ist, weil diese ausdriichlich bestimmen, daB Erinnerungen wegen Unter
lassung der Zustellung oder gegen den Inhalt der zugestellten Urkunden bei 
Geschaften in Wertpapieren, die nur zum Einheitskurse notiert werden, bis 
121/2 Uhr nachmittags, in denen, die auch "fortlaufend" notiert werden, 
bis 12 Uhr mittags des dem AbschluB folgenden Borsentages geltend zu machen 
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Beispiel Nr. 47. 

Makler-SchlnBnote. 
Berlin, den 5. Oktober 19 ... SchluBnote Nr •.......................... __ 

Von Dresdner Bank 
______________ ._. __ . __ . ____________ ...... _____ . _______ -____ .... __ . ___ . _______ ..... _____ Berlin. 

An Deutsche Bank unit Disconto-Gesellschaft 
.. ____________________________________________________________ ----,-----______________ Berlin. 

KASSE-SCHLUSS nach den Usancen der Berliner Borse. 

Wertpapier: Hapag-Aktien 

Nennwert: 

RM. 

Borsenumsat.z
steuer 1m 

Abrechnungs
verfahren 

verrechnet 

l:Il Maklergebiihr: 5 R1d. 10 Pi. 

Vberweisung von: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ---

Gehandelt mit Ihnen bzw. iiberwiesen: 
. ______________________ . a .----------------------- 0/0 

Differenz: 

an Sie 
----------------- RM .. ----------. Pf. von Ihnen 

Handlergeschii.ft. 

Vermittelt durch: 

Hermann Krau8e 

Kursmakler 

sind. Diese Bestimmung ist notwendig, weil die Verluste aus Fehlern infolge 
der starken Kursschwankungen bedeutend sein konnen, wenn die Differenzen 
nicht sofort geregelt werden2). Aus dieser Beschrankung der Reklamations
frist geht schon hervor, daB die "Bedingungen" die gesetzliche vierzehntagige 
Frist zur ttbersendung der SchluBnoten ffir den Handel zwischen Borsen
besuchern einschranken. Nach § 8 der "Bedingungen" ist namlich die SchluB
note oder eine schriftliche Bestatigung des Geschaftsabschlusses spatestens 
am Vormittage des nachsten Borsentages zuzustellen. 

Eine besondere gesetzliche Regelung hat die Versteuerung der zwischen 
der Bank des Borsenplatzes (Zentralbank) und deren Kunden abgeschlossenen 
Geschafte erfahren, wenn der Kunde selbst Bankier (Lokalbank) ist und das 
Geschaft in Kommission ffir einen Dritten ausfiihren laBt. (KVStG. § 58 
Abs. 2, Aus- und Durchfiihrungsbestimmungen § 96). Erteilt z. B. ein 
Kunde einer in Halle ansassigen Bank (Lokalbank) einer Berliner' Bank 
(Zentralbank) den Auf trag zum Ankauf von Wertpapieren an der Berliner 
Borse, so miiBte eigentlich dieses Geschii.ft dreimal versteuert werden; zu
niichst der AbschluB zwischen der Zentralbank und derjenigen Bank, mit der 

1) Nach einem ErlaB des Reichsfinanzministeriums vom 27. August 1929 (So 5140 
bis 858 III) sind die Makler einstweilen nicht mehr verpflichtet, bei der Buchung 
der reinen' Vermittlungsgeschafte den Kurswert (ausmachenden Betrag) anzugeben. 

2) Uber die Art der Regelung siebe "Bedingungen" § 9. 
Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 26 
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sie das Deckungsgeschaft an der Borse abschlieBt, zweitens der AbschluB 
zwischen der Zentralbank und der Lokalbank und drittens der AbschluB 
zwischen der Lokalbank und deren Kunden. Wiirde das Gesetz in einem 
solchen Falle die dreifache Versteuerung des Geschaftes verlangen, so bestande 
fiir die Provinzbll.nken die Gefahr, daB ihre Kunden die Borsengeschafte zum 
Zweck der Ersparnis von Steuergebiihren bei den Banken der Borsenplatze 
abschlieBen. Das Gesetz hat daher fiir diese Falle eine Erleichterung geschaf
fen, indem es nur die Steuer fiir das von der Zentralbank abgeschlossene 
Borsengeschaft (Deckungsgeschaft) und fiir das Geschaft zwischen der Zentral
bank und der Lokalbank fordert. Dagegen ist das Kommissionsgeschaft 
zwischen der Lokalbank und deren Kunden (Abwicklungsgeschaft) steuerfrei. 
Die Hohe der Steuer fiir das zwischen der Zentralbank und der Lokalbank 
abgeschlossene Geschaft richtet sich jedoch nach der Art des zwischen der 
Lokalbank und deren Kunden zustande gekommenen Abwicklungsgeschafts, 
also danach, ob fiir dieses Geschaft die Kundensteuer oder die ermaBigte 
Handlersteuer in Betracht kommt, oder ob es ein Auslandsgeschaft ist. 

Die Verrechnung der Steuer erfolgt bei diesen Geschaften in folgender 
Weise. FUr das mit der Lokalbank abgeschlossene Geschaft verrechnet die 
Zentralbank die halbe Handlersteuer, wahrend die Lokalbank die volle 
Kundensteuer abziiglich der halben Handlersteuer zu verrechnen hat, wenn 
ihr Kommittent nicht die Handlereigenschaft besitzt und im Inlande wohnt. 
1st der Kunde der Lokalbank inlandischer Bankier, hat er also selbst die 
Handlereigenschaft, so verrechnet die Lokalbank nur die halbe Handler
steuer; ist er auslandischer Bankier, so hat sie iiberhauptkeine Steuer zu 
verrechnen. 1st der Kunde ein im Auslande ansassiger Privatmann,· also 
ohne Handlereigenschaft, so hat die Lokalbank die halbe Kundensteuer ab
ziiglich der von der Zentralbank bereits verrechneten halben Handlersteuer 
an das Finanzamt abzufiihren. Nach den Ausfiihrungsbestimmungen (§ 96) 
hat die Lokalbank der Zentralbank bei Weitergabe des Auftrags zu erklaren, 
daB sie als Kommissionar eines anderen handle. Sie kann auch. der Zentral
bank ein fiir allemal erklaren, daB sie als Zwischenkommissionar handele, 
falls sie im einzelnen Falle nichts Gegenteiliges mitteilt. Sie hat demgemaB 
also Mitteilung an die Zentralbank zu machen, wenn das Geschaft fiir eigene 
Rechnung abgeschlossen wurde. Trotz dieser Bestimmung, die fiir die Banken 
zu Erschwernissen fiihrt, hat jedoch der Reichsminister der Finanzen in einem 
EriaB vom 13. April 1928 - III Rv. 12415 - angeordnet, daB die Nicht
bezeichnung der Eigen- (Nostro-) Geschafte durch die Lokalbank von den 
Priifungsbeamten nicht beanstandet werden soll. FUr die Zentralbank sei 
die Bezeichnung der Eigengeschafte ihres Kommittenten steuerlich ohne Be
deutung, weil sie, gleichgiiltig ob Kommissionsgeschaft oder Eigengeschaft 
ihres Vertragsgegners vorliegt, stets die Halfte der Steuer fiir Handlerge
schafte abzufiihren hat. Fiir den Priifungsbeamten ergebe sich das Vorliegen 
eines Eigengeschafts der Lokalbank aber ohne weiteres daraus, . daB deren 
KommissionsgeschiiIte als solche kenntlich zu machen sind. In die Biicher 
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der Lokalbank ist dabei sowohl das Geschaft mit der Zentralbank.als auch 
das Abwicklungsgeschaft mit dem Kommittenten einzutragen. ,Bei heiden 
Buchungen ist auf das Gegengeschaft zu: verweisen. Es btaucht jedoch 
nicht der Vermerk "Abwicklungsgeschiift" bei jeder einzelnen Buchung in 
den Bfichern angegeben zu werden. 

Die Lokalbank muB der Zentralbankdie Auftriige jedes Kunden getrennt 
weitergeben, und die Zentralbank hat fiber die GescMfte eines jaden Kunden 
der Lokalbank eine besondere Abrechnung auszustelleni so daB auch die Steuer 
besonders zu berechnen ist. In der Abrechnung der Zentralbank istdie Hohe 
der von ihr verrechneten Steuer anzugebeu .. Die Lokalbank . hat fiber das 
Abwicklungsgeschiift ihrem Kunden eine Verrechnungsanzeige oder Ab
rechnung zuzusenden und hierauf sowie auf deren Durchschriftden Vermerk 
"Abwicklungsgeschiift" zu setzen; 

N amentlich groBere Banken haben haufig am gleichen Tage Einkaufs
und Verkaufsauftrage fiber Wertpapiere derselben Gattung und zu dem
selben Kurse auszuffihren. Soweit der anzukaufende Nominalbetrag dem 
zu verkaufenden entspricht, werden beide Geschafte nicht ausgefiihrt, sondern 
kompensiert. Hierdurch ersparen die Banken·die Entrichtung der Umsatz
steuer auf die an der Borse abzuschlieBenden Geschafte. Om nun dem Staate 
die ihm hierdurch entgehende Steuer wieder zuzufiihren, wird im Kapital
verkehrssteuergesetz bestimmt (§ 59 Abs.l), daB ffir jedes der beiden Ge
scMfte, soweit sie sich ausgleichen, eine weitere Steuer in Hohe der Halfte 
der ffir Handlergeschafte vorgeschriebenen Steuer zu entrichten ist. Die 
Bank hatte also im FaIle der Kompensation denselben Betrag an Borsen
umsatzsteuer zu zahlen, den sie zahlen wfirde; wenn sie zur Deckung der bei
den Auftrage steuerpflichtige Borsengeschiifte mit eirtem Dritten abgeschlossen 
hatte. Man nennt diese SteuerKompensationsst~uer. Siewirdjedoch nach 
§ 90 b des KVStG. bis auf weiteres nicht erhoben. Der Reichsfinamzminister 
ist jedoch ermachtigt, mit Zustimmung d~s Iteichsrats diese Steuer - ebenso 
wie die Zusatzsteuer (s. S. 394) - wieder in Kraft treten zu lassen. 

Besondere Vorschriften enthaJt das Kapitalverkehrssteuergesetz auch fiber 
die Versteuerung bei Metageschaften und Konsortialgeschaften. In 
beiden Fallen handelt es sich um Geschafte ffir gemeinschaftliche Rechnung 
mehrerer an ihnen beteiligter Personen. Metageschiifte nennt man diejenigen 
Gemeinschaftsgeschafte, an denen zwei, Konsortialgeschafte jene, an denen 
mehr als zwei Personen beteiligt sind. In Form des Metageschafts wird in 
der Regel die Arbitrage in Wertpapieren al1sgeiibtI), wahrimd das Kon
sortialgeschiift meist bei der 'Obernahme von Wertpapieren zumZwecke der 
Einffihrung an der Borse angewendet wird. EinMetageschiift oder Kon
sortialgeschiift kann aber auch abgeschlossenwerden, wenn aus irgendeinem 
anderen Grunde mehrere Personengemeinsam· Effekten kaufen und ver
kaufen wollen. Es kommt z. B. vor, daB mehrere BaDken vondem Emie-

1) Niiheres hieriiber siehe Abschn. 9 dieses Kapitels. 
26* 
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sionshause einen bestimmten Betrag von Aktien einer Gesellschaft fiir gemein
same Rechnung iibernehmen, um sie an der Borse oder an ihre Kundschaft 
weiter zu verkaufen. Durch die Obernahme eines groBeren Betrages erreicht 
das Konsortium einen niedrigeren Ankaufskurs als beim Erwerb von Teil
betragen durch jedes einzelne Mitglied; andererseits kann von einer Mehrzahl 
von Banken eine groBere Anzahl von Kunden fiir das Papier als Kaufer ge
wonnen werden. Haufig werden zwischen den Konsortialmitgliedern bestimmte 
Vereinbarungen iiber den bei der Begebung zu erzielenden Mindestkurs ge
troffen; im iibrigen liegt die Durchfiihrung des Geschiifts meist in den Handen 
des Konsortialleiters, der den einzelnen Mitgliedern des Konsortinms nach 
beendetem Verkauf Abrechnung zu erteilen hat. Jedes l\litglied ist mit einem 
bestimmten Prozentsatz am Gewinn oder Verlust des Konsortiums beteiligt. 
In demselben Verhaltnis haben die Mitglieder Einzahlungen zu leisten, deren 
Hohe insgesamt dem Betrage der angekauften Wertpapiere entspricht. Ver
ringern sich die Konsortialbestande durch Verkaufe von Effekten, so werden 
an jedes Konsortialmitglied im Verhiiltnis seiner Beteiligung Ausschiittungen 
vorgenommen, und zwar ungefahr in Hohe des Wertes der Verkaufe. SoIl 
das Konsortium vor der vollstandigen AbstoBung der Effektenbestiinde 
aufgelOst werden, so werden die verbleibenden Bestande auf Grund ihrer 
Beteiligungsquote an die Mitglieder verteilt. Eine vorzeitige Auflosung kann 
z. B. erfolgen, wenn sich die Begebung der Wertpapiere als unmoglich er
wiesen hat (s. a. Kapitel VIII, Abschnitt 3). 

Was nun die Versteuerung der Meta- und Konsortialgeschiifte betrifft, 
so ist natiirlich jedes Kauf- oder Verkaufsgeschaft der Metisten oder des 
Konsortiums steuerpflichtig; es sei denn, daB es sich um die Obernahme 
eines Aktienpostens von der Gesellschaft als "erster Erwerber" handelt 
(s. S. 388). Steuerpflichtig sind natiirlich in jedem FaIle die Verkaufe 
der Meta oder des Konsortiums. Soweit das Konsortium Kaufe oder Ver
kaufe an der Borse vornimmt, tritt es nicht selbst als Gegenkontrahent auf, 
weil nach auBen das Bestehen eines Konsortiums nicht erkennbar zu sein 
braucht. Hat also eine Bank, wie es gewohnlich der Fall ist, die Leitung des 
Konsortiums und verkauft sie fiir Rechnung des Konsortiums einen Teil 
des Konsortialbestandes an der Borse, so kann sie das Geschaft im eigenen 
Namen abschlieBen, ohne daB etwa ein besonderes steuerpflichtiges Anschaf
fungsgeschaft zwischen dem Konsortium und dessen Leiter der den Verkauf 
ausgefiihrt hat, vorliegt. Ebenso hat der Metist, der ein Geschaft im eigenen 
Namen, aber fiir Rechnung der Metaverbindung abschlieBt, kein steuerpflich
tiges Geschiift mit dem anderen Metisten gemacht. Da somit die Abrechnungen 
zwischen den Metisten oder Konsortialmitgliedern untereinander nicht als 
Anschaffungsgeschafte aufgefaBt werden, konnte mit Hille von Meta- oder 
Konsortialgeschaften leicht eine Hinterziehung von Borsenumsatzsteuern 
erfolgen. Nichtbankiers, die, wie erwahnt, fiir die mit Banken abgeschlossenen 
Geschafte die Kundensteuer zu zahlen haben, konnten mit einer Bank eine 
Metaverbindung eingehen oder ein Konsortium bilden; die Meta oder das 
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Konsortium hatte alsdann nur die halbe Handlersteuer zu zahlen, die die 
Bank bei Ausfiihrung der Geschafte an der Borse zu entrichten hat. Um dies 
zu verhindern, bestimmt das Kapitalverkehrssteuergesetz (§ 58 Abs. 5): 
,,1st ein Handlergeschaft von dem Handler fiir gemeinschaftliche Rechnung 
mit anderen Personen geschlossen, die nicht zu Handlern gehoren, so wird 
angenommen, daB der Handler mit diesen Personen Kommissionsgeschafte 
abgeschlossen hat." Kauft also z. B. die X-Bank als Leiter eines Konsortiums 
fiir gemeinschaftliche Rechnung mit dem Bankier A und mit dem Nicht
handler B an der Borse 30000 RM. Dresdner Bank-Aktien zum Kurse von 
163% (Kurswert 48900 RM.) unter der Vereinbarung, daB aIle drei Kon
sorten mit je einem Drittel beteiligt sind, so hat die X-Bank dem Nicht
handler B Abrechnung zu iibersenden, in der die Verrechnung einer Steuer 
fiir Kundengeschafte nach einem Wert von 16300 RM. (ein Drittel von 
48900 RM.) bescheinigt wird. 

Um Steuerhinterziehungen feststellen zu konnen. haben die Finanz
amter das Recht, jederzeit eine Nachpriifung der Versteuerung vornehmen zu 
lassen. Nach § 114 der Ausf.Best. sind Banken und andere Personen,ditS 
gewerbsmaBig oder in Ausiibung ihres Berufs bOrsenumsatzsteuerpflichtige 
Geschafte abschlieBen oder vermitteln, verpflichtet, dem Priifenden samtliche 
Biicher, Schriftstiicke und Belege vollstandig zur Einsicht vorzulegen, damit 
sich der Priifungsbeamte davon iiberzeugen kann, ob samtliche steuerpflich
tigen Geschafte versteuert, ob SteuerermaBigungen oder Befreiungen nicht zu 
Unrecht in Anspruch genommen und die Fonillichkeiten beachtet sind, von 
deren Innehaltung die SteuerermaBigungen oder Steuerbefreiungen abhangen, 
ob die Buchfiihrung ordnungsmaBig ist, die in Betracht kommenden Geschafte 
yom Abrechner ausnahmslos in die Biicher, die der Steuerberechnung zu
grunde liegen, eingetragen sind. 

Die Berechnung der Borsenumsatzsteuer erfolgt gewohnIich, soweit es 
sich um die an der Borse getatigten Geschafte handelt, in der Borsenabteilung, 
und der Steuerbetrag wird alsdann auf die SchluBnoten der Makler gesetzt 
und in die Borsenjournale(S. 520) eingetragen. Diese dienen dann als Grund
lage fiir die Nachpriifung der Versteuerung durch die Finanzamter. Bei den 
mit der Kundschaft abgeschlossenen Geschaften wird die BOrsenumsatz
steuer bei der Erteilung der Abrechnung-in der "Effekten~Korrespondenz" 
oder einer besonderen Abteilung, der "Effekten-Rechnerei" - enilittelt UIid 
gebucht. Die Berechnung wird von einem zweiten Beamten nachgepriift. 
Dieselben Beamten haben die der Bank zugestellten Abrechnungen in. bezug 
auf die Richtigkeit der Versteuerung nachzupriifen. Diese Kontrolle ist des
halb besonders notig, weil, wie erwii.hnt, auch die Empfanger der im Abrech
nungsverfabren ausgestellten Abrechnungen oder der SchluBnoten fiir die 
richtige Versteuerung verantwortlich sind. Die Buchung der Borsenumsatz
steuer fiir Kundengeschafte erfolgt gewohnIich im Effekten-Memorial, das 
auch fur die Nachpriifung durch das Finanzamt herangezogen wird. (Siehe 
Kapitel VI, Abschnitt 9.) 



406 Courlage-Skontro.W ¢.siieUung· b,ei Effektengeschaften. 

Sind die von den Maklem iibersa.ndten SchluBnoten auf die Richtigkeit 
ihrer Ausstellung gepriift,so :wirdderiMaklem die in Ansatz gebrachte Makler
gebiihr gutges¢hrieben. Zu diesem Zweckwird jedem Makler im Courtage
~kontro ein Konto errich.tet. Die CourlagerechIiungen werden zum 8., 
15. und 28. eines jeden Monats·eingezogen.(in Berlin meist durch den Kassen
Verein), undzwar derart, daB an jedem Einziehungstage immer nur die Ge
biihren aus denbis zumvorangegangEmen Einziehungstage abgeschlossenen 
Geschaften eingezogen' .werdendiirfen. Am 8. jedes Monats diirfen jedoch 
auchdie bis zum vdrangegangenen Ultimo faIlig gewordenen Gebiihren mit 
eingezogen werden. . Die. Eillreichung der . Courtagerechnungen hat beim 
Berliiler Kassen-Verein drei Tage, vor Falligkeit :zu erfolgen1). 

Am Kopfe oder SchInS dar Effektenrechnungen (s. Beispiel 44-46) be
findet sieh ein Vermerk;der daraufhinweist, ob der Kunde fiir den Be
trag belastet oder erkannt wird. Gleichzeitig wird angegeben, von welchem 
Tage ab im Kontokorrent Zinsenzu rechnensind. Nach den gegen
wartig herrschenden . Gepflogenheiten der Banken erfolgt die Wertstellung 
(Valutierung) sowohl bei Kauf als. auch bei Verkaufsgeschaften auf den 
zweiten Werktag nach der. Ausfiihrung .. Bei den Verkaufsgeschaften wird 
hierbei vorausgesetzt, da13sich die Stiicke des Kunden im Besitze der 
Bank ];,efinden. Miissen sie erst vom Kunden oder von dritter Seite ge
liefert werden, so el'folgt die Wertstellung erst. auf den zweiten Werktag 
nach Eintreffen der Papiere. pie fiir die Valu~erung vorgesehene Frist 
von zwei Tagen ist eingefiihrt worden, .weil auch die Lieferungder Wert, 
papiere nicht friiher' erfolgt. Nach den "Bedingungen fiir die Geschafte 
an der Berliner WertpapierbOrse'~ • hat die Lieferung bei Kassageschaften 
an dem dem AbschluBtagefo~genden ·zweiten Werktage; und zwar vor. 
mittags zwischen 9 und 11 Ullr, zu erfolgeIi. soweit sie nicht durch dell 
Kassen.VeJ,'ein vorgenommen wird. In diesem FaIle, der die Regel bildet, 
)Verden die. Effekten am zweiten Werktage nach dem AbschluBtage dem 
Kassen-Verein iibergeben, oder .an war Stelle der "Oberweisungsscheck, 
falls sich die Wertpapiere im Sammeldepot befinden (siehe hieriiber Kapitel VI, 
Abschnitt 3). 

5. Die AlIftragserteilung bei Termingeschaften und deren 
. Ausfiihrung. 

Wie auf Seite 333 dargelegtwurde, unterscheidet man zwischen Kassa. 
geschaften, deren Erfiillung sofort nach ihrein AbschluB oder innerhalb. einer 
kurzen Frist zu erfolgen hat, nnd Teriningeschaften, bei denen die Erfiillung 
auf einen spateren Zeitpunkt --'- in Deutschland auf den Ultimo des Monats -
verlegt wird. . 

1) DieVersteuerung der prii.miengeschii.fte wird. ill Abschirltt6; der Prolonga-
tionen in Abschirltt 7 dieses Kapitels behandelt. . 
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Der 'Terminhandel hat in der Offentlichkeit lebha.fte Bea.chtung und 
schade Kritik hervorgerufen. Man hat gegen ihn eingewendet, daB er aus
schlieBlich oder hauptsil.chlich der Borsenspekulation diene, indem beim 
AbschluB von Borsentermingeschaften die Absicht nicht darauf gerichtet sei, 
die Stucke abzunehmen oder zu liefem, sondern nur einen Gewinn in Rohe 
des, Unterschieds zwischen dem Eirikaufs- und Verkaufskurse zu erzielen. 
Gleichzeitig sei er geeignet, die Beteiligung unberufener Kreise an Borsen
spekulationsgeschaften zu begiinstigen. Indem die Erfiillung des Geschafts 
erst an einem spateren Termin zu edolgen brauchtund die Prolongation 
hinausgeschoben werden kann, setze der AbschluB del" Termingeschafte nicht 
das Vorhandensein eines ihrem Umfange entsprechenden Kapitals voraus. 
In erster Reihe rich tete sich die Kritik gegen den Terminhandel von Getreide 
und Erzeugnissen der Getreidemuilerei. Namentlich die Vertreterder Land
wirtschaft glaubten, daB durch ihn hii.ufigeine Beeiriflus<;lung der Marktlage 
stattfinde. Sie wiesen darauf hin, daB mit.Hilfe des Terminhandels die Preise 
ubermaBig gesteigert werden, obgleich die Nachfrage nur spekulativ sei, also 
den tatsachlich vorhandenenBedarf weit ubertreffe, und daB umgekehrt 
durch Blarikoabgaben, die in groBerem Umfange nur beim Terminhandel 
moglichsind; der Preis kunstlich herabgedruckt werde, obgleich das Verhalt
nis zwischen Angebot und Na.chfrage einenhOheren Preis rechtfertige. 

Die Auffassung, daB der Borsenterminhandel in Wertpapieren, der uns 
hier haupt3achlich zu bescMftigen hat, die Beteiligung unberufener Kreise 
a.m Borsenspekulationsgeschaft begiinstige, ist nicht ohne weiteres, aber doch 
bis zu einem gewissen Grade zutreffend. Es istzW'ar keineEigenart des 
Terminhandela, daB das an der Borse spekulierende Publikum Effekten
geschafte mit geringem Kapital abschlieBen kann. Haufig wird namlichuber
sehen, daB beim Kassageschii.ft der "Kaufmit EinschuB" moglich ist, der die 
Kaufer ebenfalls in die Lage versetzt, weit groBere Betrage von Wertpapieren 
zu erwerben, ala sie abzunehmen und vbl!' zu bezahlen imsta.nde sind. Beim 
AbschluB von Termingeschii.ften an der Borse ist jedoch die Moglichkeit, in 
einem die Eigenmittel ubersteigenden MaBe Engagements zu unterhalten, 
leichter gegeben. Wie noch gezeigt werden soil (siehe Seite 437), ist infolge 
der Garantieleistung durch die Liquidationskassen grundsatzlich ein AbschluB 
von Borsengeschii.ften auf Termin in jedem Umfange moglich, solange nur 
die ffir erforderlich gehaltenen Sicherheitsleistungen gegenuber der Liqui
dationskasse, dieetwa 15-20 % des Kurswerts der abgeschlossenen Geschii.fte 
betragen, gesteilt werden konnen. In der Vorkriegszeit war die Leistung von 
Einsohiissen weder gegenuber den Liquidationskassen, die erst im Jahre 1925 
gegriindet wurden, noch gegenuber den Gegerikontrahenten des Geschii.ftes 
ublich. Kaufer und Verkaufer gingen vielmehr bis zur Erfiillung des Gesohii.ftes 
am Monatsende gegenseitig das Risiko ffir den Verlust ein, derdurchZah
lungsunfiihigkeit des Gegerikontrahenten entstehen konnte. Da die Borsen
firmen nun bestrebt sein muBten, dieses Risiko nicht ins Ungemessene zu er
hOhen, waren sie bei der Auswahl des Gegerikontrahenten ffir Terminengage-
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ments, der "Aufgabe", zuruckhaltend. Dadurch wurde kleinen Firmen eine 
ubertriebene Ausdehnung des Termingeschii.ftes selbst dann nicht moglich, 
wenn sie im EinzeHall - etwa durch gelegentliche groBe Kundenauftrage 
und entsprechende Einschusse - uber ausreichende Mittel verfugten. Durch 
die erwahnte Neuregelung des Termingeschafts mit Hilfe einer Garantieleistung 
durch Liquidationskassen sind aber jetzt nicht nur die Bankfirmen, denen an 
der Borse in unbegrenztem MaBe Vertrauen entgegengebracht wird, imstande, 
Termingeschafte in beliebigem Umfange abzuschlieBen, sondern selbst wenig 
kapitalkraftige Bankiers, deren Kredit sonst an der Borse beschrankt ist, ver
mogen doch weit mehr Termingeschafte einzugehen als Kassageschafte. Auch 
beim AbschluB von Kassageschii.ften konnen sie zwar, wenn die Vorschriften 
des Depotgesetzes erfullt sind, sich durch Weiterbeleihung der Wertpapiere, die 
sre ffir Rechnung der Kundschaft angekauft haben, die notwendigen Mittel be
scha£fen. Sie brauchen eigenes Kapital ffir die Durchfiihrungder Geschaftenicht 
zurVerfugung zu stellen, sofern der von demKunden geleisteteEinschuB ebenso 
hoch ist wie der EinschuB, den sie bei der Weiterbeleihung dem Geldgeber 
gewihren mussen. Jedoch stoBt die Verpfandung von Wertpapieren haufig, 
namentIich in Zeiten einer sehr wilden Kurssteigerung, in denen daher die 
Gefahr starker Kursruckgange besonders groB ist, auf Schwierigkeiten, indem 
die Geldgeber eine hohere Sicherheit fordern oder eine strengere Auswahl der 
zu beleihenden Wertpapiere tref£en. Indem somit der Terminhandel dem 
Bankier den AbschluB von Effektengeschaften an der Borse erleichtert, kann 
der Bankier auch den Termingeschaften mit seiner Kundschaft eine groBere 
Ausdehnung geben und diese zum AbschluB solcher Geschafte veranlassen. 
Sofern er mit geniigender Sorgfalt darauf achtet, daB der Kunde neue Ein
schiisse - mindestens entsprechend den von ihm selbst zu stellenden Sicher
heiten gegeniiber der Liquidationskasse - leistet, wenn durch einen Riick
gang der Kurse (oder bei Blankoengagements durch Kurssteigerung) der Ein
schuB aufgezehrt zu werden droht, braucht er keine eigenen Mittel in An
spruch zu nehmen. Daher kann der Terminhandel tatsachlich mehr als das 
Kassageschaft zu einer Ausdehnung der Spekulationsgeschafte in Wertpapieren 
auf solche Kreise fiihren, die nicht iiber geniigende Mittel verfiigen und das 
Risiko der Geschafte nicht hinreichend zu iibersehen vermogen. Aber dieser 
Na.chteil des Terminhandels gegeniiber dem Kassageschaft ist nicht so er. 
heblich, wie hii.ufig angenommen wird, und die Erfahrung lehrt, daB auch mit 
Hilfe des Kassahandels sich eine sehr umfangreiche Effektenspekulation ent
wickeln kann. 

Andererseits sind auch die Vorteile des Terminhandels nicht zu iibersehen. 
Sie bestehen zunachst darin, daB er den Umfang der Kursschwankungen ver
mindert, indem bei groBer Nachfrage nach einem Papier die Baissespekulation 
Verkaufe vornimmt, wenn sie die durch die Nachfrage entstehende Kurs
steigerung ffir unberechtigt haIt. Umgekehrt wird die Baissespekulation, wenn 
umfangreiches Angebot auf tritt, Deckungskaufe vornehmen, und dadurch 
wird der Kursriickgang geringer sein als es der Fall ware, wenn die Kurse 
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allein von den Geschaften der Haussespekulation beeinfluBt werden. So 
pflegt die Baissespekulation einer wilden Aufwartsbewegung der Borsenkurse 
etwas entgegenzuwirken, wie sie umgekehrt in den Zeiten einer Borsenkrisis, 
in der die Raussespekulation sehr zuruckhaltend zu sein pflegt, durch ihre 
Deckungskaufe den Umfang der Kursruckgange vermindert. Ohne den Ter
minhandel ist aber eine ausgedehnte Baissespekulation unmoglich, da nur die 
Festsetzung einer spateren Lieferfrist der Stucke den Verkaufer in die Lage 
versetzt, Wertpapiere zu verkaufen, die er nicht besitzt. Beim Kassahandel 
setzt diese Tatigkeit, wie wir gesehen haben, voraus, daB der Verkaufer sich 
die Stucke von ihrem Eigentumer ausleiht. Aber dies ist fur eine langere Zeit 
nur in seltenen Fallen moglich; der Eigentumer wird haufig gerade im FaIle 
einer Kurssteigerung die verliehenen Stucke zuruckfordern, um sie verkaufen 
zu konnen, also zu einer Zeit, in der die Deckung des Baisseengagements 
nur mit Verlust erfolgen kann. Es ist daher unrichtig, wenn behauptet wird, 
daB nur durch den Terminhandel die Preise ubermaBig erhOht oder ermaBigt 
werden. Die Erfahrung lehrt vielmehr, daB haufig auch die Kursschwankungen 
im Kassahandel bedeutend sind, zuweilen groBer als im Terminhandel. 

Unzweifelhaft erfolgt in den meisten Fallen der AbschluB von Borsen
termingeschaften in Wertpapieren nur zu dem Zweck, einen Gewinn in Hohe 
des Unterschiedes zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufskurse zu er
zielen. Aber auch dies ist nicht eine Eigenart des Terminhandels, sondern bei 
der Effektenspekulation in Kassapapieren gleichfalls anzutreffen. Nur die 
festverzinslichen Werte werden meist in der Absicht gekauft, in den 
GenuG der Zinsen fiir das angelegte Kapital zu gelangen. Zwar will auch 
der Kaufer von Aktien haufig nur eine Verzinsung seines Kapitals erzielen, 
die ihm in Form von Dividenden zuflieBt. Tatsachlich ist er jedoch von der 
Rohe des Kurses zur Zeit des Verkaufs abhangig; mag der Verkauf zunachst 
iiberhaupt nicht oder erst nach langer Zeit beabsichtigt sein. Das Risiko 
der Kursveranderung, das der Kaufer eingeht, ist gewohnlich groBer als der 
Dividendenertrag. Jeder Ankauf von Aktien bildet daher, welche Absicht 
der Kaufer auch gehabt haben mag, eine Spekulation auf eine Steigerung 
des Kurses bis zum Tage des Verkaufs. Wiirde der Kurs iiberhaupt keine 
Schwankungen erfahren, so wiirde der Kaufer das zum Ankauf der Aktien 
hergegebene Kapital zinslos hergeben. Wie wir gesehen haben (Seite 356), 
wird nach der Abtrennung des Dividendenscheines ein Kursabschlag in Rohe 
der Dividende vorgenommen. Nur wenn eine Steigerung des Kurses in Rohe 
dieses Abschlags eintritt, hat der Besitzer des Wertpapiers tatsachlich durch 
den Empfang der Dividende einen Nutzen erzielt. Freilich ist die Wahrschein
lichkeit, daB der Kurs in absehbarer Zeit urn die Rohe des Dividenden
abschlages steigt, sehr groB, weil sonst gerade die Aktien von Gesellschaften, 
die sehr hohe Dividenden ausschutten, infolge der Dividendenabschlage im 
Laufe einiger Jahre einen besonders niedrigen Kursstand einnehmen wiirden. 
Verkauft jemand ein Wertpapier, bevor der Dividendenschein fiir das Ge-
8chaftsjahr, in dem er es angekauft hat, abgetrennt wird, so geht er (der 
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Verkil.ufer), wenn der Verkaufskurs dem Ankaufskurs genau entspricht, dar 
Zinsen fiir das Kapital yom Tage des Ankaufs bis zu dem des Verkaufs vcr
lustig. Theoretisch miiflten daher die Kurse aller Dividendenpapiere til.glich 
um den Betrag der Dividende fiir das lallfende Jahr, dividiert durch 365 
Tage, steigen.· Aber ganz abgesehen davon, dafl die Hohe dieser Dividende 
vor dem Abschlufl des Geschil.ftsjahres nicht bekannt ist, der Kursfeststellung 
also nur Schil.tzungen zugrunde gelegt werden konnten, ist ja die Kursent
wicklung von der Hohe der jeweilig vorliegendenKauf- und Verkaufsauftrage 
abhil.ngig, deren Erteilung von einer ganzen Anzahl anderer Umstil.nde· (z. B. 
von der allgemeinen Borsen- und Wirtschaftslage) beeinfluBt wird. 

Zugunsten des Terminhandels darf ferner nicht iibersehen werden, daB; er 
zuweilen fiir Geschil.fte gewahlt wird, die nicht spekulativer Art sind, sondern 
das Risiko einer Spekulation gerade beseitigen sollen. Die Anzahl dieser Ge
schil.fte ist freilich im Vergleich zU den rein spekulativen Termingeschaften in 
Wertpapieren gering. Es kann z. B. der Fall eintreten, dafl jemand aus einer 
Erbschaft die Lieferung bestimmter Wertpapiere zu erwarten hat. Da die Erb
schaftsregulierung voraussichtlich noch lil.ngere Zeit in Anspruch nimmt, der 
Erbe also zunil.chst nicht in den Besitz der Wertpapiere kommt, so wird dieser, 
gerade um ein Kursrisiko auszuschalten, einen entsprechenden Betrag der 
erst spater in seinen Besitz gelangenden Papiere "per ulthno" verkaufen. 
Er geht also ein Baisseengagement ein, das er solange prolongieren wird,· bis 
er die Stiicke aus der Erbschaft erhalt. Diese verwendet er alsdann zlir Er
fiillung des Termingeschil.fts. Voraussetzung fiir den AbschluB eines solchen 
Sicherungsgeschil.fts ist natiirlich, daB in den Wertpapieren, die dem Erhen 
zugeteilt werden, ein Terminhandel hesteht. 1st dies nicht der Fall, so kann 
der Erba vielleicht eine Verringerung seines Risikos erzielen, wann er einBaisse
engagement in anderen Wertpapieren ahruicher Art abschlieBt. Er geht dabei 
yonder Erwartung aus, daB die Kursentwicklung der ibm aus der Erbschafts
masse zustehenden Wertpapiere nicht wesentlich anders sein wird als die, 
in denen er den Blankoverkauf vornimmt. Diese Erwartung stiitzt· sich auf 
die Erfahrung, daB in Zeiten giinstiger Borsenkonjunktur fast samtliche 
Aktien industrieller Gesellschaften steigen oder in Zeiten. einer ungiinstigen 
Borseruage sinken. Sehr haufig werden auch Sicherungsgeschil.ftein De
visen vorgenommen. So pflegen sich die Stellen, die groBere langfristige 

. Anleihen im Ausland, namentlich in Amerika, aufgenomman haben, vielfach 
schon vor der effektiven Uberweisung der Erlose gegen die Moglichkeit von
Schwankungen der Devisenkurse durch sofortigen Verkauf nach Anleihe. 
abschluB zu sichern. Da sie aber derartig groBe Devisenbetrage zur sofortigen 
Lieferung der Devisen, wie es bel einem Verkauf der Devisen per KasSe not-. 
wendig ware, naturgemaB nicht besitzen, kommt nur ein Verkauf auf Termin 
in Frage. Gehandelt wird dann etwa mit Lieferung nach einem Monat, weil 
bis dahin die Uberweisung des Anleiheerloses in . Devisenform stattzufinden 
pflegt.· . Ebenso ist eine Kurssicherung dui"ch Terminverkauf von Devisen auch 
bei Aufnahme kurzfristiger Auslandskredite vielfach ublich. Wer etwa.. in 
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England einen Kredit von einer Million Pfund Sterling auf dreiMonate auf
nimmt, wird vielleicht, um nicht das Risiko einer Steigerung desengIischen 
Pfundes bis zum Riickzahlungstermin iibernehmen zu miissen, die ihm ge
lieferlen Devisen zwar zur Beschaffung deutschen Geldes per Kasse verkaufen, 
gleichzeitig aber eine Million' Pfund Sterling ·auf Termin (per drei Monate) 
kaufen. Er zahlt da.nn nur die An· und Verkaufsspesen sowie die meist ge
ringe Spanne zwischen den Devisensatzen auf Kasse und Termin, schlieBt 
aber jedes Kursrisiko aus. Natiirlich muB er in der Regel fiir das Termin
geschaft einen EinschuB gebenl). 

Insbesondere ist der AbschluB von, Warentermingeschaften zum 
Zwecke der Sicherung baufig nicht nur volk,swirtschaftlich berechtigt, sondern 
geradezu notwendig. So hat sich ~m Getreidehandel in vielen Fallen das Be
diirfnis spaterer Lieferung erwiesen. Kann. der . Verkauf des Getreides erst 
nach der Ernte erfolgen, so entsteht zu diesel,' Zeit ein Preisdruck, weilgleich
zeitig groBe Mengen. im Markte· angeboten .werden. Vermag der Landwirt 
dagegen auf Grund des voraussichtlichen Ernteergebnisses schon vorher zu 
beliebiger Zeit Verkaufe in Getreide mit demRechtder spateren Lieferung 
vorzunehmen, so werden starke Preisriickgange nach der Ernte vermieden. 
Auch die Rohzuckerfabriken pflegen sich durch Tei'mingeschafte zu sichern. 
Sie bufen die Zuckerriiben von den Landwirten auf Lieferung und verkaufen 
zu gleicher Zeit denRohzucker auf Termin. Wiirden sie ein solches Termin
geschaft nicht abschlieBen, so k<;innten sie ~inen erheblichen Verlust erleiden, 
wenn der Preis des Rohzuckers wahrend der Zeit der Riibenverarbeitung sinkt. 
Auch Baumwollspinnereien decken sich durch Ankauf von Rohbaumwolle 
im Terminhandel gegen das Risiko, das siedurch den AbschluB langfristiger 
Garnverkaufe eingehen. . 

Die Rechtsprechung hat von jeher das Bestreben erkennen lassen, Borsen
geschii.fte, die den Charakter des Spiels tragen, ·fiir rechtsunwirksam zu er
klaren und sie dadurch einzuschranken: So wa.r schon vor dem Inkrafttreten 
des Biirgerlichen Gesetzbuchs in Deutschland allgemein geltendes Recht, 
daB durch ein Spiel eine Verbindlichkeitnicht begriindet wird. Als Spiel 
betrachtet die Re,chtsprechung die sogenannten reinen Differenzgeschii.fte. 
Darunter versteht sie Vertrage, bei derenAbschluB die Absicht bestand, 
die Waren oder Wertpapiere nicht zu liefern,sondern nur die Differenz zwi
schen dem Kurse des AbschluBtages undo demdes Lieferungstages zu zahlen. 
Wahrend aber urspriinglich eine iibel'einstimmende Willenserklarung beider 
Parteienverlangt wurde, daB Abmachungen dieser Art tatsachlich getroffen 
worden sind, vertrat das Reichsgericht zum ersten Male im Jahre 1892 die 
Auffassung, daB aus den BegleituIllStanden des Vertragsabschlusses die Ab~ 
sicht der Nichtlieferung und Differenzzahlung geschlossen werden konne 2 ). 

1) Weitere Ausfiihrungen ubei.-· die volkswi:i-tli~haftliche Bedeutung des Borsen-
terminhandels siehe AbSchnitt 10 dieses Kapitels;: . . 

I) Siehe NuSbaum, "Die Borsengeschafte" in Ehrenberg, Handbuch des gesamten 
Handelsrechts, Band IV, Abteilung 2, Seite 628. 
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Diese Auffassung fand auch in den Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetz
buchs ihren Ausdruck.Die §§ 762 und 764 BGB. lauten: 

§ 762: "Durch Spiel oder durch WetteWird eine Verbindlichkeit nicht 
begriindet. Das auf Grund des Spieles oder der Wette Geleistete kann nicht 
deshalb zuriickgefordert werden, weil eine Verbindllchkeit nicht bestanden hat. 

Diese Vorschriften gelten auch fiir cine Vereinbarung, durch die der ver
lierende Teil zum Zwecke der Erfiillung einer Spiel- oder einer Wettschuld 
dem gewinnenden Teile gegeniiber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere 
iir ein Schuldanerkenntnis." 

§ 764: "Wird ein auf Lieferung von Waren oder Wertpapieren lautender 
Vertrag in der Absicht geschlossen, daB der Unterschied zwischen dem ver
einbarten Preise und dem Borsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit von 
dem verlierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden soll, so ist der 
Vertrag ala Spiel anzusehen. Dies gilt auch dann, wenn nur die Absicht des 
einen Teiles auf die Zahlung des Unterschieds gerichtet ist, der andere Teil 
aber diese Absicht kennt oder kennen rouB." 

Tatsachlich werden in der Praxis Borsengeschafte, denen von vornherein 
die Absicht zugrunde liegt, nur die Differenz zwischen zwei Kursen zu ver
rechnen, iiberhaupt nicht abgeschlossen. Wenn A. z. B. RM. 6000 Dresdner 
Bank Aktien per Ultimo huft, so ha.t er zwar meist nicht die Absicht, die 
Stiicke am Ultimo abzunehmen, aber er will auch nicht nur den Unterschied 
zwischen dem Kurse des AbschluBtages und dem a.m ffitimo (Lieferungstage) 
maBgebenden Kurse verrechnen. Vielmehrrichtet sich seine Spekulation 
darauf, daB der Kurs an dem von ihm zu bestimmenden Verkaufstage - dem 
Tage der Glattstellung des Engagements - hoher sein werde, als der des 
Kauftages. Den Verkaufstag aber vermag der Kaufer zur Zeit des Ankaufs 
noch gar nicht anzugeben, weil er nicht weiB, welche Richtung die Kurs
entwicklung einschlagen Wird. Er denkt daher auch nicht an eine Glatt
stellung zum Ultimo, sondern er will das Engagement hil.ufig iiber den Ultimo 
hinaus prolongieren, weil er erwartet, daB er im nachsten Monat einen hoheren 
Verkaufskurs erzielen kann. Trotz der somit dem Wortlaut des § 764 ent
gegenstehenden Praxis hat das Reichsgericht sehr hil.ufig bei Termingeschil.ften 
angenommen, daB ein Differenzgeschaftschon deshalb vorliege, weil mindestens 
eine Partei nicht die Absicht der effektiven Lieferung der Stiicke hatte. Als 
"Borsenpreis der Lieferungszeit" im Sinne des § 764 sah es dabei mehrfach 
den sogenannten "Liquidationskurs" 1) an, obgleich die Abrechnung zu diesem 
Kurse am Ultimo gerade dafiir spricht, daB das Engagement noch gar nicht 
endgiiltig abgewickelt ist. Die Absicht, die Stiicke nicht zu liefern, sondern 
nur die Differenz zu verrechnen, hat esnamentlich dann aIs vorhanden an
gesehen, wenn ein MiBverhaltnis zwischen der·Vermogenslage des spekulieren
den Kunden und den von ibm eingegangenen Borsenengagement bestand. Aus 
der Tatsache, daB der Kunde nicht geniigend Mittel besitzt, um die Stiicke 

1) Siehe Seite 468. 



Differenzeinwand und Termineinwand. 413 

abzunehmen, sei zu schlieJ3en, daB er nur den Willen hatte, die Differenz 
zu verrechnen. Auch der Charakter der gehandelten Papiere als "Spiel
papiere", die dauernde Unterlassung effektiver Erfullung der abgeschlossenen 
Geschafte, insbesondere also regelmiWige Prolongationen, der Mangel eines 
beruflichen Interesses am Borsenhandel usw. gelten als Indizien fiir das 
Vorhandensein eines Differenzgeschaftes 1). 

Keine Anwendung findet § 764 auf Kassageschafte. Jedoch hat das 
Reichsgericht wiederholt angenommen, daJ3 ein Geschaft nur zur Verschleie
rung eines Borsentermingeschafts in die Form eines Kassageschafts gekleidet 
worden seL Dies sei z. B. der Fall, wenn der Kaufpreis zwar sofort auf Konto 
belastet und die Abrechnung zum Kassakurse erfolgt, aber die Abnahme und 
Lieferung der Stucke unter Belastung der Zinsen seit dem Kauftage bis zum 
Monatsende vereinbarungsgemaB erst am Ultimo erfolgen solI. Ferner sind 
Kassageschafte vom Reichsgericht zuweilen schon als Spielgeschafte im Sinne 
des § 762 BGB. angesehen worden. Auch zu dieser Auffassung kam der 
hOchste Gerichtshof .auf Grund der Feststellung, daB die Parteien an eine 
wirkliche Erfullung des Geschafts durch Lieferung, Zahlung und Abnahme 
der Stucke nicht gedacht hatten, sondern daruber einig gewesen seien, es solle 
lediglich der Kursunterschied zwischen dem Borsenpreis des Kauftags und 
dem Borsenpreis des Verkaufstages den Inhalt der Geschafte bilden. Dabei 
wird nicht vorausgesetzt, daB im voraus ein bestimmter Verkaufstag fest
gesetzt werden muB. Dieser kann vielmehr der Wahl des Kunden anheim
gestellt werden 2). Eine wesentliche Unterstutzung fiir die Annahme des 
Spielcharakters erblickt das Reichsgericht auch hierbei in der Tatsache, daB 
selbst bei langerer Geschaftsverbindung eine Abnahme der Stucke nicht statt
gefunden hat und der Kaufpreis nicht bezahlt, sondern auf Konto belastet 
worden ist. Immerhin scheinen die Anforderungen, die das Reichsgericht 
als V oraussetzung fiir den Spielcharakter eines Kassageschafts stellt, stren
gere zu sein als beim Termingeschaft, obgleich manche Entscheidungen auch 
beirn Kassageschaft recht weit gehen. 

Der auf Grund der §§ 762 und 764 erhobene Einwand, daB die Geschafte 
unverbindlich seien, wird in der Praxis Differenzeinwand (Spieleinwand) 
genannt. Er darf nicht mit dem sogenannten Termi neinwand verwechselt 
werden, der auf Grund des Borsengesetzes bei Termingeschaften in bestimm
ten Fallen zulassig ist. Freilich wird auch durch den Termineinwand das 
Geschaft fiir unverbindlich erklart. Andererseits wird durch das Borsen
gesetz in vielen Fallen die Erhebung des DifferEmzeinwandes ausgeschlossen, 
wobei es gleichgiiltig ist, ob das Geschaft als solches die Bedingungen 
erfullt, die es als Spiel im Sinne des BGB. und der Rechtsprechung er
scheinen laBt. 

1) Siehe NuSbaum, Kommentar zum Borsengesetz. Miinchen 1910. S.224. 
2) Siehe u. a. die besonders bemerkenswerten Entscheidungen des Reichsgerichts 

vom 24. 11.1914 und 19. 11. 1915, abgedruckt im Bank-Archiv Jahrgang XIV, Nr. 9 und 
Jahrgang XV, Nr. 12. 
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Das Borsengesetz stellt zunachst (§§ 50, 51) bestimmte Vorschriften 
uber die Zula,ssung von Waren und Wertpapicren zum Borsenterminhandel auf. 
,Die Zulassung wird durch den Borsenvorstand ausgesprochen. Sie darf bei 
Wertpapieren nur erfolgen, wenil die Gesamtsumme der Stucke, in denen 
der Borsenterminhandel stattfinden solI, mindestens einen Nennwert von 
10 Millionen Reichsmark (vor dem Kriege 20 Millionen Mark) hat. Anteile 
einer inHindischen Erwerbsgesellschaft durfen nur mit Zustimmung der Ge
sellschaft zum Borsenterminhandel zugelassen werden, und auf deren Ver
langen ist die Zulassung zuruckzunehmen. BOrsentermingeschafte in An
teilen von Bergwerks- und Fabrikunternehmungen sind nur mit Genehmi
gung des Reichsrats zuliissig (§ 63 Bors.G.). Die Bestimmung hat zur Folge, 
daf3 Borsentermingeschiifte in anderen Anteilen von Bergwerks- und Fabrik
unternehmungen verboten sind!). Ohne weiteres verboten sind ferner BOrsen
termingeschiifte in Getreide und Erzeugnissen der Getreidemullerei (§ 65 
Bors.G.). Wer ein solches Geschiift vorsatzlich abschlief3t, hat eine Ord
nungsstrafe bis zu zehntausend Reichsmark verwirkt (§ 71 BOrs.G.). Nicht 
unter dieses Verbot fallen unter bestimmten Voraussetzungen Kauf- oder 
sonstige Anschaffungsgeschafte in Getreide oder Erzeugnissen der Getreide
mullerei, wenn der Abschluf3 nach Geschiiftsbedingungen erfolgt, die der 
Reichsrat genehmigt hat (§ 67 BOrs.G.). Diese Genehmigung ist fur gewisse 
Zeitgeschiifte erteilt worden, die als Ersatz fiir die durch die Vorschriften 
des alten Borsengesetzes vom 22. Jrmi 1896 verbotenen borsenmaBigen Termin
geschafte geschaffen wurden, und die nach bes:timmten Geschaftsbedingungen 
abgeschlossen werden. 

Besondere Bedingungen fiir den Abschluf3 von Termingeschaften werden 
vom Borsenvorstand festgesetzt. So durfen in Berlin, nach den Bedingungen 
fiir die Geschafte an der Berliner Fondsborse, Zeitgeschafte nur in bestimmten 
Mindestbetragen oder einem Mehrfachen dieser Betrage abgeschlossen werden. 
Die Mindestbetriige stellten sich vor dem Kriege 1914/20 in deutschen Reichs
und Staatsanleihen auf 10000 RM., in anderen inlandischen in Mark gehandel
ten Wertpapieren auf 15000 RM., in Wertpapieren, die in Stiick gehandelt 
wurden, gewohnlich auf 25 Stiick. Seit Wiedereinfiihrung des Terminhandels 
betriigt der Mindestschluf3 6000 RM., oder, wenn sich der Betrag nicht dar
stellen laf3t, 7000 RM.; von den Anteilen der Otavi-Minen- und Eisenbahn-Ge
sellschaft sind ferner Mindestschlusse von 100 Stuck und von den Aktien der 
Compania Hispano-Argentina de Electricidad (Chade) von 5000 Pesetas zu
gelassen. 1m ganzen sind zur Zeit 90Werte an der Berliner BOrse zum Termin
handel zugelassen, nachdem die Wiederaufnahme des Terminverkehrs zu
niichst nur mit 26 Werten erfolgt war. 

Die Bestimmungen des BOrsengesetzes uber Wirksamkeit oder Un
wirksamkeit der Borsentermingeschafte sind recht schwierig. Das Gesetz 

1) Die Rechtsfolgen des VerbotB bestehen darin, daB fiir verbotene Termingeschlifte 
die Borseneinrichtungen nicht benutzt und KursZE'ttel nicht verOffentlicht werden diirfen. 
"Ober weitere Rechtsfolgen siehe S. 422, 425, 431 und 432. 
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unterscheidet . die Rechtsfolgen des Geschaftsabschlusses nach zwei Rich
tungen: in subjektiver Beziehung nach der Berufsstellung der beiden Ver
tragsparteien und ferner in objektiver Beziehung nach der Art des zustande 
gekommenen Geschafts. Erschwert wird das Verstiindnis des Gesetzes auBer
dem durch die Beschrankungen, denen in manchen Fallen die Erhebung des 
Differenz- und Spieleinwandes ausgesetzt ist. 

§ 53 Bors.G. begrenzt zunachst den Kreis der "termingeschafts
fahigen" Personen. Sie setzen sich aus folgenden Gruppen zusammen: 

1. Aus Kaufleuten, die in das Handelsregister eingetragen sind. Hierzu 
geMren auch die Gesellschaften (offenen Handelsgesellschaften, Kommandit
gesellschaften, Gesellschaften m. b. lJ., Aktiengesellschaften usw.). Auch die 
Teilhaher einer offenen Handelsgesellschaft sowie die personlich haftenden 
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft sind nach herrschender Rechts
auffassung termingeschaftsfahig, wenn sie Geschafte in eigenem Namen ab
geschlossen hahen. Nicht termingeschaftsfahig sind dagegen die Kommandi
tisten einer Kommanditgesellschaft, die Gesellschafter einer G. m. b. H., 
auch wenn sie samtliche Anteile besitzen. Dasselbe gilt von den Vorstands
mitgliedern einer Aktiengesellschaft oder G. m. b. H.; es sei denn, daB sie 
aus dem unter 4. genannten Grunde termingeschaftsfahig sind 1). Natiirlich 
konnen diese Personen die Termingeschaftsfahigkeit dadurch erlangen, daB 
sie unabhangig von diesen Beziehungen zur Gesellschaft, z. B. als Inhaber 
einer Einzelfirma, in das Handelsregister eingetragene Kaufleute sind. Nicht 
zu den Kaufleuten im Sinne des § 53 Bors.G. gehoren, auch wenn sie in 
das Handelsregister eingetragen sind, Personen, deren Gewerbebetrieb iiber 
den Umfang des Kleingewerbes nicht hinausgeht. Es kommt demnach fiir 
die Termingeschaftsfahigkeit nicht allein auf die Eintragung ins Handels. 
register an, sondern auch auf den Umfang des Gewerbebetriebes. Klein
gewerbetreibende geharen, neben den Handwerkern, zu den 80genannten 
Minderkaufleuten. Ein Kleingewerbe ist ein Gewerbebetrieb, der wegen 
seiner Art und wegen seines Umfanges eine kaufmannische Einrichtung nicht 
erfordert2). Diese Betriebe sind nach dem Gesetz nicht in das Handelsregister 
einzutragen; erfolgt aber dennoch die Eintragung, z. B. auf Grund einer fal
schen Beurteilung des Geschaftsumfanges durch den Registerrichter, so er
langen sie auch hierdurch nicht die Termingeschaftsfahigkeit. Die Bank muB 
sich in Zweifelsfallen vor dem AbschluB von Termingeschaften auch bei 
eingetragenen Kaufleuten iiber Art und Umfang des Betriebs ihres Kunden 
erkundigen. Bei manchen Banken ist es sogar iiblich, grundsii.tzlich iiber jeden 
Kunden, der mit ihr Termingeschafte abschlieBen will, eine Auskunft ein
zuholen. 

2. Aus Unternehmungen des Reiches, eiDes Einzelstaates oder eines 
inlandischen Kommunalverbandes, die nach § 36 HGB. nicht in das Handels
register eingetragen zu werden brauchen. Hierher gehoren z. B. stil.d.tische 

1) Siehe Bank-Arohlv. 1915. S.324. 
2) Siehe Staub's Kommentar zum HGB. 12. u.)3. Auflage. Anmerkung 18 zu § 4. 
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StraBenbahnen oder Elektrizitatswerke und staatliche Banken, wie die Preu
Bische Seehandlung usw. 

3. Aus eingetragenen Genossenschaften, die ohnehin nach § 17 des Ge
nossenschaftsgesetzes als Kaufleute im Sinne des HGB. gelten, auch wenn 
sie nicht in das Handelsregister eingetragen sind. 

4. Aus Personen, die zur Zeit des Geschaftsabschlusses oder fruher bernfs
maBig Borsentermingeschafte oder Bankiergeschafte betrieben haben, oder 
zum Besuch einer dem Handel mit Wertpapieren dienenden Borse mit der 
Befugnis der Teilnahme am Borsenhandel dauernd zugelassen waren. Danach 
ist also nicht jeder, der Borsentermingeschafte, selb,.,t in groBem Umfange, 
abgeschlossen hat, termingeschaftsfahig. Notwendig ist vielmehr, daB der 
AbschluB berufsmaBig erfolgte. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Geschafte 
fUr eigene oder fremde Rechnung gemacht wurden. Vorstandsmitglieder 
und Prokuristen einer Aktiengesellschaft oder G. m. b. H. sind demnach 
termingeschaftsfahig und behalten diese Eigenschaft auch nach dem Austritt 
aus der GeseHschaft, wenn sie sich mit dem AbschluB von Termingeschaften 
fur Rechnung der GeseHschaft befassen oder befaBt haben. Bankiers und 
Bankdirektoren sind termingeschaftsfahig, weil sie Bankiergeschafte betrieben 
baben; ihre Erfahrnng in Borsentermingeschaften wird in diesem FaIle also 
ohne weiteres vorausgesetzt, auch wenn sie im Betriebe des von ihnen geleite
ten Unternehmens sich ausschlieBlich mit anderen Bankiergeschaften, z. B. 
mit dem Kreditgeschaft, befaBt haben. Inwieweit sonst Bankangestellte 
termingeschaftsfahig sind, kann zweifelhaft sein. Es wird auf die Art ihrer 
Beschaftigung ankommen 1). 

5. Aus Personen, die im Inlande zur Zeit des Geschaftsabschlusses weder 
einen Wohnsitz noch eine gewerbliche Niederlassung haben, also im Auslande 
wohnende Personen, gleichgiiltig, ob sie Deutsche oder Auslander sind, da
gegen nicht die in Deutschland wohnenden Auslander. 

In bezug auf die Art der abgeschlossenen Geschafte unterscheidet das 
Borsengesetz zwischen erlau bten und verbotenen Borsentermingeschaften. 
Die erlaubten Borsentermingeschafte werden wiedernm in zwei Klassen ein
geteilt, in die offizieHen und die inoffizieHen. Offizielle Borsentermin
geschiUte sind Termingeschafte in solchen Papieren, die zum Borsentermin
handel zugelassen sind (s. S.414). Dabei ist nicht notwendig, daB die Zulassung 
zu der Borse desselben Ortes erfolgt ist, an der das Geschaft abgeschlossen 
wurde. Es geniigt, daB das Wertpapier zur Zeit des Geschaftsabschlusses 
zum Terminhandel an einer deutschen Borse zugelassen ist. 

Inoffizielle Borsentermingeschafte sind Geschafte in solchen 
Papieren, die zum Borsenterminhandel vom Borsenvorstand einer deutschen 
Borse nicht zugelassen sind, aber anderseits auch nicht verboten sind. Es 
gehoren hierzu vor aHem Geschafte in denjenigen Papieren, deren Zulassung 

1) NuBbaum (a. a. O. S.647) meint, man werde in bezug auf die Angestellten 
von Bankgeschiiften bei dem weiten Umfange dessen, was in den Geschiiftskreis der 
Bankiers ~ falIt, auch in der Annahme der Termingeschaftsfahigkeit weit gehen diirfen. 
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nicht gestattet ist, weil das Aktienkapital der Gesellschaften die Mindestgrenze 
von 10 Millionen Reichsmark nicht erreicht. Auch fallen hierunter die nur 
an auslandischen Borsen zumTerminhandel zugelassenen Werte, z. B. Shares 
einer Minengesellschaft, in denen gewohnlich Geschafte zu den Usancen 
der auslandischen Borse geschlossen werden l ). Verbotene Borsentermin
geschafte sind solche, in denen der Reichsrat den Terminhandel nicht aus
driicklich genehmigt hat, wenn es sich um Anteile von Bergwerks- und Fabrik
unternehmungen handelt, oder von anderen Wertpapieren, wenn aie der 
Reichsrat verboten hat:!). Zu den verbotenen Termingeschaften geMren dem
nach auch Termingeschiilte in Kuxen, weil dieae Anteile an Bergwerksunter
nehmungen darstellen. Der Reichsrat kann aber die Genehmigung fiir den 
Terminhandel in Kuxen auf Grund des § 63 Bors.G. nicht erteilen, weil die 
Voraussetzung hierfiir die Genehmigung des Boraenvorstandes ist. Diese 
darf aber nicht erfolgen, weil Kuxe keinen Nennwert haben, aber nach 
§ 50 Bora.G.B) die Genehmigung des Borsenvorstandea zur Voraussetzung hat, 
daB die Gesamtsumme der Stucke, in denen der Terminhandel atattfinden 
aoll, aich nach ihrem Nennwerte mindestena auf 10 Millionen Reichamark 
belauft (a. S. 414). 

Betrachten wir nun zunachat die Rechtslage beim AbschluB von offi
ziellen B oraentermingeschaften. 1st daa Geschaft zwischen zwei termin
geachaftafahigen Personen zuatande gekommen, so ist ea ohne weiterea ver
bindlich, alao sowohl gegen den Termineinwand als auch gegen den Differenz
und Spieleinwand geachutzt. Der Kunde des Bankiera kann natiirlich den 
Einwand erheben, daB er nicht zu den im Gesetz genannten termingeschafts
fahigen Personen geMre. Kommt aber das Gericht zu der gegenteiligen Auf
fassung, so iat ein offizielles Termingeschaft verbindlich, da der Bankier, wie 
wir geaehen haben, immer termingeschaftsfahig iat. 

Abschliisse von Borsentermingeachaften, bei denen beide Teile nicht 
boraentermingeachaftsfahig aind, kommen in der Praxia recht aelten vor, 
weil ea aich hierbei nur um Geachii.fte zwischen zwei Nichtbankiera handeln 
kann, in der Regel aber aIle Borsengeachii.fte durch die Vermittlung einea 
Bankiera abgeachlossen werden. Ihre Rechtsfolgen brauchen una daher nicht 
zu beschii.ftigen. Von besonderer Wichtigkeit sind dagegen die Termin
geachii.fte, bei denen nur ein Teil, namlich der Bankier, termingeachaftsfahig 

1) Nach Entscheidungen des Reichsgerichts sind Borsentermingeschlifte an aus. 
landischen Borsen selbst dann keine offiziellen, wenn im Auslande ahnliche Zulassungs. 
bestimmnngen gel ten wie in Deutschland. 

2) Das Verbot des Borsenterminhandels, sowohl das generelle fiir Bergwerks. 
aktien nsw. wie das spezielle, erstreckt sich nach allgemeiner Rechtsanschauung nur auf 
Deutschland. Daher sind die an auslandischen Borsen abgeschloBBenen Borsentermin· 
geschlifte selbst dann keine verbot.enen (sondern nur inoffizielle), wenn sich diese Ge
schlift.e auf Ant.eile eines Bergwerksunternehmens erstrecken, wie es z. B. bei Minen·Shares 
der Fall ist. 

8) In Verbindung mit der Verordnung zur Vberleitung des Borsengesetzes in das 
neue Wahrungsverhaltnis vom 21. Marz 1925 (RGBI. Nr.12, S.31). 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 27 
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ist. Sie kommen in zahlreichen Fallen zustande, weil es den Interessen des 
Bankgewerbes nicht entsprechen wiirde, jeder nicht termingeschaftsfahigen 
Person den AbschluB von Termingeschaften zu versagen. Auch braucht z. B. 
ein vermogender Rentier keineswegs im Borsengeschaft weniger erfahren zu 
sein, als ein in das Handelsregister eingetragener Kaufmann. Der Bankier 
geht jedoch auch bei offiziellen Borsentermingeschaften haufig ein erhebliches 
Risiko ein, wenn er mit einem Kunden abschlieBt, der nicht zu dem im § 53 
Bors.G. genannten Personenkreis gehort. Solche Termingeschafte sind an 
sich nicht verbindlich. Auch kann der Spiel- oder Differenzeinwand erhoben 
werden. Dieses Weges bedarf es aber nicht, da der Termineinwand im wesent
lichen dieselben Rechtsfolgen hat. Jedoch kann der Bankier eine be
schrankte Wirksamkeit dieser Geschafte herbeifiihren. Nach § 54 Bors.G. 
ist der Bankier befugt, wenn er sich fill' die Erfiillung eines Termingeschaftes in 
Wertpapieren 1) eine Sicherheit bestellen lieB, aus dieser Sicherheit Befrie
digung zu suchen. Fill' den Bankier ist das Geschaft in diesem Falle voll 
verbindlich. Die Bestimmung hat den Zweck, einerseits den Bankier dagegen 
zu schiitzen, daB termingeschaftsunfahige Personen selbst die beim AbschluB 
der Termingeschafte gegebenen Sicherheiten unter Erhebung des Termin
einwandes zuriickfordern. wenn die Geschafte zu ihren Ungunsten ausfallen. 
Andererseits solI gleichzeitig eine iibermaBige Kreditgewahrung an diese 
Kreise des spekulierenden Publikums verhindert werden. Der Bankier muB, 
infolge jener Bestimmung, strengstens darauf achten, daB die vom Kunden 
bestellten Sicherheiten ausreichen, um das Risiko der Kursveranderungen 
zu decken, weil er Gefahr lauft, im FaIle der Erhebung des Terminein
wandes durch den Kunden mit weitergehenden Anspriichen abgewiesen 
zu werden. 

Die Sicherheitsstellung muB jedoch in ganz bestimmter Form erfolgen. Sie 
muB aus Geld oder aus Wertpapieren bestehen, die einen Kurswert haben, 
und der Besteller muB dem andern Teil gegeniiber (d. h. dem Bankier) schrift
lich und ausdriicklich erklaren, daB die Sicherheit zur Deckung von Verlusten 
aus Borsentermingeschaften dienen solI. Das Schriftstiick, in dem die Er
klarung abgegeben wird, darf andere Erklarungen des Bestellers der Sicherheit 
nicht enthalten. Besteht die Sicherheit aus Wertpapieren, so miissen sie in 
der Erklarung nach Gattung und nach Zahl oder Nennwert bezeichnet sein. 
Eine Erklarung, die diesen Vorschriften nicht entspricht, ist nichtig. Zur 
Wahrung der schriftlichen Form geniigt die telegraphische "Obermittlung. 
Wird diese Form gewahlt, so kann nachtraglich die Abgabe einer schriftlichen 
Form verlangt werden. 

Aus der Vorschrift ergibt sich, daB andere Gegenstande der Sicher
heitsleistung als Geld und Wertpapiere unzulassig sind. Die Sicherheit 
dart also, um wirksam zu sein, z. B. nicht in Wechseln, Waren, Grund
stiicken, Garantieverpflichtungen usw. bestehen. Natiirlich kann der Kunde 

1) Fiir Termingeschii.fte in Waren find.et diese Bestimmung keine Anwendung. 
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dem Bankier einen Scheck oder Wechsel zum Einzug iibergeben und den 
ErlOs zur Sicherheitsstellung benutzen. Das als Sicherheit hingegebene 
Geld braucht vom Bankier nicht getrennt aufbewahrt zu werden; der 
Bankier kann es vielmehr in sein Eigentum iiberfiihren, und der Kunde 
erhalt eine verzinsliche Forderung an ihn. Ais Geld im Sinne des Gesetzes 
werden auch auslandische Banknoten usw. betrachtet. Bei den als Sicherheit 
dienenden Wertpapieren ist zwar vorgeschrieben, daB sie einen Kurswert 
haben miissen, aber nicht, daB der Kurs amtlich notiert zu werden braucht. 
Auch Wertpapiere, die nur an einer auslandischen Borse gehandelt werden, 
gelten als Sicherheit, sofern sie borsengangig sind. Ausgeschlossen sind jedoch, 
nach herrschender Rechtsanschauung, diejenigen nicht notierten Wert
papiere, in denen auch ein nicht offizieller Randel an der Borse nicht statt
findet, sondern fUr die nur in den Preislisten einiger Bankiers Nachfrage
und Angebotkurse enthalten sind (s. S. 341). Die als Sicherheit iiber
gebenen Wertpapiere werden in der Regel in Depot genommen und dem 
Kunden wird Nummernaufgabe erteilt, oder das Miteigentum am Sammeldepot 
vereinbart. Indessen ist dies fiir die Sicherheitsstellung nicht erforderlich, und 
der Bankier kann sich auch in einer besonderen Erklarung auf Grund des 
Depotgesetzes (§ 2) schriftlich und ausdriicklich die Ermachtigung erteilen 
lassen, gleichartige Wertpapiere zuriickzugewahren oder iiber die Papiere 
zu seinem Nutzen zu verfiigen 1). Jedoch ist es, namentlich bei den GroB
banken, nicht iiblich, eine solche Ermachtigungserklarung zu verlangen, 
da der Kunde auf die als Sicherheit hinterlegten Wertpapiere keinen Kredit 
in Anspruch genommen hat. Die hinterlegten Wertpapiere zu beleihen, kann 
aber zur Nichtigkeit der Sicherheitsstellung fUhren. Auch die Gewahrung 
eines Darlehns zum Zwecke der Sicherheitsleistung in Geld kann als Um
gehung des Gesetzes betrachtet werden 2). Dagegen ist es zulassig, daB eine 
Sicherheit in Geld aus dem zur Zeit der Bestellung vorhandenen Guthaben 
des Kunden geleistet wird. Es ist also nicht notig, daB das Guthaben ab
gehoben und bald darauf wieder als Sicherheit eingezahlt wird. Jedoch darf 
die Sicherheitsbestellung nicht aus dem "jeweiligen Guthaben" erfolgen. 
Denn der Kunde solI klar erkennen, welchen Einsatz er wagt, einen wie hohen 
Betrag er im ungiinstigsten Fane verlieren kann 3). 

Es muB also bei der Sicherheitsstellung in Geld die Rohe des Betrages 
genannt sein, und in der Regel wird dieser Betrag auf ein besonderes Konto 
iibertragen oder auf dem gewohnlichen Konto mit einem Vermerk versehen, 
um ihn von dem sonstigen Guthaben des Kunden auszusondern. Ebenso 
diirfen Wertpapiere, die bereits im Depot ruhen, zur Sicherheitsbestellung 
verwendet werden. 1m Depot·Konto werden diese Wertpapiere gleichfalls 
mit einem Sperrvermerk versehen. 

1) Siehe Meyer, Borsengesetz. Anm. 12 zu § 54. 
2) So z. B. Staub, Anm.43 im Anhang zu § 376 RGE. 
3) Entscheidung des Reichsgerichts (ill. Ziv.-Sen.) vom 4. Juni 1915; Juristische 

Wochenschrift 1915, S. 921. 
27* 
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Ein Formular zur Sicherheitsbestellung in Wertpapieren hat folgenden 
Wortlaut: 

Beispiel Nr. 48. 

Formular fiir Sicherheitsstellung • 

..................................... ... , den ............................ 19 .. . 

An die 
........................... Bank 

Berlin. 
Ich 
-W' bestelle ..... Ihnen hierdurch Sicherheit mit nachstehend bezeichneten Wert

H 

papieren. 
Die Sicherheit soli zur Deckung von Verlusten aus samtlichen Borsentermingeschiiften 

·w . di diich'Ihn b hi hb dbhliB d m ertpapleren enen, e Wlf lDlt en a gesc ossen a e ... un a sc e en wer e .....• 

Nennwert oder Stiickzahl Name des Wertpapiers Nennwert in Reichsmark 

Gesamtwert I 
Unterschrift ................................................................. . 

(Dieses Schriftstiick darf andere Mitteilungen, Elklarungen oder Zusatze nicht tragen!) 

FUr die Sicherheitsbestellung in Geld werden diese Formulare gewohn
Hch unter entsprechender Anderung des W ortlauts ("Sie empfingen von mir 
als Sicherheit Reichsmark .....• ") verwendet. Andere Erklarungen (also z. B. 
Auftrage zum Kauf) darf das Schriftstiick, wie erwahnt, nicht enthalten. 
Auch ein Telegramm muB sich allein auf die Sicherheitsbestellung erstrecken. 

Ein ahnliches Formular findet Anwendung, wenn der Kunde die als 
Sicherheit bestellten Wertpapiere ga.nz oder teilweise durch andere ersetzen 
will. Er hat dann ausdriicklich diejenigen Papiere zu bezeichnen, die nicht 
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mehr aIs Sicherheit dienen sollen und die neuen Papiere in derselben Form wie 
in dem oben abgedruckten Formular, aufzuzahlen. Will der Kunde einen Teil 
der aIs Sicherheit gestellten Wertpapiere verauBern, so muB erunter Benutzung 
des Umtauschformulars neue Papiere desselben Gesamtwertes oder bares Geld 
iibereignen. Ohne besondere neue Vereinbarung haftet der Erli5s fiir die 
verkauften Wertpapiere nicht fiir die Termingeschafte. Es muB vielmehr 
eine neue formgerechte Verpf1i.ndungserklarnng aufgenommen werden. Die 
Banken werden daher darauf zu achten haben, daB kein Verkaufsauftrag in 
den zur Sicherheit bestellten Wertpapieren ausgefiihrt werden darf, bevor 
nicht der Kunde eine neue Sicherheit gegeben hat oder bei Erteilung des Auf
trags unter Beobachtung der Formvorschriften des § 54 erklart, daB er den 
ErlOs der Wertpapiere a.ls neue Sicherheit bestellt. In dieser neuen Erklarnng 
ist auch die ungef1i.hre Bohe des ErlOses der verkauften Wertpapiere an
zugebenl). 

Es ist, wie aus dem Formular hervorgeht, nichtnotwendig, daB die Sicher
heitsstellung sich auf bestimmte Termingeschafte erstreckt, sondern sie 
kann fiir Ausfalle bei samtlichen mit dem Bankier abgeschlossenen Termin
geschaften dienen. Nur muB dies in dem Formular ausdriicklich angegeben 
sein. 

1st der Kurs eines vom Kunden gekauften Papieres so weit zuriick
gegangen, daB der Umfang der Sicherheitsleistung erreicht ist, oder ist bei 
einem Blankoverkauf der Kurs entsprechend gestiegen, so wird die Bank 
vom Kunden eine Erhohung der Sicherheitsbestellung zu erlangen suchen. 
Jedoch hat sie keinen rechtlichen Anspruch auf Verstarkung der Sicherheit; 
es muB Bogar bei einem solchen an den Kunden gerichteten Ersuchen der Ein
druck vermieden werden, daB der Kunde zur weiteren Sicherheitsbestellung 
gedrl!,ngt worden ist, weil der Zweck des § 54 Bors.G. darauf geriohtet ist, nur 
freiwillig gestellten Sicherheiten die vorgesehene Wirkung einzuraumen. Ver
weigert der Kunde jedoch eine Verstarkung der Sicherheit, so kann der Bankier 
zur Zwangsglattstellung schreiten. Die zwangsweise erfolgende Glatt
stellung eines Borsentermingeschaftes unterscheidet sich grundsatzlich in 
keiner Weise von einem sonstigen Zwangsverkauf von Wertpapieren2 ). Be
stand die Sicherheit in Wertpapieren, so werden a.uch diese verkauft und der 
ErI6s gegen den sich aus der Glattstellung des Terminengagements ergebenden 
Verlust wird aufgerechnet. 

Die Sicherheitsbestellung verhindert in allen Fallen, in denen as sich 
um erlaubte (also offizielle oder inofiizielle, aber nicht verbotene) Borsen
termingeschafte handelt, die Erhebung des Termineinwandes fiir Forderungen, 

1) Siehe die von Breit kommentierteEntscheidung desReiohsgerichts in:Jurlstische 
Wochenschrift, 1921, Heft 8, S.464. Breit empfiehlt die Aufnahme einer Bestinlmung in 
die Gesoha.ftsbedingungen, in BelcheD Fallen keinen Auftrag ohne vorherige neue 
Sicherheit aUBzufiihren, weil der Bankier sonst Gefahr Ia.uft, daB er moh dem Kunden 
baftbar macht, wenn er den Verkauf nicht ausfiihrt. 

2) Nii.heres hieriiber siehe S. 523. 
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die sich im Rahmen der Sicherheit halten. Gegen die Erhebung des Differenz
und Spieleinwandes schutzt sie jedoch auch in diesen Grenzen nur, soweit offi
zielle Termingeschafte abgeschlossen sind. Bei inoffiziellen Termingeschaften 
ist demnach zwar nicht der Termineinwand, jedoch der Differenzeinwand 
zulassig; natiirlich nur unter den sonstigen Voraussetzungen, unter denen dieser 
Einwand erhoben werden kann (siehe S. 413). Bei verbotenen Termin
geschaften ist, gleichgultig ob beide Teile oder nur ein Teil termingeschafts
fahig sind, der Termineinwand zulassig, so daB es also hierbei gar nicht ein
mal der Erhebung des Differenzeinwandes bedarf. Die geleistete Sicherheit 
kann bei verbotenen Termingeschaften zuruckgefordert werden. 

Abgesehen von der Sicherheitsbestellung kann ein mit einem nicht 
termingeschaftsfahigen Kunden abgeschlossenes Borsentermingeschaft auch 
durch effektive Erfullung rechtswirksam werden. § 57 Bors.G. bestimmt 
namlich, daB ein nicht verbotenes Borsentermingeschaft als von Anfang an 
verbindlich gilt, wenn der eine Teil bei oder nach dem Eintritt der Falligkeit 
sich dem anderen Teile gegenuber mit der Bewirkung der vereinbarten Lei
stung einverstanden erklart und diese Leistung an ihn bewirkt hat. Mit dieser 
Bestimmung solI namentlich verhindert werden, daB ein Kunde, der Effekten 
per ultimo gekauft hat und sie auch tatsachlich an diesem Termin abnimmt 
und bezahlt, von dem Bankier auf Grund des Einwandes, daB ein klagloses 
Termingeschaft vorliege, nachtraglich die Zurucknahme der Stucke zum 
Ankaufskurse verlangen kann. Das Gesetz geht hierbei von der Auffassung 
aus, daB nicht jedes Termingeschaft der Spekulation dient; wird die Leistung 
bewirkt und ist der Empfanger hiermit einverstanden, so geht daraus hervor, 
daB kein auf Verrechnung der Differenz hinzielendes Spielgeschaft (s. S.412) 
vorliegt. Daher kann in diesem Falle von dem Differenzeinwand auf Grund 
der §§ 762, 764 BGB. nicht die Rede sein. Um solche Geschafte jedoch auch 
gegen die Erhebung des Termineinwandes zu schutzen, ist § 57 in das Gesetz 
aufgenommen worden. Werden also die per Termin gekauften Wertpapiere 
am Monatsende dem Kunden ausgeliefert oder in sein Depot genommen und 
bezahlt er die Stucke, so ist das Geschaft rechtsverbindlich, auch wenn er 
nicht termingeschaftsfahig ist und die bestellte Sicherheit zur Deckung seines 
kursmaBigen Verlustes nicht ausgereicht hatte. Eine Gutschrift auf Stucke
konto genugt nicht, sondern die Effekten mussen in das Eigentum des Kunden 
ubergehen. Notwendig ist ferner, daB der Kunde sich mit der vereinbarten 
Leistung einverstanden erklart, d. h. die Abnahme der Stucke fiir seine Rech
nung und die Einfugung in das Depot anerkannt hat. Daher pflegen die Ban
ken am Ende eines jeden Monats der Abrechnung uber die Stucke einige 
Bemerkungen hinzuzufugen, um den Vorschriften des Gesetzes zu entsprechen. 
Es wird dem Kunden zunachst mitgeteilt, daB die in der Rechnung verzeich
neten Wertpapiere dem Depot eingefugt bzw. (bei Verkaufen) entnommen 
worden sind. Ferner wird der Kunde aufgefordert, durch Vollziehung eines 
ihm gleichzeitig zugehenden Formulars zu bestatigen, daB er von den ihm er
teilten Aufgaben "gleichlautend Vormerkung" genommen habe. Um der Mog-
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lichkeit aus dem Wege zu gehen, daB der Kunde die Bestatigung nicht ab
sendet, spater aber einmal die Rucknahme bzw. Rucklieferung der Stucke 
fordert, indem er behauptet, daB er die Leistung nicht angenommen habe, 
fiigen die Banken noch folgenden Satz hinzu: "Geht diese Zustimmungs
erklarung nicht binnen funf Tagen bei uns ein und horen wir innerhalb dieser 
Frist nichts Gegenteiliges von Ihnen, so werden wir Ihr Einverstandnis mit 
unseren Aufgaben voraussetzen." Das gleichzeitig beigefiigte Bestatigungs
schreiben (das der Kunde mit seiner Unterschrift zu versehen hat) lautet 
dahin, daB er von den ihm erteilten Aufgaben in allen Teilen gleichlautend 
Vormerkung genommen habe. Eine in den GeschMtsbedingungen enthaltene 
Klausel, daB die Leistung als genehmigt gelten soll, wenn der Kunde auf deren 
Mitteilung innerhalb einer bestimmten Zeit keine Erklarung abgibt, geniigt 
nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts nicht (s. Kapitel VII, Abschnitt 6)1 ). 

Keinesfalls gilt aber eine Leistung dadurch als bewirkt, daB z. B. der 
Gegenwert der gekauften Stucke dem Kunden auf Kontokorrent-Konto be
lastet und der Debetsaldo yom Kunden anerkannt wird. Immerhin ist auf 
Grund der Reichsgerichtsentscheidung yom 22. April 1913 2) anzunehmen, 
daB auch in diesem FaIle das GeschMt nachtraglich wirksam wird, wenn der 
Kunde auf Kontokorrent-Konto durch inzwischen erfolgte Einzahlungen, 
Effektenverkaufe usw. einen Kreditsaldo erhalt und diesen ordnungsmaBig 
anerkannt hat 3). 

Gelangen die gekauften Effekten am Ultimo nicht zur Abnahme oder die 
verkauften nicht zur Lieferung, sondern wird das Engagement im Laufe desMo
nats glattgestellt und ergibt sich ein Verlust, so kann sich, wie erwahnt, der Ban
kier zunachst an die Sicherheit halten. Ob eine Erklarung des Kunden, wonach 
er damit einverstanden ist, daB die aus dem Kaufgeschaft am Ultimo zur Ab
nahme gelangenden Stucke zur Lieferung fiirverkaufte Stiickezu verwendensind, 
als Einverstandnis "mit der Bewirkung der vereinbarten Leistung" im Sinne 
des § 57 zu verstehen ist, erscheint zweifelhaft. Allerdings hat das Reichsgericht 
(II. Ziv.-Sen.) in seiner Entscheidung yom 20. Februar 1914 (Bank-Archiv 

1) Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts ist nicht erforderlich, daB die Ein
verstandniserklarung ausdriickIich erfoIgt; es geniigt eine stillschweigende, aus den Um
standen abzuleitende Willenserklarung. Ob eine solche vorliegt, ist jedoch fiir den ein
zeinen Fall nach dessen besonderer Sachlage gemaB den Grundsatzen von Treu und GIau
ben zu beurtellen. (S. Entscheidung des Reichsgerichts, III. Ziv.·Sen. yom 24. Sept. 
1915, abgedruckt im Bank-Archiv XV, 4.) 

In einem UrteH yom 18. Mai 1917 (abgedruckt im Bank-Archlv XVII, 8) erklart 
das Reichsgericht, daB die Annahme des Berufungsrichters, die formuiarmaBige Bestati
gung der Monatsrechnungen insbesondere mit den SchiuBworten "lch erklare mich mit 
Ihren MaBnahmen einverstanden", sei eine Einverstandniserklarung im Sinne des § 57, 
rechtsirrig sei. Die Einverstandniserklarung erfordert, daB der Erklarende eine Leistung 
des anderen Telles, eine ihm bewirkte sachIiche Erfiillung als eine solohe billigen wollte 
und gebilligt hat. 

2) Band 82, S. 175ff. 
3) Anderer Ansicht NuBbaum in: Goidschmidts Zeitschrift fiir Handelsrecht. 

Band 72. s. 74. 
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XIII, S. 226) den Grundsatz vertreten, daB § 57 auf die Abschliisse anzu
wenden sei, die durch Riickkauf der Wertpapiere seitens der Bank und Er
fiillung der fiir die Bank aus dies em Riickkauf erwachsenen Verpflichtung 
unter dem Einverstandnisse des Kunden ihre Erledigung gefunden haben. 
Diese Auffassung ist schon in einem friiheren Urteile desselben Senats (vom 
22. April 1913) zum Ausdruck gekommen. Die Entscheidungen haben aber 
in der Literatur scharfe Kritik gefunden, und es scheint, daB das Reichs
gericht in neueren Entscheidungen (des III. Ziv.-Sen.) diesen Standpunkt 
aufgegeben hatt). Jedenfalls wird sich das Eankgewerbe nicht darauf ver
lassen k6nnen, daB die Unwirksamkeit eines B6rsentermingeschafts auf Grund 
des § 57 geheilt wird, wenn eine Glattstellung des Engagements stattgefunden 
hat. Dennoch pflegen die Banken auch im FaIle der Glattstellung von Termin
geschaften von dem Kunden eine schriftliche Anerkennung des oben erwahnten 
Inhalts zu verlangen. 

Die Prolongation von Termingeschaften wird in der Rechtsprechung 
als Kauf- und Riickkaufgeschaft aufgefaBt (s. Abschnitt 7 dieses Kapitels). 
Die Entscheidungen vom22. April 1913 und 20. Februar 1914 bezogen sich 
denn auch in erster Reihe auf Prolongationsgeschafte. Gegen die dort ver
tretene Auffassung, daB die vereinbarte Leistung auch dann vollzogen sei, 
wenn das unwirksame Termingeschaft auf Aufforderung des Kunden oQ.er 
mit dessen Billigung prolongiert ist, wies die Kritik darauf hin, daB gerade 
die Prolongation erkennen lasse, daB die vereinbarte Leistung noch nicht 
bewirkt sei. Andernfalls bediirfe es keiner Prolongation 2). Auch bei der 
Abrechnung der Prolongationsgeschafte wird von dem Kunden eine Be
statigung verlangt, daB er von den Aufgaben "in allen Teilen gleichlautend 
Notiz genommen" habe, und ihm mitgeteilt, daB sein Einverstandnis voraus
gesetzt werde, wenn die Bestatigung nicht binnen fiinf Tagen bei der Bank 
eingeht. In dem Abrechnungsschreiben wird auch ausdriicklich darauf hin
gewiesen, daB die yom Kunden gekauften Stiicke zur Ablieferung fiir die 
von ihm verkauften Stiicke verwendet werden. 

Es ist bei den Banken Brauch, sich auch von termingeschaftsfahigen 
Kunden die Abrechnungen in der dargestellten Form bestatigen zu lassen. 
Soweit es sich um offizielle B6rsentermingeschafte handelt, ist dies zur Ver
hiitung des Termineinwands nicht erforderlich, da, wie erwahnt, zwischen 
termingeschaftsfahigen Personen offizielle B6rsentermingeschiifte voll wirk
sam sind. Die Bestatigung hat in diesem Fane wohl nur den Zweck, etwaige 
nachtragliche Bemangelungen der Richtigkeit der Abrechnung zu verhindern. 
Die Mangelheilung durch Erfiillungsannahme ist auf Grund des § 57 sowohl 

1) Siehe hieriiber NuBbaum, "Wandlungen in der borsenrechtlichen Praxis des 
Reichsgerichts", Hanseatische Rechtszeitschrift 1918, Nr.6; Staubs Kommentar zum 
HGB., 12/13. Aufl., Anm.47a im Anhang zu § 376 HGB., sowie Entscheidung des 
Reichsgerichts (III. Ziv.-Sen.) vom 18. Mai 1917, abgedruckt im Bank-Archiv, XVII, 8. 

2) Siehe NuBbaum in Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handelsrechts, Band II, 
Abt. 2, S. 651. 
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bei offiziellen wie inoffiziellen BorsentermingeschMten zulll.ssig; auch bei 
Kunden, die nicht termingeschaftsfahig sind. Bei verbotenen Borsentermin
geschaften kommt sie jedoch nicht in Betracht, da § 57 ausdriicklich auf die 
"nicht verbotenen" GeschMte beschrankt ist. 

Nach § 55 Bors.G. kann das auf Grund des GeschMts Geleistete nicht 
deshalb zUrUckgefordert werden, weil fiir den Leistenden nach den §§ 52 bis 54 
eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Man nennt diese Art der Leistung 
die Erfiillungsleistung. Sie ist nicht mit der Sicherheitsstellung zu ver
wechseln, von der sie zuweilen schwer zu unterscheiden ist. Wenn ein Kunde 
dem Bankier z. B. einen Barbe~rag iibergibt, der zur Befriedigung von For
derungen dienen solI, die aus irgendeinem oder aus mehreren mit ihm ab
geschlossenen BorsentermingeschMten moglicherweise entstehen werden, so 
liegt ohne Zweifel eine Sicherheitsstellung vor. Denn die Erfiillungsleistung 
muB auf Grund eines bestimmten GeschMts und zu dessen Erfiillung ge
macht sein. Zweifel konnen daher nur entstehen, wenn die Leistung fiir ein 
bestimmtes GeschMt gemacht wurde. Die Hingabe von Wertpapieren kann 
in der Regel nur zum Zwecke der Sicherheitsstellung erfolgen, weil der Kunde 
die Wertpapiere dem Bankier nur verpfanden, also deren Eigentiimer bleiben 
will, oder wenn formell eine Eigentumsiibertragung stattfindet (Sicherheits
iibereignung), die Absicht darauf gerichtet ist, nach Erledigung der Termin
geschafte die Wertpapiere in das Eigentum des Kunden zuriickzufiihren. Wenn 
die Wertpapiere dem Bankier mit der Bestimmung iibergeben werden, sie 
zu verkaufen, liegt natiirlich eine 'Obergabe an Zahlungs Statt vor, und es 
besteht kein Unterschied gegeniiber der Hingabe eines entsprechenden Bar
betrages. Auch beim AbschluB von Blankoengagements kann von einer Er
fiillungsleistung nicht die Rede sein; denn der Kunde geht nicht die Ver
pflichtung ein, apli.ter einen Geldbetrag zu zahlen, sondern Wertpapiere zu 
liefern. Er kann daher keine Vorauszahlung leisten, sondern der hingegebene 
Betrag bildet nur eine Sicherheit, aua der sich der Bankier fiir etwa entstehende 
Forderungen befriedigen solI. Die herrschende Rechtsanschauung geht dahin, 
auch Vorausleistungen auf ein bestimmtes Termingeschil.ft, wenn sie vor 
Entstehung der Terminverbindlichkeit, also vor AbschluB des Geschli.ftes 
gegeben sind, als Sicherheit im Sinne des § 54 und nicht als Erfiillungsleistung 
zu behandeln 1). Zahlt der Kunde dagegen vor der Falligkeit des Engagements 
(vor dem Ultimo) einen Barbetrag, der dem bis zum Zahlungstage auf Grund 
der Kursentwicklung rechnungsmaBig entstandenen Verluste ungefahr ent
spricht, so wird im allgemeinen angenommen, daB eine Erfiillungsleistung vor
liegt. Dasselbe gilt, wenn die Einzahlung zur Deckung von Ultimodifferenzen 
geleistet wird, auch wenn diese Differenzen nicht durch eine Glattstellung 
des Engagements, sondern durch Prolongation entstanden sind. Hat also 
z. B. ein Kunde am 3. Oktober RM. 12000 Aktien der Dresdner Bank per 
ultimo Oktober mit 175 % gekauft, und sinkt der Kurs bis zum 15. Oktober 
auf 170 % , so kann er nach dieser Rechtsanschauung eine bald nach dem 

1) NuSbaum, a. a. 0., S.667. 
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15. Oktober geleistete Zahlung von 600 RM. nicht zuriickfordern. Erfolgt diese 
Zahlung nicht, wird aber das Engagement am Ultimo durch Rereingabe der 
Stiicke zu 170 % prolongiert, so daB die Ultimoabrechnung (ohne Beriicksich
tigung der Provision, Stempelgebiihr usw.) fiir den Kunden einen Verlust von 
600 RM. ergibt, so ist der Bankier ebenfalls gegen einen spiiteren Differenzein
wand geschiitzt, wenn der Kunde diesen Betrag bezahlt hat. Daraus ergibt sich, 
daB es fiir den Bankier wichtig ist, den Kunden zur sofortigen Bezahlung 
eines sich auf Grund der Monatsabrechnung aus Termingeschiiften ergebenden 
Debetsaldos zu veranlassen. Das ist um so notwendiger, als eine dem § 55 
entsprechende Bestimmung auch in § 762 BGB. enthalten ist, so daB die 
Riickforderung einer Erfiillungsleistung nicht nur bei unverbindlichen Termin
geschaften unzuliissig ist, sondern auch bei Differenz- und Spielgeschaften. 

Jedoch ist darauf zu achten, daB Barzahlung erfolgt, und zwar durch 
Obergabe des Geldes. Erfolgt eine Einzahlung auf Kontokorrent, so konnen 
Zweifel entstehen, ob die Leistung auf ein bestimmtes Geschaft erfolgt ist. 
Um diesen zu begegnen, ist es erwiinscht, daB der Kunde eine schriftliche 
Erkliirung abgibt, aus der hervorgeht, daB die Einzahlung zur Erfiillung eines 
bestimmten Termingeschiifts dienen solI I }. Unzuliissig ist, wie schon erwiihnt, 
an Stelle der Barzahlung die Hingabe von Wertpapieren, sofern sie nicht an 
Zahlungs Statt erfolgt, also gleichzeitig verkauft werden. Auch darf die Er
fiillungsleistung keine personliche Verbindlichkeit fiir den Leistenden iibrig 
lassen. Daher ist sie unwirksam, wenn sie z. B. in Wechseln oder Schecks 
gegeben wird, aus denen der Leistende haftet. Aus demselben Grunde kann 
z. B. auch durch die Hingabe einer Hypothek auf ein dem Terminschuldner 
gehorendes Grundstiick keine Erfiillungsleistung bewirkt werden, jedoch 
durch eine Hypothek, die zugunsten des Terminschuldners ausgestellt ist. 

Eine besondere Bedeutung erlangt § 55 fiir den Bankier dadurch, daB 
die Erfiillung einerTerminschuld auch durch die sogenannte vertragsmiiBige 
Aufrechnung erfolgen kann. Voraussetzung hierfiir ist, daB das Termin
geschaft, sei es auch nur durch eine Prolongation, abgewickelt und der sich 
aus dem Kontokorrent ergebende Saldo vom Kunden bestatigt ist. Diese 
Bestatigung gilt als Anerkenntnis des Kunden, daB die Parteien den Willen 
hatten, vertragsmaBig die gegenseitigen Forderungen zu verrechnen. Dabei 
konnen auch giiltige Forderungen des Kunden gegen unverbindliche For
derungen des Bankiers aufgerechnet werden. 1st also der Kunde aus einem 
unverbindlichen Termingeschaft auf Kontokorrent-Konto mit 12000 RM. be
lastet, und ist er mit seiner Einzahlung in Rohe desselben Betrages erkannt, 
so findet, auch wenn die Einzahlung dieser 12000 RM. von seiten des Kunden 
nicht ausdriicklich zur Erfiillung des Geschafts geleistet wurde, eine Auf
rechnung statt, wenn er die Richtigkeit des Kontokorrentauszuges in 

1) 1st im Falle der Einzahlung auf Kontokorrent-Konto der sich aus dem Konto
korrent ergebende Saldo vom Kunden bestii.tigt worden, ohne daB die Einzahlung zur 
Erfiillung eines bestinImten Termingeschifts dienen solite, so ergeben sich andere Rechts
folgen. Siehe hieriiber die Ausfiihrungen im nachsten Absatz. 
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l'echtsgiiltiger Form bestatigt hat. Dasselbe gilt natiirlich, wenn die giiltige 
Forderung des Kunden groBer ist als die ihm belastete Terminschuld, der 
Konto-Auszug also einen Kreditsaldo ergibt. Betragt die gUltige Forde
rung (Einzahlung) weniger als die unverbindliche Terminschuld, z. B.lOOOO RM., 
ergibt sich also ein Debetsaldo fiir den Kunden von 2000 RM., so gelten die 
10000 RM. als aufgerechnet. J edoch wird der Rest der unverbindlichen Termin
schuld durch die Anerkennung des Debetsaldos nicht giiltig. Sind, wie es 
haufig der Fall ist, auf der Debetseite des Kontokorrents neben unverbind
lichen Posten auch verbindliche enthalten, so ergibt sich die Frage, inwieweit 
der anerkannte Debetsaldo wirksam ist. Es hat in einem solchen Falle, nach 
der Rechtsprechung des Reichsgerichts, eine verhaltnismaBige Aufrech
nung stattzufinden. Es wird ermittelt, in welchem Verhaltnis der Debetsaldo 
aus giiltigen und aus unverbindlichen Forderungen zusammengesetzt ist. 
Angenommen, es seien folgende Geschafte im Kontokorrent verbucht worden: 

Debet: 
Termingeschaft A .(Kauf) •. RM. 

" B" . " 
" C". . " 

Kassageschafte " . " 

40000 
30000 
40000 

130000 
RM.240000 

Termingeschaft A (Verkauf) 

" 
" Barzahlung . 

Debetsaldo 

B 
C " 

" 

Kredit: 
RM. 45000 

" 25000 
" 25000 

." 25000 
" 120000 

RM. 240000 

Der Kunde ist demnach aus unverbindlichen Termingeschaften mit 
110000 RM. belastet sowie ferner mit einem Betrage von 130000 RM., der 
eine giiltige Forderung des Bankiers gegen den Kunden aus Kassageschaften 
darstellt. Die Debetseite des Kontos ergibt also einen Betrag von 240000 RM. 
Andererseits ist der Kunde aus unverbindlichen Termingeschaften mit 
95000 RM. sowie mit 25000 RM. aus einer baren Einzahlung erkannt worden. 
Der Debetsaldo betriigt daher 120000 RM. Die Rechtsprechung stellt sich 
nun keineswegs auf den Standpunkt, daB zuniichst die unverbindliche For
derung des Bankiers von 110000 RM. mit der unverbindlichen Forderung des 
Kunden von 95000 RM. zu verrechnen sei und der Rest von 15000 RM. mit 
einem gleichen Teil der eingezahlten 25000 RM., so daB der gesamte Saldo 
wirksam ist; sie erklart vielmehr: Die gesamten Kreditposten (95000 und 
25000 RM., zusammen 120000 RM.) sind im Verhiiltnis zu den gesamten 
Debetposten (110000 und 130000 RM., zusammen 240000 RM.) aufzurech
nen, also im Verha,ltnis von 2: 1. Es ist daher von den unverbindlichen 
Debetposten (110000 RM.) die Hiilfte, also ein Betrag von 55000 RM. un
wirksam, ebenso von den giiltigen Debetposten (130000 RM.) die Hiilfte, also 
65000 RM. wirksam. Wird also im ProzeB die Unwirksamkeit der Debet
posten von 110000 RM. festgestellt, so sind hiervon 55000 RM. durch die 
Aufrechnung erfiillt, so daB dem Bankier von dem Saldo (von 120000 RM.) 
65000 RM. zugesprochen werden. Zinsen, Provisionen, Maklergebiihren usw. 
werden bei der Aufrechnung denjenigen Geschiiften zugerechnet, aus denen 
sie entstanden sind. 
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Ein wesentlicher Nachteil dieser Berechnung ist, daB das Ergebnis der 
Aufrechnung sich verandert, je nachdem am MonatsschluB in das Konto
korrent auf beiden Seiten die ausmachenden Betrage eines jeden Termin
engagements eingesetzt werden oder nur der Saldo (Gewinn oder Verlust), 
der sich durch die Glattsteliung oder Prolongation ergibt. Rat also der Kunde 
z.B. 12000RM. Dresdner Bank-Aktien per ultimo zu 170% gekauft und im 
Laufe des Monats zu 160 % verkauft, so kann er am Ultimo (ohne Beriick
sichtigung der Spesen) auf Kontokorrent-Konto mit 20 400 RM. belastet und mit 
19200 RM. erkannt werden. Auf Grund der Monatsabrechnung kann er aber 
auch mit der Differenz von 1200 RM. belastet werden. Erfolgt nur die Be
lastung der Differenz, so gestaltet sich die Aufrechnung fiir den Bankier 
giinstiger als im Falie der getrennten Buchung des Debet- und Kreditbetrages. 
Da namlich, wie wir gesehen haben, bei der Aufrechnung die Summe alier 
Kreditposten einschlieBlich der sich aus den Termingeschaften ergebenden 
berechnet und zu der Summe alier Debetposten in Vergleich gestelit wird, 
um die Verhaltniszahl zu ermitteln, so wird das Verhaltnis der Debetposten 
zu dem der Kreditposten groBer, wenn die Summe der Kreditposten verringert 
wird. Eine solche Verringerung tritt aber durch die Verbuchung der Monats
differenzen an Stelle der ausmachenden Betrage ein. Nehmen wir an, daB in 
dem obigen Beispiel statt des ausmachenden Betrages der Termingeschafte 
A, B und C auf beiden Seiten nur die Differenz eines jeden dieser Geschafte 
gebucht wird, so ergibt das Konto folgendes Bild: 

Debet: Kredit: 
DiHerenz aua Termingeschaft" B RM. 5000 Differenz aus Termingeschaft ARM. 5000 

"" " C" 15000 Barzahlung " 25000 
Kassageschafte (Kauf). .. " 130000 Debetsaldo ........ " 120000 

RM.150000 RM.150000 

Den Debetposten von insgesamt 150000 RM. stehen nunmehr Kredit
posten von 30000 RM. gegeniiber. Das Aufrechnungsverhaltnis betragt nicht 
mehr wie oben 2:1, sondern 5:1. Von dem Debetsaldo (120000 RM.) sind daher 
jetzt 104000 RM. wirksam und nur 16000 RM. unwirksam. 

Noch giinstiger ware fiir den Bankier das Ergebnis der Aufrechnung, 
wenn auf dem Konto statt der Differenzen aus jedem einzelnen Termin
engagement nur der Saldo dieser Differenzen verbucht werden wiirde, wenn 
also zunachst eine Aufrechnung aller aus unverbindlichen Termingeschaften 
herriihrenden Forderungen stattfande und erst dann der Saldo dieser Termin
forderungen mit den sonstigen Kontokorrentposten verrechnet wiirde. In 
unserem Beispiel erhalt dann das Konto folgendes Aussehen: 

Debet: 
Aufrechnung aus Terminforderungen RM. 15000 Barzahlung 
Kassagescltii.fte (Kauf) . . . . .. ,,130000 Debetsaldo 

RM.145ooo 

Kredit: 
.RM. 25000 
. " 120000 
RM.145ooo 

Den Debetposten in Rohe von 145000 RM. stehen jetzt nur Kreditposten 
von 25000 RM. gegeniiber. Das Aufrechnungsverha,ltnis betragt nunmehr 



Die verhaltnismaJlige Aufrechnung. 429 

5,8: 1. Von der unverbindlichen Terminforderung (15000 RM.) sind demnach 
durch die Aufrechnung 17,24% = 12414 RM. unwirksam, von dem Debet
saldo also jetzt 107586 RM. wirksam. Obgleich allen drei Beispielen dieselben 
Geschafte zugrunde gelegt werden, war der klagbare Anspruch des Bankiers 
aus dem Debetsaldo von 120000 RM. verschieden. Es ergab sich in: 

Bei- ein klagbarer 
spiel: Anspruch von 

1. Getrennte Buchung der ausmachenden Betrage in Debet und Kredit. . RM. 65000 

2. Getrennte Buchung der Differenzen aus jedem Termingeschiift in Debet 
und Kredit ...................•....... " 104000 

3. Vorherige Saldierung der unverbindlichen Terminforderungen und Ein-
stellung des Saldos in das Kontokorrent . . . . . . . . . . . . . " 107586 

Am giinstigsten fiir den Bankier ist somit, wenn der Kunde den Termin
oder Differenzeinwand erhebt, die vorherige Aufrechnung der unverbindlichen 
Terminforderungen. Diese Methode ist aber ohne weiteres nicht zulassig; 
das Gericht nimmt vielmehr die Aufrechnung nach Beispiel 1 oder 2 vor, je 
nachdem im Kontokorrent die ausmachenden Betrage oder die sich auf 
Grund der Monatsl'echnung ergebenden Differenzen verbucht sind. Jedoch 
muB die Aufrechnung nach Beispiel 3 erfolgen, wenn eine entsprechende 
Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen worden ist. Es ist daher iib
lich, in die Geschaftsbedingungen eine Bestimmung etwa folgenden In
halts aufzunehmen: "Enthalt das Konto des Kommittenten Forderungen 
aus Borsentermingeschaften in Effekten oder Devisen, so werden bei den 
Rechnungsabschliissen zuerst die aus diesen Geschaften stammenden Posten 
gegeneinander aufgerechnet; die hiernach fiir die Bank oder deren Kunden 
aua Boraentermingeschaften noch verbleibende Forderung wird bei der 
weiteren Aufrechnung in erster Reihe getilgt." 

Etwas abweichend von der oben erwilhnten Methode gestaltet sich die 
vertragsmaBige Aufrechnung, wenn die Kontokorrentperiode bereits mit einem 
Debetsaldo fiir den Kunden beginnt. Do. die Anerkennung eines Saldos 
kein6Swegs ohne weiteres ungiiltige Termingeschafte wirksam macht, so muB 
auch in diesem Falle zunachst festgestellt werden, welcher Teil des Debet
saldos wirksam oder unwirksam ist. Die Aufrechnung muB sich also, wenn 
der Kunde den Einwand erhebt, nicht nur auf die letzte Kontokorrentperiode 
erstrecken, sondern auch auf die friiheren. Bei der Aufrechnung wird der 
jeweilige Debetsaldo in den wirksamen und unwirksamen Teil zerlegt, und der 
wirksame den iibrigen wirksamen Posten der Kontokorrentperiode, der un
wirksame Teil den unwirksamen Posten zugezahlt. 

Fiir die Berechnung des giiltigen bzw. ungiiltigen Teiles des Konto
korrentsaldos wendet man in der Praxis vielfach eine von NuBbaum 1) 

aufgestellte Formel an. C sei die Summe der Kreditposten (ohne Saldo), 

1) Kommentar zum Borsengesetz. Miinchen 1910. S.280. 
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D die Summe der Debetposten, S der auf neue Rechnung vorgetragene Saldo, 
und zwar VS der verbindliche, US der unverbindliche Teil. Die Summe der 
Debetposten (D) setzt sich aus den unverbindlichen Termingeschaften (T) 
und aus den giiltigen Posten (K) zusammen. 1st in den Debetposten ein Saldo 
aus der vorhergegangenen Kontokorrentperiode enthalten, so ist zunachst 
festzustel1en, inwieweit dieser aus T- und K-Posten besteht. Die Berechnung 
des Saldovortrages auf die neue Kontokorrentperiode erfolgt alsdann nach 
folgender Formel: 

oder 

KO 
VS=K--n 

T.O 
US = T-~D 

Beispiel. 

Debetsaldo aus der vorheri-
gen Periode . . . . . . RM. 

(davon K=7oooRM. 
11000 

Barzahlung . . . . . . RM. lOooo} C 
Kassageschafte (Verkauf) .. 90000 

T=4000 " ) 
D Saldo der Terminposten (T), 

zunachst aufgerechnet auf 
Grund der Geschaftsbe· 
dingungen. . .. . " 

Kassageschiifte (K) . . " 
lDarlehen (K) . .. . " 

24000 
110000 

15000 
-"-::R"";"";M;-. """"'16'"""0""'"'000::-::-

Debetsaldo. . . . . .. .. 60000 

RM.160000 

Der verbindliche Teil des Saldos (VS) von 60000 RM. betragt demnach: 

132000 132000.100000 
(7000 + 110000 + 15000) 160000 = 132000-82500=49500RM. 

Der unverbindliche Teil des Saldos (US) von 60000 RM. betragt: 

28000 28000.100000 
(4000 + 24000) - --160000- = 28000 - 17500 = 10500 RM. 

Von der Forderung aus unverbindlichen Termingeschaften in Rohe von 
28000 RM. ist somit ein Betrag von 10500 RM. unwirksam. Rat der Kunde 
jedoch auf Grund § 54 Bors.G. Sicherheit bestellt, so kann sich der Bankier 
hieraus befriedigen, so daB er nur mit demjenigen Teil seiner Forderung von 
10500 RM. ausfallt, der den Umfang der Sicherheit iibertrifft. Zu beachten ist 
ferner, daB Forderungen des Bankiers aus offiziellen Termingeschaften an 
termingeschaftsfahige Kunden voll verbindlich sind (s. S. 417), so daB die 
vertragsmaBige Aufrechnung nicht in Frage kommt, wenn mit einem termin
geschaftsfahigen Kunden ausschlieBlich offiziel1e Termingeschafte abgeschlos
sen werden. Sind dagegen mit einem solchen Kunden gleichzeitig auch in
offizielle oder verbotene, also unwirksame Termingeschafte abgeschlossen 
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worden, so gelten bei der Aufrechnung die Fordel'ungen aus den offiziellen 
Termingeschaften als verbindliche Posten (K-Posten), die unwirksamen 
Forderungen als unverbindliche (T -)Posten. Gleichgiiltig ist fiir die Anwendung 
der vertragsmaBigen Aufrechnung, ob es sich um unverbindliche Termin
geschafte handelt, oder um solche, bei denen der Differenz- oder Spieleinwand 
zulassig ist. Denn auch bei Spiel- und DifferenzgescMften ist nach § 762 BGB. 
die Riickforderung dessen, was auf Grund des Geschafts geleistet wurde, 
unzulassig. Die vertragsmaBige Aufrechnung findet daher Anwendung bei 
offiziellen Termingeschaften mit nicht termingeschaftsfahigen Kunden, sowie 
bei allen inoffiziellen und sogar bei den verbotenen Termingeschaften. 

Es ist bei den Banken Brauch, regelmaBig nach AbschluB einer Konto
korrentperiode bei denjenigen Kunden, die Termingeschafte abgeschlossen 
haben, den verbindlichen und unverbindlichen Teil der Salden verrechnen zu 
lassen, um hiernach unter Beriicksichtigung der von jenen Kunden gestellten 
Sicherheiten festzustellen, ob der Kunde "unterdeckt" ist, also im FaIle der 
Erhebung des Termin- oder Differenzeinwandes eine Verlustgefahr besteht. 
In dies em FaIle muB die Bank fiir Verstarkung der Sicherheit sorgen oder das 
Engagement los en. Die Berechnung erfolgt gewohnlich derart, daB, nach den 
oben erwahnten Formeln, ein Beamter den verbindlichen, ein anderer den un
verbindlichen Teil des Saldos ermittelt. Ergeben beide Ziffern zusammen 
den Debetsaldo, so ist damit die Richtigkeit der Berechnung erwiesen. 

Von der vertragsmaBigen Aufrechnung (nach § 55 Bors.G.) ist die 
sogenannte einseitige Aufrechnung zu unterscheiden. § 56 Bors.G. bestimmt: 
"Gegen Forderungen aus Borsentermingeschaften ist eine Aufrechnung auf 
Grund anderer Borsentermingeschafte auch dann zulassig, wenn diese Ge
scMfte nach den §§ 52-54 fiir den Aufrechnenden eine Forderung nicht 
begriinden." Die einseitige Aufrechnung hat die vorherige Anerkennung des 
Saldos nicht zur Voraussetzung, sie kann also auch yom Bankier vorgenommen 
werden, wenn der Kunde die Anerkennung des Kontokorrentsaldos verweigert. 
Jedoch miissen die Forderungen des Bankiers, gegen die er aufrechnen kann, 
klagbar sein. In der Praxis kommt die einseitige Aufrechnung in der Regel 
nur in Frage, wenn der Kunde auf Grund des § 54 Bors.G. Sicherheit geleistet 
hat. In dies em FaIle sind, wie wir gesehen haben (S. 418), die Termingeschafte 
fiir den Bankier immer verbindlich, wahrend der Kunde nur bis zur Rohe 
der Sicherheit haftet. Daher konnen sich aus Termingeschaften, die fiir den 
Kunden einen Verlust ergeben haben, unwirksame Forderungen des Bankiers 
iiber den Wert der gestellten Sicherheit hinaus ergeben, wahrend der Kunde 
aus gewinnbringenden Termingeschaften zu gleicher Zeit gegen den Bankier 
wirksame Forderungen erheben kann. Der Kunde ware also in der Lage, 
einen Gewinn einzustreichen und die Zahlung eines Verlustes zu verweigern. 
Um ein solches unbilliges Verhalten zu verhindern, hat das Borsengesetz 
in § 56 die einseitige Aufrechnung derartiger Forderungen gestattet. Bei der 
Aufrechnung sind die Provisionen, Zinsen usw. mit zu beriicksichtigen. 
Jedoch kann der Bankier nur Forderungen an den Kunden aus offiziellen 
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Borsentermingeschaften einseitig aufrechnen; aus inoHiziellen nur dann, wenn 
sie nicht Spieicharakter tragen. Forderungen aus verbotenen Termingeschaf
ten konnen ebenfalls nicht aufgerechnet werden. Zulassig ist die einseitige 
Aufrechnung dagegen auch gegen solche Forderungen aus Borsentermin
geschaften, deren Klagbarkeit durch effektive Erfiillung nach § 57 (s. S. 422) 
eingetreten ist. 

Wie auf S. 342 erwahnt wurde, unterscheidet sich der Handel in Termin
papieren von dem Handel in den zu variablen Kursen notierten Wertpapieren 
dadurch, daB die Mindestsumme der Stucke, in denen die Umsil.tze Mch 
den vom Borsenvorstand festgestellten Bedingungen stattfinden, verschieden 
sind. Die Notierung der Kurse ist grundsil.tzlich dieselbe. Hat der Borsen
vertreter also z. B. einen Auf trag zum Ankauf von 6000 RM. Aktien der 
Dresdner Bank per ultimo erhalten, der zum "ersten" - in Berlin um 
12 Uhr festgesetzten - Kurse auszufiihren ist, weil er vor Beginn der Borse 
eintraf, so begibt er sich an die Maklerschranke, wo der Kurs der Dresdner 
Bankaktien notiert wird. Da, wie erwahnt, je zwei vereidete Makler (Kurs
makler) die Kurse gemeinschaftlich festsetzen, pflegen die Banken ihre Auf
trage abwechselnd je einem der beiden Makler wahrend der Dauer eines 
Monats zuubertragen. Der Borsenvertreter tritt nun an denjenigen Makler 
heran, der im laufenden Monat von ihm die Auftrage zu erhalten hat, und 
sagt etwa folgendes: "Ich kaufe 6000 RM. Dresdner Bankaktien bestens." 
Er kann auch kiirzer sagen: "Von Ihnen 6000 RM. Dresdner Bankaktien." 
Der Makler, dessen Substitut oder Angestellterl} notiert den Auftrag in sein 
Notizhuch und antwortet: "An Sie 6000 RM. Dresdner Bankaktien." 

Der Borsenvertreter hat streng darauf zu achten, daB der Makler den 
Auftrag richtig wiederholt; denn in der Eile konnen leicht Irrtiimer vorkom
men, die durch eine Wiederholung vermieden werden konnen. 1st der Auf
trag limitiert, so wird er in gleicher Weise aufgegeben; nur ist das Limit 
hinzuzufugen. 

Der Borsenvertreter wird seine Auftrage nicht immer dem Kursmakler 
iibertragen; er wird dies nur dann tun, wenn er sie nicht giinstiger ausfiihren 
kann. Das wird des ofteren moglich sein, sei es durch Ersparnis von Makler
gebiihr, sei es durch Nutzen am Kurse. Eine Ersparnis an Maklergebiihr 
kann zuweilen - freilich nicht haufig - dadurch herbeigefiihrt werden, daB 
er den Posten mit einer anderen Bank "direkt" handelt. In der Nahe der 
Maklerschranken und in den Markten befindet sich gewohnlich eine Anzahl 
von Vertretern anderer Firmen, die ebenfalls mit der Ausfiihrung von Auftragen 
beschaftigt sind. Trifft er nun zufallig einen Verkaufer desselben Betrages 
von Aktien der Dresdner Bank, so wird er mit ihm das Geschaft abschlieBen. 
Dabei werden haufig die SchluBnoten durch einen freien Makler ausgeschrieben, 

1) Die fiir Vertretung der MaIder bestimmten und ebenfalls vereideten Hills
personen nennt man Substituten, die fibrigen Gehilfen Angestellte. 
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ohne daB dieser eine Vermittlertatigkeit ausgeiibt hat. Der Makler wird also 
"dazwischengestellt". Dieser Makler besitzt dann volle Courtageanspriiche. 
Jedoch kommt es oft vor, daB die Makler in solchen Fallen wenigstens fiir 
diejenige Bank, von der sie hinzugezogen werden, die Ausschreibung der 
SchluJ3note zu niedrigerem Courtagesatz oder "franko Courtage" auszufiihren 
bereit sind. Die Moglichkeit, die Rohe der Courtage bei nachtraglicher 
Zwischenstellung des Maklers niedriger, als es den offiziellen Siitzen entsprache, 
zu gestalten, ist auch ausdriicklich in einem Abkommen iiber die Maklergebiihr 
vorgesehen worden, das mit Wirkung ab 1. Januar 1927 fiir die Berliner Borse 
zwischen der Maklergemeinschaft und den beiden Gruppen der Bedingungs
gemeinschaft fiir den Wertpapierverkehr geschlossen wurde. Dagegen ist 
hier, was allerdings auch vorher iiblich war, bestimmt worden, daB ander
weitige Vergiitungen auf Courtage und Stempel, in welcher Form es auch 
sei, unzulassig sind. Damit wollte man der standigen Unterbietung der offi
ziellen Courtagesatze durch einzelne Makler entgegenarbeiten. Abweichend 
ist das VerhaItnis zwischen den freien Maklem und den Kursmaklem gestal
tet worden. Hierbei ist es zum Teil auch weiterhin moglich, daB Kursmakler 
mit freien Maklem "franko Courtage" handeln. Dies ist jedoch nicht iiblich, 
wenn die freien Makler die ihnen erteilten, aber von ihnen nicht ausfiihrbaren 
Auftrage an die Kursmakler weitergeben miissen, weil sich sonst - besonders 
beim Handel zum ersten Kurs - Schwierigkeiten geltend machen. Angenom
men A. ist Kaufer, B. Verkaufer von 6000 RM. Dresdner Bankaktien. Will nun 
A. die Aktien nur bis zum Kurse von 176 % kaufen, B. sie aber "bestens" ver
kaufen, so wiirde A. mit B. nur unter der Voraussetzung abschlieBen konnen, 
daB der Kurs nicht iiber 176% notiert. Denn wird er hOher, z. B. 1761/ 8 %, 
so will A. die Aktien nicht angekauft, B. sie aber verkauft haben. Da der 
Verkaufer stets das Interesse hat, seine Aktien moglichst hoch zu verwerten, 
wird sich schwerlich jemand finden, der die Aktien nicht verkaufen will, 
wenn der Kurs eine bestimmte Rohe erreicht hat. 

Was ist in diesem Falle zu tun 1 Da B. die Aktien zu jedem Kurse ver
kaufen will, A. sie ihm aber nur bis zum Preise von 176 % abnimmt, so muB 
der Verkaufer dem Makler den Auftrag geben, die Aktien bei 1761/ 8 % zu ver
kaufen. Wird der Kurs nun 176 0/ 0 oder niedriger, so haben beide Teile mit
einander gehandelt und Maklergebiihr erspart; wird er hOher, so ist das Ge
schaft zwischen A. und B. nicht zustande gekommen, B. hat aber die Aktien 
.an den Makler verkauft. 

Rat der Borsenvertreter einen besonders groBen Auf trag, so wird er sie 
ebenfalls nicht dem vereideten Makler iiberlassen. Was ein "besonders 
,groBer Auf trag" ist, laBt sich schwer sagen. In Zeiten stillen Geschliftes wird 
man darunter einen geringeren Betrag verstehen als in Zeiten reger Umsatze. 
Es kommt darauf an, ob die Ausfiihrung des Auftrages beim vereideten Makler 
eine erhebliche Beeinflussung des Kurses zur Folge haben wiirde. 1st dies 
wahrscheinlich, so wird es am besten sein, wenn der Borsenvertreter bei der 
Festsetzung des Kurses zugegen ist. Sieht er hierbei, daB sein Auf trag den 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf I. 28 
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Kurs erhebHch beeinflussen wiirde, so wird er nur einen Teil zur Ausfiihrung 
bringen, den Rest aber erst spater nach der Festsetzung des Kurses. 

Angenommen, ein Kunde erteilt den Auf trag, 24000 RM. Dresdner Bank
aktien zum ersten Kurse zu verkaufen, und der Kurs wiirde, wenn der Posten 
vollstandig ausgefiihrt wird, auf 170 % festgesetzt werden. Wird aber z. B. 
nur die Halfte, 12000 RM. Dresdner Bankaktien, verkauft, so wird wahrschein
Hch auch die N otiz hoher sein, vielleicht 172 %' Oft werden nun die noch 
zu verkaufenden 12000 RM. zu hoherem Kurse ausgefiihrt werden konnen; 
denn der Kurs erholt sich vielleicht bald, nachdem das starke Angebot nach
gelassen hat. Selbst wenn aber der Rest nur zu noch niedrigerem Preise ver
kauflich ist, wird meistens dennoch fiir den Verkaufer ein Vorteil entstehen. 
Denn er hat wenigstens einen Teil der Aktien hoher verkauft, als es der Fall 
gewesen ware, wenn der ganze Posten auf einmal an den Markt gekommen 
ware. Erfolgt z. B. die VerauBerung des Restbestandes von 12000RM. Dresdner 
Bankaktien zu 170 % , also 2% unter dem ersten Kurse, so hatte der Ver
kaufer immer noch einen Nutzen von 1 % auf 24000 RM. Denn er wiirde den 
Posten durchschnittlich zu 171 % verkauft haben (12000 RM. zu 172 % und 
12000 RM. zu 170 0/ 0 = 24000 RM. zu 171 %), wahrend er im ersten FaIle 
fiir die gleiche Summe nur 170 % erzielt haben wiirde. 

Man nennt eine solche Ausfiihrung eine sukzessive. Bei Erteilung 
groBerer Auftrage pflegen die Kunden haufig selbst vorzuschreiben, daB die 
Ausfiihrung "sukzessive" oder, was dasselbe ist, "Interesse wahrend" er
folgen solI. Wird der Zusatz nicht gemacht, so erfolgt in der Regel die Aus
fiihrung des ganzen Betrages zu dem Kurse, zu dem sie bei ordnungsmaBigem 
Geschaftsgange moglich ist, also bei Erteilung des Auftrages vor Beginn der 
Borse zum "ersten Kurse". Der Kunde muB sich in einem solchen Falle die 
Ausfiihrung zum "ersten Kurse" gefallen lassen. Andererseits verstoBt es, 
nach einem von der Berliner Handelskammer abgegebenen Gutachten 1)", 
nicht gegen die Pflichten des Bankiers, groBe Posten eines Wertpapiers, in 
denen nur ein beschrankter Umsatz stattfindet, auf mehrere Tage zu verteilen. 
Dieses Gutachten bezieht sich offenbar auf Auftrage zum Einheitskurse; 
handelt es sich um Auftrage fiir den Terminhandel oder den Verkehr der 
variabel notierten Kassawerte, so ist sinngemaB anzunehmen, daB der Bankier 
die Ausfiihrung groBer Posten, sofern sie einen bestimmten, z. B. den "ersten" 
Kurs wesentlich beeinflussen wiirden, sukzessive, also zu spateren Kursen 
vornehmen kann. Jedoch wird die Ausfiihrung alsdann moglichst bald, also 
noch zu den im Laufe desselben Borsentages notierten Kursen zu erfolgen 
haben. FUr den Bankier ist die sukzessive Ausfiihrung ohne besondere An
weisung des Kunden nicht ohne Gefahr. Es kann p16tzlich eine Anderung der 
Borsentendenz eintreten, so daB wider Erwarten der Kurs vor vollstandiger 
ErJedigung der Ausfiihrung eine fiir den Kunden ungiinstige Richtung ein
schlagt. Dieser wird alsdann leicht geneigt sein, den Einwand zu erheben, 

1) Gutachten der Handelskammer Berlin, Band I, S.20. 
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daB die Ausfiihrung nicht ordnungsgemaB erfolgt sei. Andererseits ist der 
Bankier, wenn er die Ausfiihrung als "Kommissionar mit Selbsteintritt" 
vornimmt, wie es bei Geschaften in amtlich notierten Wertpapieren regel. 
maBig der Fall ist (13. S.374), berechtigt,dem Kunden den ganzen Betrag 
zu dem fiir die Ausfiihrung maBgebenden Kurse (also bei Eintreffen des Auf
trages vor der Borse zum "ersten Kurse") abzurechnen, aber das Deckungs
geschaft nur fiir einen Teil vorzunehmen und den Rest dem Kunden fiir eigene 
Rechnung zu iiberlassen oder von ihm zu iibernehmen. Es kommt daher 
haufig vor, daB der Bankier dem Kunden den ganzen Betrag abrechnet, 
also durch Selbsteintritt iiberlaBt oder iibernimmt, aber nur einen Teil zu 
dem berechneten Kurse und den Rest spater eindeckt. Er geht dabei von der 
Erwartung aus, daB die Eindeckung des Restes zu einem fiir ihn giinstigeren 
Kurse erfolgen kann, weil der Kurs durch die Eindeckung d~ ersten Teiles 
beeinfluBt wird. Erteilt der Kunde z. B. einen Auf trag zum Ankauf von 
60000 RM. Phonixaktien zum "ersten Kurse", so kann der Kurs durch den 
Ankauf von 48000 RM. vielleicht um 3% erhoht werden. Es besteht also 
die Wahrscheinlichkeit, daB der Kurs bald darauf wieder sinkt, so daB der 
Bankier die Eindeckung des Restes von 12000 RM. mit Gewinn vornehmen 
kann 1). Natiirlich geht der Bankier hierbei ein Risiko ein, denn es konnen nach 
Feststellung des "ersten Kurses" plOtzlich andere groBere Kaufauftrage ein· 
treffen, die eine weitere Steigerung hervorrufen. Der Kunde wird durch 
diese Form der Eindeckung nicht geschadigt, denn er hatte die Absicht, sogar 
60000 RM. Aktien zum "ersten Kurse" zu kaufen, und die Eindeckung des 
gesamten Betrages wiirde den Kurs voraussichtlich noch mehr erhoht haben, 
als die des Teilbetrages von 48000 RM. Strafbar ist nach § 95 Bors.G. ein 
Bankier, der bei der Abwicklung eines Geschaftes, um sich einen Vermogens. 
vorteil zu verschaffen, absichtlich zum Nachteile des Kommittenten handelt. 
Dieser Fall wiil'de vorliegen, wenn der Bankier bei der Eindeckung der 
48000 RM. den Kurs absichtlich in die Rohe treibt; etwa dadurch, daB er 
besonders auffallend im Markte als Kaufer auftritt und aus diesem Grunde 
noch andere Borsenbesucher veranlaBt, groBere Kaufe vorzunehmen, oder 
indem er den Makler veranlaBt, den Kurs so hoch festzusetzen, wie es die 
Marktlage gestattet 2). Der Nachweis, daB der Kurs absichtlich erhoht wor· 
den ist, wird aber von dem Kommittenten fast niemals zu erbringen sein. 

1) Der Umfang, um den ein Kurs durch Ausfiihrung eines bestimmten Auftrages 
erhoht oder ermaBigt wird, ist vorher nicht zu bestimmen. Die oben angenommene Er
hOhung von 3 % ist daher nur als Beispiel gewahlt. In Zeiten sehr lebhaften Borsen· 
geschaftes wird sie vielleicht kleiner, in Zeiten geringer Umsatze weit groBer sein. Es 
kommt dabei auch auf die zur Zeit der Ausfiihrung des Auftrages vorherrschende Borsen. 
tendenz an. 1st diese sehr fest, so wird die Borsenspekulation weniger leicht bereit sein, 
einen Teil der Nachfrage schon bei einem um 3 % hoheren Kurse zu befriedigen, als 
bei schwacher Allgemeintendenz (s. nachste FuBnote). 

2) Tritt eine Firma an der Borse fiir groBe Posten als Kaufer auf, so nimmt die 
Borsenspekulation, wenn sie hiervon Kenntnis erlangt, haufig an, daB die Nachfrage einen 
besonderen Grund habe und nimmt ebenfalls Kaufe vor. Es stellen sich, wie man an der 

28* 
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Besondere Aufmerksamkeit erfordert der Handel in Terminwerten oder 
zu variablen Kursen notierlen Papieren auBerhalb der MaIderschranken. 
ErhaIt z. B. der Borsenvertreter wahrend der Borse, etwa um 13 Uhr, den Auf
trag zum Ankauf von 6000 RM. PhOnixaktien, so begibt er sich in den Markt, 
wo diese Aktien gehandelt werden. Nur in Ausnahmefii.llen, namlich dann, 
wenn im freien Markt aus Mangel an Beteiligung keine Umsatze stattfinden, 
wird er den Auf trag durch den vereideten MaIder (KursmaIder) ausfiihren 
lassen. 1m freien Markt erhii.lt er bald eine Anzahl von Offerlen von verschie
denen MaIdern. Es werden ihm sowohl "Geldkurse", als auch "Briefkurse" 
entgegengerufen (s. S. 344). Die KursmaIder pflegen sich natiirlich hier eben
falls zu betatigen. Der Borsenvertreter muB nun bestrebt sein, die MaIder 
nicht merken zu lassen, ob er kaufen oder verkaufen will. Erkennen diese, 
daB er die Aktien zu kaufen beabsichtige, so werden sie ibm natiirlich einen 
moglichst hohen Kurs nennen, wenn auch die gegenseitige Konkurrenz gegen 
allzu groBe Vbervorteilung schiitzt. Jedenfalls bewirkt die Konkurrenz, daB der 
eine MaIder in der Regel ein etwas giinstigeres Angebot macht als der andere; 
das Geschaft wird alsdann mit demjenigen abgeschlossen, dessen Offerte am 
vorteilhaftesten ist. 

Do. beim Termingeschii.ft jeder Kontrahent Gefahr lauft, im FaIle der 
Zahlungsunfahigkeit des Gegenkontrahenten bis zur AbwicIdung des Geschafts 
am Ultimo Verluste zu erleiden, so entsteht beim AbschluB dieser Geschafte an 
der Borse mit Firmen, die keine Gewahr fiir deren Erfiillung bieten, ein Risiko. 
Vor dem Kriege erfolgte der GeschaftsabschluB nur auf Grund des Vertrauens, 
das dem Gegenkontrahenten entgegengebracht wurde. Gab der Ma.kler 
seinem Auftraggeber eine Bank als Gegenkontrahenten an, dessen Bonitat 
zweifelhaft war, so konnte die Annahme dieser Aufgabe verweigert werden. 
Der MaIder muBte alsdann die Aufgabe entweder durch eine andere ersetzen 
oder fiir die Ausfalle, die der Bank durch den GeschaftsabschluB entstehen 
konnten, die selbstschuldnerische Biirgschaft iibernehmen. Da der MaIder 
beim AbschluB des Geschafts haufig den Gegenkontrahenten noch nicht 
kennt, sondern ibn erst im Laufe der Borse zu finden hofft, konnte die Ent
scheidung der Bank, ob die "Aufgabe" angenommen werden solIe oder nicht, 
erst na.chmittags erfolgen, nachdem der Makler die SchluBnote iiber den Ge
schii.ftBabschluB iibersandt hatte. Die Entscheidung der Bank iiber die An
nahme oder Ablehnung einer Firma als Gegenkontrahenten wurde haufig 
auch durch den Umfang der Termingeschafte beeinfluBt, die die Bank bereits 
mit dieser Firma eingegangen war. Erschien die Zahlungsfahigkeit des Gegen-

Borse sagt, "Mitlii.ufer" ein. Daher werden grollere Auftrage, die den Kurs nicht iiber
mallig beeinflussen sollen, den Maklem gewohnlich vertraulich erteilt. Die Kursmakler 
sind natiirlich nur dann imstande, den Kurs iiber den zur Ausfiihrung des Auftrags not
wendigen Umfang heraufzusetzen, wenn zu den hOheren Kursen keine Verkaufsauftrage 
vorliegen. Die Ausfiihrung des Auftrages von 48000 RM. kann z. B. bei 200% moglich 
sein; liegen aber bei den Kursmaklem weitere Verkaufsauftrage erst bei 205 0/ 0 vor, so 
kOnnen sie den Kurs bis 204 7fs% festsetzen, ohne daB der Ka.ufer einen groBeren Betrag 
als die aufgegebenen 48000 RM. zu erwerben braucht. 
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kontrahenten nicht als durchaus sicher, so war die Bank dennoch hii.ufig be
reit, mit ihm Termingeschii.fte in mii.3iger Weise einzugehen. 

Dieses Verfahren ist bei der Wiederaufnahme des Terminhandels im Jahre 
1925, wie schon erwii.hnt wurde, grundlegenden Verinderungen unterworfen 
worden. An die Stelle der gegenseitigen Kreditgewii.hrung ist eine Methode der 
Sicherung der an der Borse abgeschlossenen Termingeschii.fte durch ein finanz
krii.ftiges und nicht selbst am Handel beteiligtes Institut gesetzt worden. Es 
wurde in Berlin ein Liquidationsverein fiir Zeitgeschafte an der Ber
liner Wertpapierborse E.V. gegriindet, dessen Zweck satzungsgemii.3 die 
Abwicklung von Termingeschii.ften in den offiziell zum Terminhandel zuge
lassenen Wertpapieren unter seinen Mitgliedern istl). Der Erwerb der Mit
gliederrechte ist an die Leistung nicht unerheblicher Kautionen gekniipft; 
dadurch sind die finanziell nicht leistungsfii.higen Kreise, namentlich der 
Maklerschaft, von dem eigentlichen Terminhandel fastvollig ausgeschlossen. 
Hieraus geht schon hervor, daB auch Makler, die Termingeschafte abschlieBen 
wollen, dem Liquidationsverein beitreten konnen. Das ist notwendig, weil 
der Gegenkontrahent, mit dem die Bank das Termingeschaft abschlie3t, zu
nii.chst der Makler ist. Findet der Makler an demselben Borsentage keinen 
Gegenkontrahenten, so kann der Makler sich selbst als Aufgabe nennen; der 
Makler "macht seine eigene Aufgabe", wie man an der Borse zu sagen pflegt. 
Die Bank geht also grundsatzlich schon durch den AbschluB mit dem Mahler 
ein Risiko ein. Da nach § 22 der Satzung des Liquidationsvereins alB Aufgabe 
fiir Zeitgeschafte in solchen Wertpapieren, die mit Hille der Liquidationskasse 
geregelt werden, ausschlie3lich Mitglieder des Liquidationsvereins geiten, so 
miissen sowohl sii.mtllche Makler als auch aIle Banken, die solche Geschii.fte 
in gro3erem Umfange abschlie3en wollen, Mitglieder des Liquidationsvereins 
sein. Erfolgt ein Terminhandel mit Firmen, die dem Liquidationsverein nicht 
angehoren, so miissen diese Firmen von den Mitgliedern des Liquidations
vereins als Kunden behandelt werden; es muB ihnen also Provision fUr den 
Abschlu3 des Geschaftes berechnet werden. Eine einzige Ausnahme zugunsten 
der Mahler - nicht aber auch der dem Verein nicht angeschiossenen Bank
firmen - besteht darin, da3 Mitglieder des Liquidationsvereins, die gieich
zeitig Mitglieder der Maklergemeinschaft sind und die am Schlusse einer 
Borsenversammlung noch unausgeglichene Verpflichtungen aus Termin
geschii.ften haben, diese mit Mitgliedern der Maklergemeinschaft, die nicht 
dem Liquidationsverein angehOren, ohne Provisionsberechnung ausgleichen 
konnen. Da aber der dem Liquidationsverein angeschlossene Mahler beim 
AbschluB eines solchen Geschafts ein groBeres Risiko eingeht, so tritt dieser 
Fall nur selten ein. Haufig wird aus diesem Grunde beim Handel die Auf
gabe einer dem Liquidationsverein angeschlossenen Bankfirma verlangt. 

Wie schon erwahnt, sind beim Eintritt in den Liquidationsverein erheb
liche Kautionen zu stellen. Ihre Hohe wird fiir jedes Vereinsmitglied bei 

1) Ahnliche Einrichtungen befinden sich in Frankfurt a. Main, KoIn, Essen, Ham
burg, MOOchen, Breslau, Leipzig, Dresden. 
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der Aufnahine vom Verwaltungsrat des Liquidationsvereins festgesetzt. Es 
sind fiinf Klassen gebildet worden, und zwar mit Einlagen von 250000 RM. 
in der ersten Klasse, von 100000 RM. in der zweiten, von 50000 RM. in der 
dritten, 30000 RM. in der vierten und von 20000 RM. in der fiinften Klasse1). 

Die Einreihung in diese Klassen erfolgt auf Grund einer Selbsteinschatzung, 
die aber vom Verwaltungsrat geii.ndert und entsprechend der Hohe der En
gagements auch spater vom Vorstand erhoht oder ermaBigt werden kann. 
Die Garantiesumme wird den Mitgliedern verzinst. Nach Moglichkeit solI 
der Zinserlos auf 2 % unter den von dem Institut selbst erzielten Zinssatzen 
hemessen werden. Aus den Garantiesummen ist das Betriebskapital der Li
-quidationskasse Aktiengesellschaft gebildet worden, die als ausfiih
xendes Organ des Liquidationsvereins zu gelten hat. Das Aktienkapital der 
Liquidationskasse ist unbedeutend; es betragt 50000 RM., wovon sogar nur 
25 % eingezahlt sind. Die Liquidationskasse garantiert die Durchfiihrung 
und Erfiillung aller von den Mitgliedem des Liquidationsvereins geschlossenen 
Geschii.fte; gleichgiiltig, in welcher Hohe,zu welchem Termin usw. die Termin
schliisse erfolgen. Umgekehrt verpflichten sich aber die Vereinsmitglieder, 
aIle von ihnen abgeschlossenen Zeitgeschafte in den zugelassenen Werten 
durch die Liquidationskasse zur Abwicklung zu bringen. Vereinbarungen 
iiber eine Abwicklung einzelner Geschii.fte auBerhalb der Liquidationskasse 
sind unzulii.ssig (§ 23 der Vereinssatzungen). Da die Erfiillung der Termin
geschii.fte durch die Garantie der Liquidationskasse auBer Zweifel gestellt ist, 
bestimmt die Vereinssatzung, ferner, daB jedes Vereinsmitglied von jedem 
anderen in der Regelals "Aufgabe" angenommen werden muB. Es ist also 
fiir den Borsenverkehr, soweit ein· Terminhandel zwischen Mitgliederfirmen 
stattfindet, vollkommen gleichgiiltig, welche Aufgabe erteilt wird . 

. Die Liquidationskasse muB sich naturgemaB, um diese Garantiepflicht 
erfiillen zu,konnen, gegen die fiir sie entstehenden groBen Risiken schiitzen. 
Wieschon erwii.hnt, haften ihr die Garantiesummen. Da diese Betrage bei 
graBen Termingeschii.ften der Mitglieder oft nicht ausreichen wiirden, kommen 
noch weitere Sicherstellungen in Frage. Nach § 30 der Vereinssatzungen 
hat jedes Mitglied Termingeschii.fte, soweit ihr Kurswert mehr als 100000 RM. 
bettiigt, durch Hinterlegung von Wertpapieren oder Bargeld, und zwar ohne 
Aufforderung sicherzustellen. Selbst Firmen, die die hochste Stammeinlage 
von 250000RM. geleistet haben, sind also in diesem FaIle zu weiteren Ein
schiissen verpflichtet. Bei der fiinften Klasse, die eine Garantieeinlage von 
20000 RM. geleistet hat, findet die weitere EinschuBpflicht sogar schon statt, 
sobaldder Kurswert der Termingeschafte mehr als 50000 RM. betragt. "Ober 
die Hohe dieser "Oberdeckung wird in der Satzung des Liquidationsvereins 
nur bestimmt, daB sie in den vier erstenKlassen 5 0/ 0 des ausmachenden, 
lOOOOORM. effaktiviibersteigenden Betrages, in der fiinften Klasse 10% 
der effektiv 50000RM. iibersteigenden Summe zu erreichen hat. Diese Satze 

1) Neuerdings sind fur Maider durch ErmaI3igung der Garantiesumme auf 5000 RM. 
unter bestinlmten Voraussetzungen Erleichterungen geschaffen worden •. 
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bilden jedoch nur Mindestbetrage, die vom Vorstand der Liquidationskasse 
jederzeit erhOht werden konnen. Da diese Sicherstellung bei starken Kurs
schwankungen nicht ausreichen wiirde, werden daher auch meist hohere Satze 
gefordert. Einheitliche Normen bestehen aber nicht, vielmehr wird in jedem 
Falle individuell entschieden. Zu diesem Zweck legt die Liquidationskasse 
fiir jedes Mitglied ein Kartothekblatt an, auf dem alle fiir die Sicherheits
£rage wichtigen Tatsachen gesammelt werden. Das Blatt tragt den Namen 
des Mitglieds nebst einer fiir jedes Mitglied vorgesehenen Nummer, der so
genannten Ordnungsnummer der Firma, die bei jedem Verkehr mit der Liqui
dationskasse angegeben werden muB, ferner den Betrag der beim Eintritt in 
den Liquidationsverein geleisteten Garantieeinlage, der weiteren Sicherheits
leistungen und auf der anderen Seite eine Ausrechnung der gesamten von der 
Firma unterhaltenen Engagements. Da sich die Rohe etwa festgestellter 
Kursverluste sowie der Wert der als Sicherheit hinterlegten Wertpapiere tag
lich andern, miiBte nach jeder Borse eine Neuausrechnung und Anderung 
der Karthotekeintragungen stattfinden. Natiirlich erfolgt dies, wenigstens 
bei den Firmen, die iiber groBe 'Oberdeckung verfiigen oder die iiber Bonitats
zweifel erhaben sind, nicht so schematisch. Bemerkenswert ist, daB die Mit
gliedsfirmen je nach der angenommenen groBeren oder geringeren Notwendig
keit einer standigen Kontrolle im internen Betrieb der Liquidationskasse 
"Zensuren" erhalten, die streng geheim gehalten werden. Firmen der ersten 
Klasse, die Zensur ,,1" erhalten haben (z. B. wohl GroBbanken), werden dem
entsprechend erheblich weniger haufig kontrolliert, als Firmen der nachsten 
Klassen, von denen die letzte, die Kategorie der "Unsicheren", Zensur ,,6" 
besitzt. Diese Zensurnummern werden zur Orientierung der Kontopriifer 
ebenfa1.l8 in der Kartothekkarte kenntlich gemacht. Regelsatze fiir die Rohe 
der Deckung sind also unter diesen Umstanden kaum festzustellen; im all
gemeinen haIt sich die Deckung im Rahmen von etwa 15-20%. 

Diese Vorschriften werden dadurch erganzt, daB bei Kursveranderungen, 
durch die Verluste eintreten, also bei KursrUckgangen im Falle eines Rausse
engagements oder bei Kurssteigerungen, soweit Blankoabgaben erfolgt waren, 
Nachschiisse, und zwar ebenfalls ohne Aufforderung zu leistensind. Eine 
Erleichtetung bedeutet dagegen, daB bei Kaufen und Verkaufen in dem
selben Wertpapier die Verpflichtung zur Sicherheitsstellung im allgemeinen 
;:l.uf die Deckung des Saldos beschrii.nkt ist. Wer also z.B.12000 RM. Dresdner 
Bankaktien zu 170 % kauft und demnach Sicherheit fiir einen Kurswert von 
20400 RM. zu stellen verpflichtet ist, beschrankt seine Verpflichtung zur 
Sicherheitsleistung auf die Ralfte, wenn er etwa 6000 RM. dieser Aktien mit 
171 % verkauft. Ergibt sich bei Ausgleich des Engagements aber ein 
Verlustsaldo - etwa bei Ankauf zu 170% und Verkauf zu 160% - so ist 
der Endbetrag ebenfalls voll zu decken. Das gilt selbst dann, wenn die 
Engagements der Firma noch unter der Freigrenze von 100000 RM. bzw. 
50000 RM. auf Grund der Garantieeinlage bleiben, so daB sie eine 'Oberdeckung 
nicht zu stellen hatte. 
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Bleibt ein Mitglied des Vereins mit der Erfiillung seiner Pflichten zur 
Sicherheitsleistung usw. im Riickstand, so treten strenge Bestimmungen in 
Kraft. Der Vorstand der Liquidationskasse ist in diesen Fallen mit Genehmi
gung des als besonderes Organ bestehenden 1Jberwachungsausschusses ohne 
weiteres zur Zwangsglattstellung aller schwebenden Termingeschafte be
rechtigt. Ferner kann der AusschluB des Mitgliedes beim Verwaltungsrat 
beantragt werden. Zwangsglattstellungen sind auch vorzunehmen, wenn ein 
Vereinsmitglied am Lieferungstage den sich fiir ihn ergebenden Saldo von 
Wertpapieren nicht abnehmen bzw.liefern kann, oder wenn er eine Erklarung, 
daB er diese Erfiillung nicht vornehmen konne, schon vor dem Lieferungs
tage abgegeben hat. Fiir Ausfalle, die sich bei solchen Zwangsglattstellungen 
ergeben, haften in erster Linie naturgemaB die Garantiesumme und die Sicher
heitseinlage des zahlungsunfahigen Vereinsmitgliedes. Reichen diese nicht 
aus, so werden Riicklagen der Liquidationskasse herangezogen, die aus den 
laufenden Einnahmen der Liquidationskasse gebildet werden. Von jedem 
SchluB iiber 6000 RM. oder dem sonst iiblichen Mindestbetrag sind namlich 
von den Kontrahenten an die Liquidationskasse je 0,50 RM. zu zahlen. Da 
sich aus diesen Betragen nach Absetzung der Unkosten groBe Reserven an
sammeln konnen, ist in der Satzung vorgeschrieben, daB neue Mitglieder bei 
ihrem Eintritt einen Beitrag zu zahlen haben, der ihrem Anteil an diesen Re
serven im FaIle einer AuflOsung der Liquidationskasse im Zeitpunkte des 
Eintritts entspricht. Ohne eine salcha Bestimmung ware bei einer Auflosung 
der Liquidationskasse eine gerechte Verteilung der Reserven nicht moglich, 
indem die friihzeitig eingetretenen Mitglieder auf Kosten derjenigen mit kurzer 
Mitgliedschaft geschadigt wiirden. 

Sofern die Reserven der Liquidationskasse, etwa bei ungewohnlich starken 
Verlusten, erschopft sein wiirden, miiBten schlieBlich die im sogenannten 
Garantiefonds vereinigten Garantiesummen der nicht an der Insolvenz des 
einen Mitgliedes beteiligten Firmen herangezogen werden. Dies geschieht auf 
Grund eines ziemlich komplizierten Umlageverfahrens. Auf die Ga
rantiesumme der einzelnen Vereinsmitglieder wird ein Drittel des Verlustes 
gleichmallig nach Kopfteilen umgelegt; eine GroBbank ist also an diesem 
Drittel am Verlust nur in derselben Hohe beteiligt wie die am wenigsten um
fangreiche Firma. Ein zweites Drittel wird im Verhaltnis der hinterlegten 
Garantiesummen umgelegt, also fiir dieMitglieder der erstenKlasse (250000RM. 
EinIage) in 121Machem AusmaB wie fiir Firmen der fiinften Klasse mit 
20000 RM. Garantiesumme. Das letzte Drittel wird nach den von den ein
zelnen Mitgliedern in den letzten drei Kalendermonaten getatigten Umsatzen 
umgelegt. Bei diesem Verfahren kann sich ergeben, daB die Garantiesumme 
eines oder mehrerer Vereinsmitglieder aufgezehrt wird, ohne daB der gesamte 
Verlust gedeckt ist. Daher wird fiir diesen Fall bestimmt, daB ein Fehlbetrag 
nach dem erwahnten Drittelungsschliissel von neuem umgelegt wird, bis der 
Gesamtverlust gedeckt ist. 1Jber die hinterlegte Garantiesumme hinaus 
haftet aber kein Mitglied; andererseits ist eine Aufforderung des Verwaltungs-
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rates, innerhalb Monatsfrist eine Wiederauffiillung der Garantiesumme bis 
zur urspriinglichen Hohe vorzunehmen, moglich. Ein solcher BeschluB be
darf jedoch der Zustimmung der Mitgliederversammlung, falls sich Wider
spruch erhebt oder mehr ala ein Viertel des Garantiefonds herangezogen wird. 

Praktisch sind bisher diese Bestimmungen noch nicht akut geworden. 
Selbst bei den auBerordentlichen KursrUckgangen des Jahres 1930 haben, 
soweit bekannt geworden ist, die Sicherheiten der einzelnen Mitglieder zur 
Deckung der Verluste ausgereicht. 

Zur Sicherstellung sind iibrigens nicht aIle Effekten zugelassen, son
dern nur diejenigen Wertpapiere, die von Zeit zu Zeit vom Aufsichtsrat der 
Liquidationskasse hierzu bestimmt werden. Hierunter befinden sich aber 
auch einige "nicht notierte Werte", und im Einzelfall sind auch besondere Er
leichterungen moglich. Die hinterlegten Wertpapiere werden nicht samtlich 
zu ihrem vollen Kurswerte als Sicherheit angenommen; der V orstand der 
Liquidationskasse veroffentlicht von Zeit zu Zeit die Hohe des Deckungs
wertes. Dieser ist jedoch in der Regel bOher, ala der bei Lombardgeschaften 
sonst iibliche Beleihungswert1). Auch die Liquidationskasse gewahrt iibrigens 
den Mitgliedern des Liquidationsvereins Lom barddarlehen, und zwar zu 
gewissen Vorzugsbedingungen. Bei diesen Darlehen ist im allgemeinen eine 
"Oberdeckung von 15 bis 25 %, ebenfalls je nach Art der hinterlegten Deckung, 
iiblich. 

Damit die Liquidationskasse ihre Verpflichtungen erfiillen kann, ist eine 
moglichst schnelle Meldung aller von den Mitgliedsfirmen abgeschlossenen 
Termingeschafte notwendig. Die ersten Meldungen, die sogenannten Ge
schaftsmeldungen, sind noch am Tage des Abschlusses, und zwar bis 
spatestens 17 Uhr, Sonnabends bis 16 Uhr, auf vorgeschriebenen Kauf- oder 
Verkaufsformularen zu machen. Sie dienen als Unterlage zur Berechnung 
des Obligos und der erforderlichen Leistungen. Die Meldungen erfolgen fUr 
jede Effektengruppe auf einem besonderen Formular; Kaufe stets auf weiBen, 
Verkaufe auf blauen Meldungszetteln (siehe Beispiele 49 und 49a). 1st das 
Geschaft zur Erfiillung an einem spateren Termin, z. B. per Ultimo des 
nachsten Monats abgeschlossen, so ist dieser Termin in roter Schrift anzu
geben. Die Auflieferung der Meldeformulare erfolgt groBtenteila schon an 
der Borse. Die Liquidationskasse quittiert durch Stempeleintragung in ein 
besonderes Quittungsbuch. Wichtig ist, daB auch nach offiziellem Borsen
schluB gehandelte Posten noch am gleichen Tage, in Ausnahmefallen bis 
101/ S Uhr des nachsten Tages, gemeldet werden miissen. Sie sind ala Nachtrag 
zu kennzeichnen. Handelt ein Makler, wie es zuweilen vorkommt, nachborslich 
"mit Meldung per nachsten Tag", so geht die Bank, deren Vertreter ein solches 
Geschaft abschlieBt, ein Risiko ein. Die Liquidationskasse pflegt sogar die 
Garantie fiir Geschafte, die nicht an demselben Tage gemeldet werden, ab
zulehnen. In jedem FaIle lauft die Bank das Risiko bis zum nachsten Borsentage. 

1) Gegenwartig werden erstklassige festverzinsliche Werte und terminfahige Wert
papiere mit 100%. aIle ubrigen Werte mit 90% des Kurswertes berechnet. 
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Beispiel Nr.49. 
I. Meldung 

Datum 12. 10. 28 
Firma X·Bank Nr. 600 

(Ordnungsnummer) 

Effekt I. G. Farben 
Kauf Termin Ultimo Oktober 1928 

nom. in gehandelter 
tausend Kurs Steuerwert Vermittler1) 

.... I.~ ... ~ ....... ?~?~!.~ ............ ~ .. ~.~ .. ~ .. ~. ··································1 
6 253 1 5 2 0 0 

~;:~ .: ..... ::: ............. : .... ::: .. ::::. ::: :::·I~··· .. · :::: .. :::. :::: .-::. ~ ......... ~~ .. ~ .. ~ .. ~~ .. ~ .............. ~ .. : .... : .. :: ... 

1 8 Summe 4 5 8 0 0 

Leb. Eng. 

Beispiel Nr.49a. 
I. Meldung 

An die 

Liquidationskasse 
Aktiengesel1schaft 

Berlin 

Datum 20. 10. 28 
Firma X·Bank Nr.600 

(Ordnungsnummer) 
Effekt I. G. Farben 

Verkauf Termin Ultimo Oktober 1928 

nom. in gehandelter 
tausend Kurs Steuerwert Vermittler1) 

.... J? ...... ~~~~b.. .. ........ !.I.~ .. ~ .. ~ .. ~ ................................. . 
16 255 i"\"5 3 0 0 

~ •. ~:E~_·:::. ~.:?:: ::: ... :: :~~::::: 
I , ·······r····················· ........................................................... . 
i 

1 T 2 Summe 3 0 6 0 10 

Leb. Eng. 

An die 

Liquidationskssse 
Aktiengesellschsft 

Berlin 

1) Der Name des Vermittlers braucht nicht mehr angegeben zu werden. Er p£legt nur 
in besonderen Fallen, namentlich bei besonders groBen Umsatzen, genannt zu werden. 
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Der Geschaftsmeldung folgt am nachsten Werktage bis 15 Uhr, Sonn
abends bis 14 Uhr, eine zweite Meldung, die sogenannte Aufgabemeldung 1). 

Bis zu diesem Termin gewohnlich hat jede Firma, wie wir gesehen haben, von 
dem MaIder, der das Termingescha.£t vermittelt hat, den Gegenkontrahenten 
ffir das Geschaft erfahren, iiber den sie der Liquidationskasse nunmehr auf 
den vorgeschriebenen Formularen Mitteilung zu machen hat (siehe Bei
spiele 50 und 50a). Hat der MaIder ffir das von ihm mit einer Bank abge
schlossene Geschaft einen Kontrahenten nicht gefunden, so hat er der 
Liquidationskasse eine erste Meldung mit dem Vermerk "Schein folgt" 
zu erstatten. Die Bank hat in diesem Falle auf der zweiten Meldung statt des 
Namens des Gegenkontrahenten die Bemerkung "Aufgabe folgt" einzu
setzen. Die am nachsten Borsentag zu erteilende Aufgabe ist von dem MaIder 
der Liquidationskasse in der zweiten Meldung mit dem Vermerk "Erledigung 
von Schein folgt" mitzuteilen. Die Liquidationskasse hat das Recht, Straf
gelder einzuziehen oder den Antrag beim Verwaltungsrat auf AusschluB 
von Mitgliederfirmen zu stellen, sofem diese die Vorschriften iiber die Mel
dungen usw. nicht beachten. 

Wie aus den Beispielen hervorgeht, wird der auf volle 100 RM. nach 
oben abgerundete Borsenumsatzsteuerwert sowie der volle Kurswert (aus
machende Betrag) angegeben. Die Nominal- und Kurswertspalten sind zu 
addieren. 

Haufig kommt es, wie erwahnt (S. 395), vor, daB der MaIder das Gegen
geschaft zu einem anderen Kurse abschlieBt, als dem, zu dem er mit dem ersten 
Auftraggeber gehandelt hatte. Er verrechnet dann mit demjenigen der beiden 
Kontrahenten die Differenz, von dem er diese zu erhalten hat. In Bei
spiel 50 haben wir angenommen, daB der MaIder, von dem die Bank 12000 RM. 
I. G. Farben-Aktien zu 255 % gekauft hat, diese selbst von der Darmstadter 
Bank mit 2541/ 2% erhalten hat und da.s Geschaft dementsprechend 
auch mit 2541/ 2 % aufgibt. Die Bank teilt daher in der Aufgabemeldung 
(Beispiel 50) der Liquidationskasse als aufgegebenen Kurs (Spalte 7) den Kurs 
von 2541/ 2% mit, wahrend sie die Differenz von 1/2 % dem MaIder direkt 
zu vergiiten hat. Die Verrechnung dieser "Tagesdifferenzen" erfolgt 
mittels Einziehung durch den Kassen-Verein, und zwar binnen einer Frist 
von vier Tagen, ebenfalls unter Garantie der Liquidationskasse. 

Welchen Umfang das Geschaft der Liquidationskasse angenommen hat, 
geht daraus hervor, daB nach dem letzten AbschluB vom 30. Juni 1929 neben 
dem schon erwahnten, nur zu 25 % eingezahlten Aktienkapital von 50000 RM. 
nebst 5000 RM. Reservefonds eine Deckungsriicklage (Pramien-O"bertrags
Konto) von 3,085 Millionen Reichsmark vorhanden war. Die Garantiesummen 

1) Diese Angaben, me liberhaupt die Angaben liber die Liquidationskasse, be
ziehen sich nur .It.uf die Verhilltnisse an der Berliner Borse. An den librigen Borsen
piatzen, z. B. in Frankfurt a. M. und Hamburg, hat nur eine Meldung zu erfolgen, da 
hier die MaIder die Aufgabe an die Bankfirmen schon am Nachmittag des Tages zu 
geben pflegen, an dem der Gesch8.ftBabschluB stattgefunden hat. 
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ll. Meldung 

Firma X -Bank 

Kauf 

Beispiel Nr.50. 

Datum 12. 10. 28 

Nr. 600 
(Ordnungsnummer) 

Effekt I. G. Farben 
Termin Ultimo Oktober 1928 

nom. In gehandel· Steuerwert Vermittler nom. in 
tausend ter KUfM tau~end 

Aufgabe 

An die 
Liquidationskasse 

Aktiengesellschaft 

Berlin 

aufgegeb. ausmachender 
Betrag Kurs 

.... J. ·i ··~;i~f~ .. ··..1.;·1; ·;·I·~·I·~ .................. ····I!·i·~· ... ~:-;:::;;~;:-.~~~ ........ ~;;;~~!.~. ···~·I·~··;·I·~··I.~. = 
==:I~::-:::lF :T:

1 

:::::~: :::11: :::::::~:~:: :::::~--~::II.~~::~~~:II'::::·I::: .~:: .............................. "'r" .... 1 •••••••••••••••••••••••••• ···'···T··· ......................................................... "'."'.' .............. . 

.... ... [... .............. . ..... i·······I····i ... ····················1····1··· ........................................ . .................... ····1···· ····r·· ...... . 
1 8 Summe 1415 81 0 I 0 .J.!. .. ~ ................. ~ .. ~.~.~~.~ .. ~ ................ ... f .~ ... ~.I .. : ... ~. -= 

Abstimmung T +-Endsumme von BlattNr.... -+ I 
Maschine 

Eng. Mappe 

ll. Meldung 

Firma X·Bank 

Verkauf 

il 8 +- Endsumme -+ 

Beispiel Nr.50a. 

Datum 20. 10. 28 

Nr. 600 
(Ordnungsnummer) 

Effekt I. G. Farben 
Termin Ultimo Oktober 1928 

45720-

An die 
Li quidationskasse 
Aktiengesellschalt 

Berlin 

nom. In gehandel· Steuerwert Vermittler nom. In 
tausend ter KUfs tausend Aufgabe aufgegeb. 

Kurs 
ausmachender 

Betrag 

-+I~;~i~'I; I ~- ~-i~-I~-----Jji a;;;~:'~:;;;;~.~~~~:- ---;I~-;Ii~ :: ............................ -,--...... ····1········ ..................... i
l
····I •......................................••......•................... + ... ····r········ ... . 

I 1 I' I ! 

~==::-=-~-::ri::=:r{::::I~:i--::~~:-:~~-::~::::== =fr=rl= :~ 
1 2 Summe 13 0 610 0 .... I.!. .. : ................ ~.~.~.~.~~ .. ~ ...................... !.~ .. ~ .. ~ .. ~. ~. = 

Abstimmung J +-Endsumme von Blatt Nr ......... -+ 

Maschine +- Endsumme ->- 30555-
Eng. Mappe 
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der Mitglieder des Liquidationsvereins betrugen 19,777 Millionen Reichs
mark. Die Mitgliederzahl betrug bei der Griindung 244 Firmen und stellt 
sich gegenwii.rtig auf etwa 400 Firmen. 

"Ober die Abwicklung der Termingeschiilte unter Mitwirkung der Liqui
dationskasse zum Ultimo siehe Abschnitt 7 dieses Kapitels. 

Beim Handel in den zu varia bIen Kursen notierten Wertpapieren ist 
die Bank, da es sich hierbei um Kassageschafte handelt, deren Erfullung 
innerhalb weniger Tage zu erfolgen pflegt, in der Regel nicht berechtigt, 
die Annahme einer Firma alB "Aufgabe" zu verweigern. Indessen konnen 
auch bei Kassageschaften zuweilen Verluste eintreten, indem z. B. der 
Makler das Geschiilt fiir eigene Rechnung abschlieBt, sich also selbst alB 
Gegenkontrahent bezeichnet und noch vor der Lieferung und Bezahlung 
der Stucke zahlungsunfahig wird. Daher ist auch, namentlich in Zeiten 
groBer Kursschwankungen, Vorsicht bei der Auswahl der Makler notig, 
mit denen Kassageschafte im freien Verkehr der Borse abgeschlossen 
werden. Werden dem Borsenvorstande Tatsachen bekannt, die erkennen 
lassen, daB eine Firma ihren unstreitigen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachgekommen ist, so setzt sie die Kursmakler unverzuglich in Kenntnis, 
daB diese Firma nicht mehr alB "Aufgabe" genommen werden soll. 

Nach den Bedingungen fiir die Geschiilte an der Berliner FondsbOrse 
muB die "Aufgabe" am nachsten Borsentage bis 11 Uhr vormittags schrift
lich gemacht werden. 1st keine Aufgabe gemacht worden, oder eine solche, 
die der ausdriicklichen Verabredung oder stillschweigenden Voraussetzung 
nicht entspricht, woruber in streitigen Fallen die Dreimanner-Kommission 
(s. S. 327) endgiiltig entscheidet, so ist der nicht saumige Teil (die Bank) 
berechtigt, unverzuglich zur Zwangsregulierung zu schreiten. Will die Bank 
eine andere Frist zur Benennung der "Aufgabe" gewahren, so hat sie dem 
saumigen Teil (Makler) an dem Tage, an dem die Aufgabe zu benennen war, 
miindlich oder schriftlich davon Mitteilung zu machen und gleichzeitig einen 
bestimmten Endtermin fiir die Frist festzusetzen, nach dessen Ablauf sie 
die Zwangsregulierung vornehmen kann. 1st keine Nachfrist gewahrt und 
die Zwangsregulierung nicht vorgenommen worden, so gilt dies als Verzicht 
auf die Aufgabe. Das Geschaft bleibt dann alB von beiden Vertragsparteien 
miteinander abgeschlossen bestehen (§ 10 der Bedingungen). 

Diese Bestimmungen gelten fiir alle Borsengeschafte, also sowohl fiir 
Termingeschiilte als auch fiir Kassageschafte, gleichgiiltig, ob sie zu variablen 
Kursen oder Einheitskursen abgeschlossen sind. Die oben erwahnten Sonder
vorschriften der Liquidationskassc uber die Formalitiiten der Aufgabemeldung 
bleiben natiirlich von diescn Bestimmungen unberiihrt. 

Wie aus UDBeren Ausfiihrungen auf S. 409 hervorgeht, mussen auch bei 
Terminengagements Dividendenabschlage auf die laufenden Limite vor
genommen werden. Ebenso werden aber diese Abschliige auch auf die laufen
den Engagements gemacht. Hat Z. B. jemand am 3. April per Ultimo April 
RM. 6000.- 1.G. Farben-Aktien zu 255 0/ 0 gekauft und wird am 20. April 
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wegen der Abtrennung des Dividendenscheins fiir das vergangene Geschafts
jahr ein Kursabschlag von 9 % (10 % Dividende abziiglich 1 % Kapital
ertragsteuer) vorgenommen, so wiirde der Kaufer unberechtigten Schaden 
erleiden, wenn er Ende April die Aktien mit 255 % abzunehmen hatte. Denn 
am Tage des Ankaufs bezog sich der Kurs (von 255%) noch auf die Lieferung 
von Aktien einschlieBlich des Dividendenscheins fiir das letzte abgelaufene 
Geschaftsjahr, wahrend dieser Schein nunmehr bereits von dem Verkaufer 
der Aktien am 19. April abgetrennt worden ist, weil er an diesem Tage noch 
deren Eigentiimer war. Daher hat der Kaufer die Aktien nur zu 246% ab
zunehmen. Der Borsenvorstand setzt regelmaBig die Kursabschlage auf 
laufende Termingeschafte fest und gibt dies im amtlichen Kursblatt bekannt. 
Die Liquidationskasse nimmt dem entsprechend die Abschlage von den 
gemeldeten Kursen vor. 

Die auf S. 353 erwahnten Vorschriften iiber die Ankiindigung voraussicht
licher groBer Kursschwankungen an den Maklertafeln finden auch auf die im 
Terminverkehr oder fortlaufend notierten Wertpapiere Anwendung. In der 
Praxis erweisen sie sich jedoch nur bei den ersten Kursen als notwendig, da 
sich nur in diesen Notierungen Kauf- und Verkaufauftrage vorher ansammeln, 
wahrend die spateren Kurse auf Grund des Handels im freien Verkehr fest
gesetzt werden. 

Mit der Ausfiihrung der Auftrage ist die Tatigkeit des Borsenvertreters 
an der Borse nicht erschOpft. Er hat noch die Abschliisse in ein Buch (Aus
fiihrungsbuch) einzutragen, das durch Boten in die Bank gesandt wird. 
An Stelle eines Buches werden meist Bogen, neuerdings bei den groBeren Ban
ken Zettel (sogenannte slips) verwendet, die mit Durchschlagen versehen 
werden. Diese werden denjenigen Abteilungen zugeleitet, die die Bearbeitung 
der Borsenabschliisse vorzunehmen haben. Das erste Formular geht gewohn
lich an die Borsenbuchhaltung, die danach die Eintragung in die Borsen
journale vornimmt (s. Beispiele59 und 60, S. 521), einDurchschlag, derdie Angabe 
des Maklers nicht enthalt, an die Rechnerei, in der ein Beamter die Makler
gebiihren, Borsenumsatzsteuern usw. einfiigt, wahrend die Effekten-KolTe
spondenz an Hand dieses Durchschlages nunmehr die Rechnungen fiir die 
Kundschaft ausstellt. Ein dritter geht an die Borsen-KolTespondenz, die 
danach dem Kunden sofort eine Ausfiihrungsanzeige zugehen laBt, sofern 
die Abrechnung nicht sofort iiber Termin-Konto erfolgt. Zuweilen wird 
noch ein weiterer Durchschlag als Unterlage fiir die telegraphische Benach
richtigung des Kunden angefertigt. 

Bei vielen Banken erfolgt namlich die Abrechnung der Termingeschafte 
nicht erst am mtimo nach Abnahme, Lieferung oder Prolongation der Stiicke, 
sondern schon am Tage der Ausfiihrung oder am darauffolgenden. In diesem 
Falle ist eine besondere Ausfiihrungsanzeige iiberfliissig. Wird mit der Ab
rechnung nicht bis zum mtimo gewartet, so erfolgt die Belastung oder Gut
schrift zunachst auf "Termin-Konto". Aus diesem Konto ist daher im 
Laufe des Monats der Wert der Kundenengagements jederzeit zu ersehen. 
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Beispiel Nr. 51. 
BUrsenbuchhaltung Termin-Kauf vom 18. September 1929 1 

Name des Kunden NominaJbetrag Effektengattung Kurs Ma.kler 

Paul M 1iller EM. 6000 DreBilner Bank-Aktien 175 Lehmann 

per Ultimo September 

Rechnerei und Korrespondenz Termin-Kauf vom 18. September 1929 2 

Name des Kunden NominaJbetrag Effektengattung Kurs 
RM. 

PwuJ, M 1iller EM. 6000 Dre8dner Bank.Aktien 175 +Zinsen " 
RM. 

+Ma.klergeb. " 
+Eff.·U.·St. " +Zusatzst. " 

Abt ....... 
+Provis.·u. 

per Ultimo September Liqu.·Geb. " Nr ......... wert: RM. 

Nach MonatsschluB wird der Saldo dieses Tennin-Kontos, der sich unter 
Beriicksichtigung der Prolongationen ergibt, auf das gewohnliche Konto
korrent·Konto des Kunden (Konto ordinario) iibertragen (s. Kapitel vn 
und VIII). 

Die angefiihrten Beispiele gelten fiir Terminkaufe. Ein roter Querstrich 
auf den Formularen unterscheidet sie von den fiir Kassageschiifte gebrauch
lichen Slips, die in derselben Weise angefertigt werden; nur noch mit dem 
Unterschied, daB die Angabe des Termins ("per Ultimo September") fehlt. 
FUr die Verkaufe werden gleiche Formulare mit entsprechender Oberschrift 
(Terminverkauf, Kassaverkauf) hergestellt. 

Ferner werden die Geschafte noch in Termin.Engagementsbiicher 
eingetragen. Es werden Personen- und Sach-Engagementsbucher gefiihrt; 
haufig in Kartothekform. Aus diesen Buchern ist ersichtlich, welche Termin· 
geschiifte ein bestimmter Kunde oder die Bank fur eigene Rechnung im 
Laufe des Monats eingegangen ist, aus den Sach-Engagementsbuchern, welche 
Termingeschafte in einem bestimmten Wertpapier von der Kundschaft oder 
fiir eigene Rechnung dar Bank abgeschlossen wurden. 
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6. Die Ausfiibrung der Priimien-, Stellage- und 
N ochgeschiifte. 

Pramiengeschafte sind Borsentermingeschafte, bei deren AbschluB das 
Risiko des einen Kontrahenten beschrankt wird. Der eine Teil zahlt dem 
anderen eine bestimmte Summe (Reugeld), und dafiir steht fum das Recht 
zu, an einem bestimmten Termin vom Geschaft zuruckzutreten. Die Erklarung 
erfolgt am sogenannten Pramienerklarungstage 1). Das ist ein von den 
Borsenorganen hierzu bestimmter Tag; er fallt auf den drittletzten Borsen
tag vor dem Ultimo-Lieferungstage. Dieser fallt in der Regel auf den 
letzten Werktag im Monat. Fallt dieser auf einen Sonnabend, so wird ge
wohnlich der vorhergehende Freitag als Lieferungstag bestimmt. Von dem, 
der dem anderen die Begrenzung des Risikos gestattet, sagt man, er halte 
"still" . 

Man unterscheidet zwischen Vorpramien und Ruckprll.mien. Bei 
der Vorpramie ist das Risiko des Kaufers beschrankt, bei der Ruckpramie 
das des Verkaufers. 

Angenommen, der Kurs der Aktien der Allgemeinen ElektrizitatB-Gesell
schaft sei 184%, so kann sich der Kaufer z. B. gegen Zahlung von 11/2 % das 
Recht verschaffen, am Ultimo vom Verkaufer die Lieferung von 12000 RM. 
dieser Aktien zu 184% zu verlangen2). Von diesem Rechte wird er Gebrauch 
machen, wenn am Pramienerklarungstage die Aktien hoher als 184 % notieren. 
Ein Nutzen wird fiir fun aber erst entstehen, wenn der Kurs uber 1851/2 % ge
stiegen ist, da. der Ankaufspreis der Aktien sich um die bereitB gezahlten 
P/ 'I. % erhoht. 

Na.ch den Gebrauchen der Berliner Borse wird da.s Reugeld nicht sofort 
beim AbschluB des Geschafts gezahlt, sondem erst am Lieferungs- und Zahl
tag der allgemeinen Ultimoregulierung. Werden die Stucke nun abgenommen, 
so schlagt man es sogleich dem Kurse zu. Man sagt daher z. B.: 

"Ich kaufe 12000 RM. AEG-Aktien3) zu 1851/2 dont 11/2 % Vorpramie." 
Das heiBt, der Kaufer hat das Recht, die Aktien am Ultimo zu 1851/. 

abzunehmen, oder die Pflicht, III 2 % Reugeld zu zahlen. Dieses Geschaft ist 
dem vorigen vollig gleich. Das Wortchen "dont' wird gewohnlich durch 
einen schragen Strich ersetzt, also: 1851/2/J1/2% Vorpl'amie. 

Bei der Ruckpramie hll.tte ebenso der Verkll.ufer z. B. gegen Zahlung 
von 11/2°/0 Reugeld das Recht, die Stucke zu 184% zu liefern. Auch dieses 
Geschaft bnn in die Formel gebracht werden: 

1) Nach den Bedingungen fUr die Geschafte an der Berliner FondsMl'IIe (§ 17) 
lauft die Frist zur Erklii.rung am Erklarnngstage urn 13 Uhr, und wenn der Erklarungs
tag auf einen Sonnabend falIt, um 12 Uhr abo 

Z) Die in diesem Abschnitt angegebenen Pramiensatze waren vor dem Kriege 
vielfach iiblich. Gegenwartig sind diese Satze infolge der groBen Kursschwankungen er
heblich bOher. 

3) AEG-Aktien lautet die an der Borse gebrauchliche AbkiirzuDg fiir die Aktien 
der Allgemeinen Electricitats-Gesellschaft. 
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"Ich verkaufe 12000 RM. AEG-Aktien zu 1821/ 2/11/2 Ofo Riickpriimie." 
Der Unterschied zwischen dem Pramienkurse, dem Kurse, zu dem die 

Pramie "ausIauft", und dem augenblicklichen Tageskurse - der Basis der 
Pramie (1851/ 2 bis 184, bzw. 1821/ 2 bis 184) nennt man Ekart. Der Ekart ist 
gewohnlich gleich dem Reugelde; es wird spater dargelegt werden, daB dies 
nicht immer der Fall zu sein braucht. 

Eine Kombination zwischen Vorpramien- und Riickpramiengeschaften 
bildet die sogenannte Stellage. Hierunter versteht man ein Geschaft, bei dem 
der Kaufer das Recht hat, am ffitimo die Papiere entweder zu einem bestimmten, 
hoheren Kurse abzunehmen oder zu einem niedrigeren zu liefern. Ein Riicktritt 
yom Geschaft gegen Zahlung eines Reugeldes ist also ausgeschlossen. Man 
sagt: "Ich kaufe 12000 RM. AEG-.Aktien zu 187/181 (lies: 187 dont 181) 
Stellage." In diesem Falle darf der Kaufer am Pramienerklarungstage yom 
Gegenkontrahenten verlangen, daB ihm die Aktien zu 187% geliefert werden. 
Will er das nicht, so hat er sie dem Gegenkontrahenten zu 181 % zu liefern. 
Notiert der Kursiiber 184 0/ 0, so wird der Kaufer der Stellage yom Abnahme
recht, notiert er niedriger, so wird er yom Lieferungsrecht Gebrauch machen. 

Wahrend die Pramien- und Stellagengeschafte vornehmlich Borsenge
schafte sind, kommen die N ochgeschafte auch sonst im kaufmannischen 
Leben haufig vor. 1m Warengeschafte nennt man sie gewohnlich Options
geschii.fte. Sie werden dadurch gekennzeichnet, daB der Kaufer der Ware 
das Recht hat, den gleichen oder einen anderen Betrag na.ch bestimmter Frist 
nachzufordern,oder daB der Verkaufer das Recht hat, zu bestimmtem Termine 
na.chzuliefern. An der Borse pflegt man diese Geschafte ebenfalls in die Form 
einer Pramie zu kleiden. Kauft jemand z. B. 6000 RM. AEG-Aktien mit 
"einmal noch", so wird dies folgendermaBen ausgedriickt: 

Kauf 6000 RM. AEG zu 185% 
und Kauf 6000 RM. " zu 185/0 Vorpramie. 

Das heiBt, der Kaufer hat 6000 RM. A.E.G.-Aktien zu 185 0/ 0 - die 
"festen Stiicke" - am ffitimo in jedem Falle abzunehmen, wiihrend er auf 
die Nachlieferung des zweiten Betrages verzichten darf. 

Ebenso kann sich im umgekehrten Falle auch der Verkaufer das Recht 
der Nachlieferung zur Bedingung machen. Die Formellautet dann: 

Verkauf 6000 RM. AEG zu 184% 
und Verkauf 6000 RM. " zu 184/0 Riickpriimie. 

Sowohl beim Pramiengeschaft alB auch beim Stellagen- oder Noch
geschaft kann, nach den Gebrauchen der Berliner Borse, eine ausdriickliche 
Erklarung am Pramienerklarungstage unterbleiben, wenn der zur Erklarungs
zeit bestehende Kurs es zweifellos macht, in welcher Weise die Erfiillung ge
wahlt wird. In streitigen Fallen entscheidet hieriiber die Dreimannerkommis
sion (s. S. 327) endgiiltig. 

Die Beziehungen dieser Geschafte untereinander werden verstandlich, 
80bald man sich veranschaulicht, wie sie in der Praxis zustande kommen. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auf!. 29 
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Die Grundlage aller drei Arten bildet das Stellagegeschaft. Die Span
nung ist gewissermaBen der Rahmen, den sich der Spekulant konstruiert. 
Die beiden Kurse sind die Grenze, iiber oder unter die nach Ansicht des Ver
kaufers der Stellage, des "Stillhaltenden", die Kurse bis zum Abrechnungs
termin nicht gehen werden. Der Kaufer wiederum muB entgegengesetzter 
Ansicht sein. Daraus ergibt sich, daB die Hohe der Spannung von der GroBe 
der Schwankungen abhangig ist, denen zur Zeit die Borsenkurse unterliegen. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob an der Borse steigende oder fallende 
Tendenz herrscht. In Zeiten der Unruhe, etwa durch politische Verwicklungen 
herbeigefiihrt, wird die Spannung verhaltnismaBig groB, in Zeiten geringen 
Geschafts wird sie kleiner sein. Natiirlich ist die Spannung auch zu derselben 
Zeit nicht bei allen Papieren gleich groB. In Papieren, die gewohnlich lebhaften 
Schwankungen ausgesetzt sind, ist die Spannung groBer als in denen, die ihren 
Kurs nur wenig zu verandern pflegen. 

Die Spannung der Stellagen ist auch der Ausgangspunkt fiir die Satze, 
die beim Pramien- oder beim Nochgeschaft zu zahlen sind. Werden an der 
Borse z. B. fiir das Stell geld in AEG-Aktien 6% gezahlt, so kann man sich 
leicht das Reugeld der Vor- und Riickpramie und beim Nochgeschaft den Preis, 
den der Kaufer fiir das Recht der Nachforderung oder der Verkaufer fiir das 
Recht der Nachlieferung zu entrichten hat, berechnen. Wie das geschieht, 
soli in folgendem durch Beispiele erklart werden. 

Angenommen, es wiinsche jemand eine Vorpramie auf 12000RM. AEG
Aktien zu kaufen. Der Borsenvertreter kann das Geschaft in der Weise aus
fiihren, daB er an der Borse einen Verkaufer fUr den gleichen Betrag sucht. 
Er kann aber auch, und in der Praxis geschieht das in den meisten Fallen, 
auf Grund des Vorpramiengeschafts eine Stellage handeln. Er kauft die Halfte 
der AEG-Aktien (6000 RM.) fest zum Borsenkurse und die andere Halfte 
in Form einer Stellage. Betragen das Stellgeld 6% und der Tageskurs 184 % , 
so kauft er: 

6000 RM. AEG-Aktien zu 184 

6000 " " 
zu 187 

181 Stellage. 

Wie muB nun die Bank, um weder bei steigendem noch bei fallendem 
Kurse Risiko zu haben, das Vorpramiengeschaft ihrem Runden in Rechnung 
stellen 1 Angenommen, der Kurs der Aktien notiere am Pramienerklarungs
tage 186%. Die festgekauften 6000 RM. muB die Bank in jedem FaIle zu 
184°/ ° abnehmen; sie verdient also daran 184 bis 186 = 2 % = 120 RM. An 
der Stellage wird sie 10f0 = 60 RM. verlieren, da sie die 6000 RM. zu 187% 
abnehmen muB, um sie nicht zu 181 % zu liefern. Mithin bleibt ihr ein Ge
winn von 120 - 60 = 60 RM. 

Notiert aber am Pramienerklarungstage der Kurs nur 180%' 80 hat 
die Bank auf die mit 184% fest gekauften, also in jedem FaIle abzu
nehmenden 6000 RM. gegen den Kursstand von 180 0/0 einen Schaden von 
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4 0/ 0 = 240 RM. erlitten. An dem zweiten Geschaft verdient sie 1 % = 60RM., 
da sie die Aktien bei einem Erklarungskurse von 180% aus der Stellage mit 
181 % liefern wird. Es ergibt sich demnach ein Schaden von 240 RM. -60 RM. 
= 180RM. 

Um nun durch die Ausfiihrung des Geschafts weder Gewinn noch Ver
lust zu haben, muB die Bank die Vorpramie ihrem Kunden zu einem Kurse 
aufgeben, der es moglich macht, daB sie im ersten FaIle den Gewinn von 
60 RM. an den Kunden abfiihrt, im zweiten von ihm den Verlust von 180 RM. 
zuriickerhalt. Wenn der Kurs bis zum Ultimo von 184% auf 186% gestiegen 
ist, wird der Kunde die 12000 RM. Aktien abnehmen. Er darf sie aber nicht 
zu 184 % abnehmen, denn das wiirde ihm einen Nutzen von 240 RM. einbringen, 
wahrend die Bank durch den Handel der festen Stiicke und.der Stellage beim 
Kurse von 186 % nur 60 RM. verdient hat. Der Kurs, zn dem sie der Kunde 
von der Bank abnimmt, muB ihm gegen den augenblicklichen Knrs denselben 
Gewinn wie den der Bank in Hohe von 60RM. gestatten; er, muB also um 
1/2% niedriger sein als 186%, d. h. 1851/ 2 % betragen. 

Sinkt der Kurs am Ultimo von 184% auf 180%' so wird der Kunde 
die Pramie zahlen. Die Hohe der zu zahlenden Pramie muB gleich dem 
oben ermittelten Scnaden der Bank von 180 RM. sein, d. h. auf 12000 RM. 
= 11/2 %' Lau tet also die Pramie 185Ij 2/11/ 2 0/°' so ist das Geschaft in jedem 
FaIle ausgeglichen. Das Reugeld von P /2 % entspricht aber dem vierten 
Teile des Stellgeldes. Er ergibt sich daher folgende Regel: 

Man kann eine Vorpramie auflosen, indem man die HaUte 
der Stiicke "fest" kauft und die andere HaUte in Form einer 
Stellage mit einer Spannung in Hohe des vierfachen Pramien
satzes. 

Eine solche Auflosung hat folgenden Vorteil. Der Borsenvertreter erhalt 
haufig zu gleicher Zeit von einem anderen Kunden einen Verkaufsauftrag 
in demselben Papier. Er kann daher die festen Stiicke ausgleichen (kompen
sieren) und hat nur notig, die Stellage zu handeln. Er gewinnt dabei die 
Maklergebiihr, die fiir beide Abschliisse zu entrichten ware. Meist wird es ihm 
sogar auch moglich sein, die Stellage zu einem etwas billigeren Satze als dem 
vierfachen Pramienbetrage zu erhalten, da Stellagen an der Borse leichter 
erhaltlich sind als Vorpramien. Denn es findet sich seIten jemand bereit, 
eine Vorpramie zu verkaufen. Der Kaufer einer Vorpramie stent das Engage
ment in der Regel nicht durch Verkauf der Vorpramie glatt, weil der etwa 
bis zum Verkaufstage eingetretene Gewinn nicht in allen Fallen sichergestellt 
werden kann. Steigt z. B. der Kurs der AEG-Aktien von 184 % auf 1881/2 %, 
so kann der Kaufer einer Vorpramie zu 1851MP/2% sie nicht etwa zu 
190/P/2 % verkaufen. Wiirde er dies tun, so wiirde er zwar einen Gewinn 
von 41/ 2 % (1851/ 2 bis 190%) erzielen, wenn der Kurs am Erklarungstage 
1881/2 % oder hoher notiert. Angenommen, dieser Kurs stelle sich auf 189%, 
so wiirde er die Stucke aus der gekauften Vorpramie mit 1851/2% abnehmen 
und sie an den Kaufer der von ihm verkauften Vorpramie mit 190% liefem, 

29* 
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da es fiir diesen bei einem Tageskurse von 189 % immerhin vorteilhafter ist, 
die Stiicke mit 190% zu iibernehmen, als das Reugeld von 11/2% zu zahlen. 
Sinkt der Kurs bis zum ErkIarungstage jedoch unter 1881/ 2 %, z. B. auf 
183 %, so wiirde sowohl der Kaufer der ersten Pramie (1851MP/2 %) als auch 
der Kaufer der zu 190/11/2% verkauften Pramie auf die Abnahme verzichten. 
Es entstande also fiir den Kaufer der ersten Pramie durch den Verkauf der 
Pramie kein Gewinn mehr. 

Aus demselben Grunde wird in der Regel auch niemand eine verkaufte 
Riickpramie durch Ankauf einer Riickpramie glattstellen. Soweit daher 
Vorpramien verkauft oder Riickpramien gekauft werden, handelt es sich 
gewohnlich nur um Gegengeschiifte fiir Hausse- bzw. Baisseengagements in 
festen Stiicken. Hat jemand z. B. RM. 6000 AEG·Aktien zu 180% per 
ultimo gekauft und steigt der Kurs auf 184%, so zieht er vielleicht den Ver
kauf einer Vorpramie zu 1851M11/2 % einem Verkauf von festen Stiicken 
zu 184 0/0 vor. Er hat dadurch, wenn der Kurs am Erklarungstage eben
falls 184% betragt oder weiter gestiegen ist, 11/2% mehr verdient, als bei 
einer Glattstellung durch Verkauf von festen Stiicken. 1st der Kurs aber 
gesunken, so daB der Kaufer der Pramie das Reugeld zahlt, so ist sein En
gagement nicht glattgestellt, sondern er hat nur den Ankaufskurs um den 
Betrag des Reugeldes verringert. Es ist verstandlich, daB auch solche 
Gegengeschafte nur selten abgeschlossen werden. Rechnet der Besitzer 
des Hausseengagements mit einer weiteren Steigerung, So wird er es vorziehen, 
zunachst iiberhaupt keine Glattstellung vorzunehmen, rechnet er mit einem 
Riickgange, so wird er nicht das unbeschrankte Risiko iibernehmen wollen, 
das Hausseengagement zu behalten, um es durch das Reugeld zu verbilligen. 
Dieselben Griinde sprechen auch gegen den Blankoverkauf einer Vorpramie. 
Um im giinstigsten FaIle das Reugeld zu erhalten, muB der "Fixer" hierbei 
das unbeschrankte Risiko eines Kursriickganges auf sich nehmen. Der Kauf 
einer Riickpramie birgt dementsprechend die Gefahr des unbegrenzten Ver
lustes im FaIle des Riickganges des Kurses unter die Basis der Pramie, wah
rend die Gewinnmoglichkeit hochstens .nur in Hohe des Reugeldes besteht. 

Aus diesen Griinden ist es schwierig, an der Borse Gegenkontrahenten 
fiir den Ankauf von Vorpramien oder den Verkauf von Riickpramien zu finden. 
Eine Stellage zu kaufen, d. h. einen "Stillhalter" zu finden, ist deshalb leichter, 
weil die Stellage hoher auslauft als die Vorpramie oder Riickpramie, so daB 
fiir den Stillhalter ein Verlust erst eintritt, wenn der Kurs des Erklarungstages 
ii ber den Forderungskurs (187 0/0) gestiegen oder unter den Lieferungskurs 
(181 0/ 0) gesunken ist. Diese Gefahr ist aber geringer, weil der Unterschied 
zwischen der Basis der Stellage (dem Stichkurs) und dem Forderungs- bzw. 
Lieferungskurse doppelt so groB ist wie bei der Pramie. Andererseits ist frei
lich bei der Stellage die Gewinnmoglichkeit auf diesen Kursunterschied be
grenzt, und ein Verlust kann sowohl bei einer Steigerung als auch bei einem 
Riickgang des Kurses eintreten. Der "Stillhalter" spekuliert daher nicht 
9 la hausse oder it la baisse, sondern er rechnet mit der Wahrscheinlichkeit 
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einer geringen Veranderung des Kurses 1). 1m Verkehr zwischen den Banken 
und ihrer Kundschaft kommen Stellagegeschafte nur seIten vor. Besonders 
selten tritt die Kundschaft als Stillhalter auf. Die Banken pflegen zuweilen 
auf Grund einer von dem Kunden gekauften Vorpramie die Stellage zunachst 
schuldig zu bleiben, also als Stillhalter aufzutreten, wenn sie an der Borse 
nicht sofort einen Gegenkontrahenten fiir das Stellagegeschaft finden. Sie 
decken die an den Kunden verkaufte Vorpramie dann nur durch festen Ankauf 
von Stucken in Hohe des halben Pramienengagements. Sie sind jedoch in der 
Regel bestrebt, auch die Stellage moglichst bald einzudecken. Abgesehen von 
diesen Fallen, ist es aber bei den Banken nicht ublich, Stellagen in blanko zu 
verkaufen ("stillzuhalten"); vielmehr treten gewohnlich bestimmte Makler
firmen, die diesen Geschaftszweig besonders pflegen, als StillhaIter auf. 

Die Vorteile des Pramiengeschafts liegen nicht allein in der Begrenzung 
des Risikos, wenn sie auch in erster Reihe aus diesem Grunde abgeschlossen 
werden. Der Kaufer einer Vorpramie oder Verkaufer einer Ruckpramie 
kann zwar, wie wir gesehen haben, das Engagement vor dem Erklarungstage 
durch Verkauf einer Vorpramie bzw. Kauf einer Ruckpramie nur schwer 
glattstellen; dagegen kann er auf Grund der Vorpramie bis zum Erklarungs
tage andere Gegengeschafte abschHeBen. Kommt z. B. der Kaufer einer Vor
pramie zu 1851Ml1/2 % vor dem Erklarungstage zu der Ansicht, daB der Kurs, 
der inzwischen auf 190% gestiegen sei, wieder zUrUckgehen werde, so verkauft 
er denselben Betrag fest zum Tageskurse, also zu 190%' Stellt sich der Kurs 
am Ultimo hoher als 190%, war seine Annahme also unrichtig, so hat er 
durch den Verkauf den Gewinn von 1851/2 bis 190% gesichert, da er die Stucke 
aus der Vorpramie bezieht. Sinkt der Kurs jedoch unter 184°/°' so kann er 
gleichzeitig einen weiteren Gewinn erzielen, weil er auf die Abnahme der 
Stucke aus der Pramie gegen Zahlung des Reugeldes verzichtet und die zur 
Lieferung der fest verkauften Wertpapiere notwendigen Stucke am illtimo 
zuruckkaufen kann. Betragt der Kurs am Erklarungstage z. B. 180°/°' so 
deckt er hierzu die fest verkauften Stucke ein, und sein Gewinn betragt 10 °/0 
(190 bis 180%) abzuglich P/2 % Reugeld = 81/ 2%' Ebenso kann naturlich 
der Verkaufer einer Ruckpramie, wenn der Kurs vor dem Erklarungstage 
unter den Pramienkurs sinkt, den Gewinn durch Ankauf desselben Betrages 
von festen Stucken sicherstellen und gleichzeitig sich die Moglichkeit eines 
weiteren Gewinnes verschaffen, wenn der Kurs am Erklarungstage hoher ist 
als der Pramienkurs der Ruckpramie. 

Hat der Kaufer der Vorpramie zu 1851/2/11/2% denselben Nominalbetrag 
fest zu 190 % verkauft, so kann er vor dem Erklarungstage noch weitere Ge
schafte abschlieBen. Geht der Kurs z. B. unter 184% zuruck, so braucht 
er Dicht, wie wir angenommen haben, bis zum Erklarungstage mit der Ein
deckung der fest verkauften Stucke zu warten. Die Eindeckung kann viel-

1) Unlautere Bankiers empfehlen daher zuweilen ihren Kunden den AbschluB von 
Vorpramiengeschaften gerade in Werten, die gewohnlich nur geringe Kursanderungen 
erzielen. 
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mehr vorher durch Ankauf zu festem Kurse vorgenommen werden, wodurch 
der Gewinnsichergestellt wird. Angenommen, dieser Ankauf erfolge zu 180%' 
so besitzt der Spekulant folgende Engagements: 

Kauf 6000 RM. zu 1851/J11/2% Vorpr. Verkauf 6000 RM. zu 190 % 

" 6000 RM. zu 180%. 

Der Verkauf und der Kauf zu festen Kursen sind also mit einem Gewinn 
von 10% ausgeglichen, der sich freilich um 11/2 % vermindert, wenn der 
Pramienerklarungskurs 184% oder niedriger lautet, so daB die Stiicke aus 
der Vorpramie nicht abgenommen werden, sondern der Pramienkaufer das 
Reugeld zahlt. Steigt aber der Kurs nach dem Ankauf der 6000 RM. zu 
180% fest wieder iiber 184%' so kann der Spekulant die Stiicke aus der Vor
pramie abnehmen und diese zu dem hoheren Kurse verkaufen. 

Wir ersehen hieraus, daB fiir den Kaufer einer Vorpramie (und umgekehrt 
ebenso fiir den Verkaufer einer Riickpramie) die Moglichkeit besteht, bis zur 
Falligkeit des Pramienengagements mehrmals "hin- und herzuhandeln", ohne 
daB fiir ihn ein Verlust entstehen kann. Ein Risiko bestand nur beim AbschluB 
des Pramienengagements, und zwar in Hohe des Reugeldes. Hat der Tages
kurs den Pramienkurs erreicht, ist e:r; also beim Kauf einer Vorpramie in un
serem Beispiel auf 1851/ 2 % gestiegen, so wird auch das Risiko, das bisher in 
Hohe des Reugeldes bestand, durch Verkauf desselben Betrages zu mindestens 
1851/ 2 % fest beseitigt. Jedoch ist die Spekulation nicht mehr auf eine Kurs
steigerung, sondern auf einen Kursriickgang gerichtet. Jede Vorpramie 
wird daher durch einen Verkauf dessel ben Nominal betrages 
zu festem Kurse in eine Riickpramie verwandelt, und zwar in eine 
Riickpramie ohne Risiko, wenn der Tageskurs, zu dem die Stiicke fest verkauft 
werden, nicht niedriger ist als der Pramienkurs. Jedoch ist der Pramienkurs 
dieser Riickpramie nicht gleich dem Kurse, zu dem die festen Stiicke verkauft 
wurden, sondern er entspricht der Basis der Vorpramie. Man bezeichnet eine 
Riickpramie ohne Risiko in der Borsensprache kurz als Riickpramie dont 0 
(also 184°/0/0 Riickpramie). Demnach ist: 

Kauf 6000 RM. zu 1851/ 2%/1%% Vorpramie und 
Verkauf 6000 RM. zu 1851/ 2 % fest 

= Verkauf 6000 RM. zu 184%/0 Riickpramie. 

Erfolgt der Verkauf zum festen Kurse iiber dem Pramienkurse der Vor
pramie, so ist, wie wir gesehen haben, auBerdem ein sicherer Gewinn in Hohe 
der Differenz zwischen jenem Pramienkurse und dem Verkaufskurse entstan
den. Also: 

Kauf 6000 RM. ZU 1851/ 2 %/11/2 % Vorpramie und 
Verkauf 6000 RM. zu 190 0/ 0 fest 

= Verkauf 6000 RM. zu 184 % /0 Riickpramie und 
41/ 2 % (190%-1851/ 2 %) sicherer Gewinn. 
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Kauft der Spekulant nun 6000 RM. fest zu 180 %' so sichert er sich ~eder 
einen Gewinn von 4%' Gleichzeitig wird die Ruckpriimie in eine Vorpriimie 
dont 0 verwandelt - die Spekulation ist also wieder auf eine Steigerung des 
Kurses gerichtet -, wobei der Priimienkurs der Vorpriimie nicht dem Kurse 
entspricht, zu dem die festen Stucke gekauft wurden (180%)' sondern der 
Basis der Ruckpriimie dont 0 (1840/ 0)' Also: 

Verkauf 6000 RM. zu 184%/0 Ruckpriimie und 
Kauf 6000 RM. zu 180% fest 

= Kauf 6000 RM. zu 184 %0 Vorpriimie und 
4% (184-180 0/ 0) sicherer Gewinn. 

DaD der Priimienkurs der neuen Vorpriimie 1840/0 und nicht 180% 
lauten muD, ergibt sich aus folgender "Oberlegung. Auf die Lieferung der 
Stucke aus der Ruckpriimie 184°/./0 verzichtet der Verkiiufer erst, wenn der 
Priimienerkliirungskurs hoher als 184 0/ 0 lautet. Betriigt er 184 % oder weniger 
so liefert er aus der Ruckpriimie mit 184% und verwendet zur Lieferung die 
zu 180 % fest gekauften Stucke. Es findet daher ein Ausgleich der Stucke 
statt, und es kann neben der Differenz von 4% ein Gewinn nicht entstehen. 
Erst bei einem hOheren Erkliirungskurse als 184% entsteht ein weiterer Ga. 
winn, weil der Verkiiufer aus der Ruckpriimie 184/0 auf die Lieferung der 
Stucke verzichtet und die am Ultimo zu 180 % abzunehmenden Stucke zu 
dem hoheren Kurse verkauft. Es entsteht daher neben dem gesicherten Ge· 
winn von 4% ein Nutzen in Rohe der Differenz zwischen 184 0/ 0 und dem 
Verkaufskurse am Ultimo. Diese Gewinninoglichkeit uber 184% findet ihren 
Ausdruck in der Vorpriimie 184/0. 

Um MiDverstiindnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daB eiD. 
Verkauf der Ruckpriimie dont 0 oder ein Kauf der Vorpriimie dontO, also 
such eine Lieferung der Stiicke aus diesen Priimien tatsachlich nicht statt· 
findet. Diese Priimien sind nur Formeln, die veranschaulichen sollen, daB die 
Spekulation durch den Verkauf bzw. Kauf zu festem Kurse wieder eine 
andere Richtung ei:tlschliigt, und zu welchem Kurse hierbei Gewinnmoglich. 
keiten entstehen. 

Der Kauf und Verkauf zu festen Kursen auf Grund eines Priimien
engagements kann bis zum Erkliirungstage beliebig oft erfolgen. Die Sicher
stellung eines Gewinnes kann natiirlich nur vorgenommen werden, wenn der 
Kurs die erwartete Richtung eingeschlagen hat. Jedoch kann auch, wenn dies 
nicht der Fall ist, der Spekulation die entgegengesetzte Richtung gegeben 
werden. Geht z. B. der Kurs nach Ankauf der Vorpriimie zu 1851/JP/2 0/0 

auf 180 % zuruck und erwartet der Spekulant, daB ein weiterer Ruckgang ein
treten werde, so kann er durch Verkauf desselben Nominalbetrages der Stucke 
zu festem Kurse (180%) die Vorpriimie in eine Riickpriimie verwandeln. 

Wiihrend in den bisher dargestelltenFiillen unter allen Umstanden ein 
Gewinn sichergestellt wurde, welche Richtung auch der Kurs nach AbschluD 
des Engagements zu festem Kurse einschlug, tritt hierbei nicht ohne weiteres 
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ein Gewinn ein. Sinkt namlich der Kurs weiter, so kann der Verlust des 
Reugeldes der Vorpramie (11/2% ) durch den Gewinn ausgeglichen werden, 
der durch Deckung der zu festem Kurse begebenen Stucke entsteht. Lautet der 
Pramienerklarungskurs z. B. 175%' so hat der Spekulant aus der Vorpramie 
11/2% zu zahlen und gewinnt, indem er die zu 180% zu liefernden festen 
Stucke mit 175 % zuruckkauft, 5 %. Sein Nettogewinn betragt also 31/ 2% , 
1st der Pramienerklarungskurs Mher als die Basis der Vorpramie (184%), 
z. B. 190%' so nimmt er die Stucke aus der Vorpramie mit 1851/ 2 % ab und 
verwendet sie zur Lieferung der zu 180% verkauften Wertpapiere. Sein 
Verlust betragt daher 5%%. GroBer kann der Verlust infolge der Abnahme
berechtigung aus der Vorpramie niemals sein. Man kann daher die beiden 
Geschafte: Kauf 6000 RM. zu 1851/ 2 %/11/2% Vorpramie und Verkauf 
6000RM. zu 180% fest auch durch eine Ruckpramie mit einem Reugeld von 
51/ 2 % zum Ausdruck bringen. Da der Verlust sich vermindert bzw. in einen 
Gewinn verwandelt, sobald der Pramienerklarungskurs unter 184%' der Basis 
der Vorpramie, notiert, weil alsdann der Kaufer der Vorpramie auf die Liefe
rung der Stucke verzichtet und das Reugeld zahlt, muB auch die Ruck
pramie, die den beiden Geschaften gleichgestellt wird, auf einer Basis von 
184% aufgestellt sein. Sie muB daher 1781/ 2 %/51/2% lauten. Es ergibt 
sich daher: 

Kauf 6000 RM. zu 1851/ 2/11/2 % Vorpramie und 
Verkauf 6000 RM. zu 180 Dfo fest 

= Verkauf 6000RM. zu 1781/2%/51/2% Ruckpramie. 

Das Reugeld der Ruckpramie entspricht somit dem Unter
schied zwischen dem Pramienkurse der V orpramie und dem 
Kurse der fest verkauften Stucke, der Pramienkurs der Ruck
pramie dem Unterschied zwischen dem Kurse der festen Stucke 
und dem Reugeld der Vorpramie. 

Umgekehrt kann der Verkauf einer Ruckpramie durch Kauf desselben 
Nominalbetrages von festen Stucken in den Kauf einer Vorpramie verwandelt 
werden. Alsdann entspricht das Reugeld der Vorpramie dem 
Unterschied zwischen dem Pramienkurse der Ruckpramie und 
dem Kurse der festen Stucke, der Pramienkurs der Vorpramie 
der Summe des Kurses der festen Stucke und des Reugeldes 
der Ruckpramie. 

Oft wunscht der Kunde ein kleineres Risiko zu haben, als es der augen
blickliche Satz ffir das Stellgeld gestattet. Angenommen, das Reugeld solI 
in unserem FaIle statt 11/2 nur 1% betragen, und die Stellage sei mit 
einem Stellgeld von 6% an der Borse erhaltlich. Wie muB ibm in diesem 
Falle die Bank den Pramienkurs der Vorpramie in Rechnung stellen ~ 

Der Tageskurs sei wieder 184 %, Hierzu kauft die Bank zunachst 
6000 RM. feste Stucke. Geht der Kurs bis zum Ultimo auf 180 % zurUck, 
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so entsteht fiir sie ein Schaden von 4 0/ 0 = 240 RM. Andrerseits hat der Kunde, 
wenn der Kurs auf 180 % weicht, 1 % Reugeld auf 12000 RM., also 120 RM. zu 
zahlen. Die restlichen 120 RM. mussen der Bank also aus der Stellage ein. 
gehen, d. h. diese muBte so abgeschlossen worden sein, daB sich am Ultimo 
bei einem Tageskurse von 180% aus einer Stellage von 6000 RM. AEG· 
Aktien 120 RM. Gewinn ergeben. Das kann nur eintreten, wenn die Bank aus 
dem Stellagehandel die Stucke um 2°/0 uber dem Erklarungskurse (180%), 
also mit 182 °1 0 zur Ablieferung bringen kann. SolI aber die Stellage nach 
unten auf 182°/°' so muB sie nach oben 6% hoher, mit 188°/0 auslaufen, 

188 
also 182 °/0 lauten. 

Nehmen wir nun an, der Kurs sei bis zum Ultimo nicht gesunken, sondern 
auf 186 % gestiegen, so hat die Bank aus dem Borsenhandel zwei Posten 
Effekten abzunehmen: 

1. 6000 RM. zu 184%, die Stucke zu festern Kurse, 
2. 6000 RM. zu 188%' aus der Stellage, 

also durchschnittlich 12000 RM. zu 186%. 

Sie hat also, da der Kurs diese Rohe gerade erreichte, nichts gewonnen 
und nichts verloren. Die ihrem Kunden verkaufte Vorpramie muB daher 
auch mit 186% "auslaufen", damit er, wenn der Kurs diese Rohe erreicht, 
die Stucke abnimmt, die Bank aber keinen Vorteil oder Nachteil hat. Wir 
konnen daher sagen: 

Borsenkauf: 6000 RM. zu 184 fest 

und 
188 

Borsenkauf: 6000 RM. zu 182 
) 

= Verkauf an den Kunden 
12000 RM. z~ ~86/1% Vor-

Stellage prarnle. 

Was ist hieraus zu schHeBen 1 Zunachst, daB der Kurs, zu dem die Pramie 
auslauft, der Pramienkurs, um denselben Betrag erhoht ist (von 1851/ 2 

auf 186%), um den sich das Reugeld ermaBigt hat (von P/2 auf 1%). Fiir 
das Recht, 1/ 2 % weniger Reugeld zu zahlen, muB der Kunde die Aktien 
Y2 0/0 hoher abnehmen. Man nennt diese Geschafte "Pramiengeschafte 
auf schiefer Basis", denn die Basis ist hier 186-10/0 = 185%. 

Wir sehen aus den angefiihrten Beispielen, daB die Berechnung des Reu· 
geldes in Rohe von einem Viertel des Stellagesatzes und die Erhohung der 
Basis um denselben Betrag, um den das Reugeld gesunken ist, nicht willkiir· 
Hch vorgenommen werden, sondern daB dies dem Sinn der Geschafte und ihrer 
Ausfuhrungsform in der Praxis entspricht. 

Aus den oben erwiihnten Beispielen ergibt sich aber noch eine zweite 
Beobachtung. Wahrend bei einer Pramie auf gewohnlicher Basis, d. h. auf 
einer Basis, die dem augenblicklichen Borsenkurse entspricht (185 1/ JPI 2%)' 

die Stellage 187 lautete, muBte man sie im zweiten Falle mit 188 % handeln. 
181 182 
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Die Basis dar Stellage hat sich somit verschoben. Sie war bei der gewohnIichen 
Pramie 184% und ist jetzt bei der Pramie auf schiefer Basis auf 185% ga
stiegen. Da der Tageskurs in beiden Fallen nur 184% war, entspricht diese 
Basis nicht dem Tageskurse. Man nennt eine solche Stellage: "Stellage auf 
schiefer Mitte." Die Basis der schiefen Pramie ist, wie wir Behan, gleich 
der Mitte der schiefen Stellage (185 Ofo). 

Man kann daher sagen: 
Stellage und Primie mussen in jedem FaIle auf derselben 

Basis aufge bau t werden. 
Wir haben in diesem Beispiel vorausgesetzt, daB auch die Stellage auf 

schiefer Mitte an der Borse mit derselben Spannung (von 6%) erhaltlich ist, 
die fiir eine Stellage auf gewohnlicher Mitte gezahlt wird. Sofern die Ab
weichung des Mittelkurses der Stellage vom Tageskurse gering ist, ist dies 
auch in der Regel der Fall. 1st der Unterschied jedoch groB, so ist die Stellage 
nur mit einem hoheren Stellgeld zu handeln. In diesem Falle muB auch der 
Primienkurs der Vorpramie, wenn das Reugeld nur 1 % betragen solI, ent
sprechend hOher gestellt werden. Das Reugeld und der Ecart (die Differenz 
zwischen dem Pramienkurse und der Basis der Pramie) mussen in jedem FaIle 
die Halfte der Stellagespannung betragen. Ist z. B. eine Stellage auf schiefer 
Mitte nur mit einer Spannung von 61/ 2 % zu haben, und solI das Reugeld 
mit 1% berechnet werden, so muB der Ecart 21/4% betragen, die Pramie 
muB also, bei einem Tageskurse von 184%, mit 1861/,% auslaufen. Die 
Vorpramie lautet daher 1861!.JI0/ 0' Die Stellage muB somit auf einer Basis 

von 1851/, (186Ij, -10/0) erltliltlich sein und 1881
/ 2 % lauten. Eine Probe 

182 
ergibt die Richtigkeit der Berechnung. Lautet der Erklirungskurs z. B. 
183 0/ 0 , so zahlt der Kaufer der Vorpramie 1°/" Reugeld auf 12000 RM. 
= 120 RM. Die Bank hat 6000 RM. zu 184% - die fest zum Tageskurse ge
kauften Stucke - abzunehmen und liefert 6000 RM. zu 182 % aus der Stel
lage. Sie erleidet also hieran einen Verlust von 2 % auf 6000 RM. = 120 RM. 
Betragt der Erklarungskurs 189 % , so nimmt der Kaufer der Pramie die 
Stucke mit 1861/ 4% abo Die Bank erhalt je 6000 RM. zu 184% (fest ge
bufte Stucke) und zu 1881N)/0 (aus der Stallage); also 12000 RM. durch
schnittlich zu 1861/ 4% , 

Wiinscht ein Kunde eine Ituckpramie zu geben. so kann man sie dadurch 
aufiOsen, daB man die Halfte des Betrages in festen Stucken verkauft und fur 
die andere Halfte eine Stellage kauft. Das braucht nicht erst erklii.rt zu 
werden; denn es ist selbstverstandlich, daB man ein Recht durch die 
Stellage erwerben muB, wenn man dem Kunden ein Recht ein
geraumt hat. 

Auf Grund einer Ruckprii,mie mit kleinerem Risiko fiir den Verkaufel' 
muB die Stellage ebenfalls auf schiefer, aber auf niedrigerer als der regularen 
Basis gekauft werden. Will der Kunde Z. B. wiedernur 1% Risiko tragen, so 
hat die Ruckpramie, wenn der Kurs 184 % ist, zu 182 % auszulaufen. Fiir den 
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dem Kunden eingeraumten Vorzug, nur 1 °/ostatt P/2°/0 Reugeld zu zahlen, 
muB er die Stucke 1/2°/0 niedriger (182 statt 1821/2%) liefern .. Die schiefe 
Basis ist hier von 184 auf 183°/0 (1821/2 + 1/2) gesunken; auf diesem Kurse 
muB die Stellage aufgebaut sein; z. B. 

Verkauf des Kunden: 
(Kauf der Bank vom Kunden): 

12000 RM. zu 182/1 % Riickpramie. 

Verkauf an der Borse: 
6000 RM. zu 184% (feste Stucke) 

Kauf an der Borse: 

6000 RM. zu ~:~ % Stellage. 

Probe: 

Der Pramienerklarungskurs sei 181 °/0' 
Die Bank iibernimmt vom Kunden aus Die Bank liefert 

der Riickpramie aus dem Borsenverkauf 6000 RM. 
12000 RM. zu 182%. zu 184% (feste Stucke), 

die Bank liefert ...•. 6000 .. 
zu 180% (aus der Stellage). 

durchschnittlich 12000 I~M. 
zu 182% 

Auf ahnliche Weise kann man berechnen, wie ein Nochgeschaft ab
zuschlieBen ist. Angenommen, ein Kunde wunsche 12000 RM. AEG-Aktien 
zu kaufen, mit dem Recht, denselben Betrag am ffitimo noch einmal geliefert 
zu erhalten. Das Geschaft ware also so auszudrucken: 

12000 RM. AEG-Aktien Kurs: X, 
12000 RM. " Kurs: X/O Vorpramie. 

Wir setzen den Kurs vorlaufig mit X ein, weil er sich erst aus den an der 
Borse abzuschlieBenden Geschaften ergeben soIl. 

Wie ist nun dieses Nochgeschaft an der Borse abzuwickeln1 Zunachst 
mussen die dem Kunden verkauften "festen Stucke" zuruckgekauft werden 
(12000 RM.). Die Vorpramie dont 0 muB wie jede andere Vorpramie aufgelOst 
werden, d. h. es mussen weitere 6000 RM. feste Stucke und fur die ubrig
bleibenden 6000 RM. eine Stellage gekauft werden. 

Man merkesichdaherdieRegel: Ein Nochgeschaft wird aufgelOst, 
indem man fur 3/4 des Gesamtbetrages "feste Stucke" und fur 
1/4 eine Stellage handelt. 

Angenommen, die Stellage sei an der Borse wieder mit 6 °10 erhaltlich 
und der Tageskurs sei 184°/0' Es sind dann zu kaufen: 

1. 12000 RM. zu 184 010 (gegen die dem Kunden verkauften festen Stucke), 
2. 6000RM. zu 184 (Auflosung der Vorpramie dont 0), 

187 
3. 6000RM. zu 181 (Stellage mit 6°1o Spannung). 

Wir haben vorhin gesehen, daB das Reugeld einer Pramie, deren Basis 
dem Tageskurs entspricht, gleich dem vierten Teil des Stellgeldes ist, in diesem 
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FaIle also 11/2%' Wie wir die Vorpramie in "feste Stucke" und eine Stellage 
zerlegt haben, sO konnen wir umgekehrt die Geschafte 2 und 3 zu einem 
einzigen Pramiengeschaft vereinen. Wir konnten also dem Kunden berechnen: 

1. 12000 RM. zu 184% (feste Stucke), 
2. 12000 RM. zu 1851/ 2/11/2% Vorpramie. 

Da wir der Einfachheit und grOBeren Verstandlichkeit halber dem Kunden 
nur einen Kurs aufgeben und ihm gleichzeitig das Recht einraumen wollen, 
denselben Betrag zum gleichen Kurse abzunehmen oder ohne Zahlung eines 
Reugeldes auf die Abnahme zu verzichten, mUssen wir versuchen, diese 
beiden Geschafte auf einen Kurs zu bringen, gleichzeitig aber die Vorpramie 
dont 11/2% in eine solche dont 0 zu verwandeln. 

Wie ist das moglich 1 
Auf Seite 457 wurde dargelegt, daB man die Basis einer Pramie verschie

ben kann, indem man den Ekart erhoht und das Reugeld um den gleichen 
Prozentsatz verringert, oder umgekehrt. Versuchen wir das auch hier einmal 
zu machen! Wir wollen in unserer Pramie: 

12000RM. ZU 185IjJ11/2o/ 0 Vorpramie 

zunachst das Reugeld um 1/2 % herabsetzen. 
Unsere Geschafte lauten dann: 

1. 12000 RM. zu 184 (feste Stucke), 
2. 12000 RM. zu 186/1% Vorpramie. 

J etzt ist die Formel schon wesentlich vereinfacht. Wir erinnern uns, 
daB es sich gleich bleibt, ob man bei einem Vorpramiengeschaft das Reugeld 
im voraus bezahlt, wofiir es dem Kaufer vollkommen anheimgestellt ist, am 
ffitimo die Stucke abzunehmen oder nicht, oder ob man das Recht erhalt, 
am ffitimo die Papiere zu einem um das Reugeld erhohten Kurse zu fordern 
oder das Reugeld zu entrichten (siehe S. 448). 

Wenden wir diese Regel auf unseren Fall an, so stellen sich die Geschafte 
folgendermaBen: 

1. 12000 RM. ZU 184% (feste Stucke), 
2. 12000 RM. zu 185/0 Vorpramie, 
3. Zahlung von 10/ 0 auf 12000 RM. in jedem FaIle. 

Da der erste Posten ebenfalls unter allen Umstanden abgenommen wer
den muB, so kann man der Einfachheit halber das eine Prozent dem Kurse 
zuschlagen. Dann ergeben sich: 

12000 RM. ZU 185% (feste Stucke), 
12000 RM. zu 185/0 Vorpramie. 

Das Geschaft hat nunmehr die Form, die wir gewiinscht haben. Wir 
haben gesehen, daB eine Stellage an der Borse mit 6 % Spannung erhii.ltlich 
war. Kauft man eine solche, und ist der Tageskurs 184%' so muB dem Kun-
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den das Nochgeschaft zu einem um 1 % hOheren Kurse (185%), d. h. einem 
Sechstel der Stellagen-Spannung, berechnet werden. 

1st aber bei unseren zahlreichen Verwandlungen nicht ein kleiner Fehler 
mit unterlaufen~ Der aufmerksame Leser wird ihn schon erkannt haben! 
Ala wir die Basis der Vorpramie von 1851/ 2/11/2% auf 186/1% verschoben, 
wurde nicht berucksichtigt, daB sich damit gleichzeitig die Basis fiir die 
dagegen anzukaufende Stellage geandert hat. Denn es wurde die Regel auf
gestellt: 

"Stellage und Pramie miissen in jedem FaIle auf derselben Basis auf. 
gebaut sein." (S.458.) 

Wir miissen daher auch die Stellage verandern, wenn die Vorpramie 
ibre Basis verschiebt. Die Basis muB also 186-1% = 185% betragen; 
das Stellgeld bleibt naturlich das gleiche. Das Geschaft erhalt jetzt 
diese Form: 

Kauf an der Borse: 18000 RM. zu 184% (feste Stucke), 
188 

6000 RM. zu 182% Stellage, 

Verkauf an den Kunden: 12000 RM. zu 185% (feste Stucke), 
12000 RM. zu 185/0% Vorpramie. 

Probe: 

Der Pramienerklarungskurs sei 181% ; der Kunde verzichtet d.aher auf 
Lieferung der "Nochstucke" mit 185%. 

Durch-

Die Bank nimmt ab: 
18000,- RM. zu 184% (feste 

Stucke, 
an der 
Borse 

gekauft) 

Bchnitt: 18000 RM. . . . zu 1840/ 0 

I Die Bank liefert: 

1

12000,-RM. zu 185% (festeStucke, an den 
Kunden verkauft) 

6000,-" zu 1820/ 0 (aus der Stellage)_ 

\18000 RM. zu 184% 

Wir haben dieses Geschaft so umstandlich entwickelt, um recht deutlioh 
zu zeigen, wie das N oohgeschaft vom Borsenvertreter ausgefiihrt werden muB. 
Fiir die Praxis wird man sich nur folgende Regel zu merken haben: 

"Ein Noohgeschaft wird aufgelost, indem man fur 3/4 des 
Gesamtbetrages "feste Stucke" und fur 1/4 eine Stellage handelt. 
Der fur das Recht der einmaligen Nachforderung bzw. Nach· 
lieferung zu entrichtende Preis betragt den sechsten Teil der 
Stellage; diese selbst muB auf Basis des um diesen Preis erhoh
ten bzw. erniedrigten Tageskurses aufgebaut sein." 

In der Pra.xis pflegen die Banken haufig ihren Kunden Angebote fiir 
Nochgeschafte zu machen. Sie schreiben ihnen z. B.: "Wir offerieren Ihnen 
12000 RM. AEG-Aktien ein Prozent uber dem ,ersten Kurs' mit ,einma.l 
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noch', per ultimo dieses Monats, abzunehmen in Ihrer Wahl." Der Kunde 
mull bis zum nachsten Borsentage telegraphisch antworten, wenn er von dem 
Angebot Gebrauch machen will. Bevor die Bank die Offerte absendet, hat 
sie an der Borse Erkundigungen eingezogen, wie eine Stellage in AEG-Aktien 
erhaltlich ist. Erfahrt sie z. B., dall eine Spannung von 6% gefordert wird, 
so berechnet sie sofort, dall das "noch" 1/6 = 1% fiber dem Tageskurs be
tragen mull. Sie kann aber die Anstellung nur machen, wenn sie sich gleich
zeitig vergewissert hat, dall eine Stellage auf einer um 1% fiber dem Tages
kurs liegenden Basis mit einer Spannung von 6% erhaltlich ist. 1st die Stel
lage auf schiefer Mitte nur mit einer hoheren Spannung erbaltlich, so mull 
der Kurs des Nochgeschafts entsprechend erhOht werden. 1st das Stellgeld 
z. B. bei einem Tageskurse von 184% auf der Mitte von 1851/ 4% mit 71/ 2% 
erhaltlich, so ist fiir das Recht der Nachforderung 11/4 % zu zahlen. 

Wer das Nochgeschaft mit dem Recht der Nachforderung verstanden 
hat, kann sich auch das Nochgeschaft mit dem Recht der Nachlieferung 
erklaren. Das folgende Beispiel und die Probe werden daher zur Erlauterung 
geniigen: 

Der Kunde verkauft: 
12000 RM. zu 183% (feste Stiicke) 
12000 " zu 183/0% (Riickpramie). 

Die Bank handelt an der 
• 186 

Kauf 6000 RM. zu 180 Stellage 

(Basis: 184 - 1=183%; 
Stellgeld 6%.) 

Borse: 
Verkauf 18000RM. zu 184% (festeStficke). 

Probe: 
Der Pramienerklarungskurs sei 185%' 

Die Bank nimmt vom Kunden ab: 

12000 RM. zu 183' /0 (feste Stiicke; auf die 
Nachlieferung verzichtet der Kunde, 
da der Kurs augenblicklich 2% hOher 
notiert). 

Die Bank liefert an der Borse: 

18000 RM. zu 184% (feste Stiicke) und 
nimmt ab: 

6000 " zu 186% (aus der Stellage). 

Das heillt: 
Die Bank iibemimmt 

12000 RM. zu 1830/0 vom Kunden 
6000" zu 186% aus der Stellage 

18000 RM. zu 184% 

Die Bank liefert 
18000 RM. zu 184% 

18000 RM. zu 184%. 

Wie die Geschafte mit "einmal noch", kann man auch ahnliche mit "zwei-, 
drei-, vielmal noch" usw. konstruieren. Am haufigsten werden Nochgel"chafte 
mit "einmal noch" abgeschlossen. Aus dem Prinzip der Auflosung in feste 
Stficke und Stellagen lassen sich die RegeIn der anderen Formen leicht her
leiten. 

Es ergibt sich aus der Art der Pramien-Stellage- und Nochgeschafte, 
dall die Voraussetzung ihres Abschlusses das Bestehen eines Borsentermin-
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handels ist. Das hedeutet jedoch nicht, daB Pramiengeschiifte nur in den 
offiziell zum Terminhandel zugelassenen Werten stattfinden konnen. Zuweilen 
werden Pramiengeschafte vielmehr auch in variabel gehandelten Werten 
vereinbart, soweit darin inoffizielle Terminabschlusse, vor allem in Form 
von Stellagen getatigt werden konnen. Um fUr den Kunden die Chancen 
zu erhohen, werden die Pramiengeschiifte usw. meist zur Abwicklung an einem 
spiiteren Termin, nicht am Ultimo desselben Monats gehandelt. 1m Oktober 
handelt man also z. B. nur selten Vorpramien per ultimo Oktober, sondern 
haufig per ultimo November, Dezember oder gar schon Januar. Selbstver
standlich kann man in diesem FaIle die Pramie auch nur auf demjenigen 
Tageskurse aufbauen, der fur den betreffenden spateren Termin maBgebend 
ist. Da nun an der Borse Termingeschafte zur Abwicklung in den nachsten 
Monaten in der Regel nur in den letzten Tagen eines Monats abgeschlossen 
werden, so muB der Handler den Kurs per ultimo eines der nachsten Monate 
fur die "festen Stucke" aus demjenigen desselben Monats berechnen. Wie 
das geschieht, wird im nachsten Abschnitt dieses Kapitels gezeigt werden. 

Ober den Handel der Pramien und StelJagen ist nur wenig zu sagen. 
Er vollzieht sich in derselben Weise wie derTerminhandel. Nur ist zu beach ten, 
daB Pramien und Stellagen nicht amtlich notiert werden. Daher ist es un
zulassig, daB der Bankier diese Geschafte mit seinem Kunden ohne wei teres 
als Kommissionsgeschiifte mit Selbsteintritt abschlieBt. Wir haben gesehen 
(S.374), daB nach § 400, 1 HGB. der Selbsteintritt nur bei Wertpapieren er
folgen darf, bei denen ein Borsen- oder Marktpreis amtlich festgesetzt wird. Die 
Voraussetzungcn des Gesetzes werden aber nicht als erfullt angesehen, wenn 
in den betreffenden Wertpapieren nur amtliche Notierungen fiir feste Geschafte, 
aber nicht fur Pramien- und Stellagengeschiifte festgesetzt werden l ). Diese 
werden daher haufig als Eigenhandler-Geschiifte abgeschlossen. Jedoch 
sind besondere Vereinbarungen, nach denen die Geschiifte als Kommissions
geschiifte mit Selbsteintritt abzuschlieBen sind, zulassig (s. S. 381). Einige 
Maklerfirmen veroffentlichen Mitteilungen uber die Pramien- und Stellage
satze in Zirkularen an ihre Kundschaft oder in einigen Handelszeitungen. 
Jedoch sind diese Satze nicht immer zuverlassig. 

Aus der Art der Auflosung der Pramien- und Nochgeschiifte ergibt 
sich auch, daB man diese Geschiifte in Betriigen unter 12000 RM. oder bei den 
in Stuck gehandelten Werten unter dem doppelten Mindestbetrag schwer 
abschlieBen kann. Eine Priimie im Betrage von 6000 RM. kann man wohl 
zuweilen handeIn, doch ist dann ihre Auflosung unmoglich. 

Nach dem Kapitalverkehrssteuergesetz (§ 50) unterliegen Priimien-, 
Stellage-und Nochgeschiifte der Borsenumsa tzsteuer. Die Versteuerung hat 
auch zu erfolgen, wenn das Reugeld gezahlt oder auf die Lieferung der "Noch
stiicke" verzichtet wird. Bei Priimiengeschiiften ist der Versteuerung der 
Priimienku~s, bei Stellagegeschaften der hohere Kurs, also der Kurs, zu dem 

1) Siehe u. a. NuB b a u m, Die Borsengeschiifte in Ehrenberg, Handbuch des gesamten 
HandelsrechtB. Band IV, Abteilung 3, Seite 610. 
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der Kaufer der Stellage die Stiicke abzunehmen berechtigt ist, zugrunde zu 
legen. Bei N ochgeschaften gilt fiir die Versteuerung sowohl das Geschaft 
in festen Stiicken, als auch das Geschaft iiber die Vorpramie dont O. Ebenso 
wird die Maklergebiihr fiir beide Geschafte berechnet, sofern mit dem Kunden 
vereinbart ist, daB die Geschafte nicht als Eigenhandler-, sondern als Kom
missionsgeschafte gemacht werden. 

Die Erhebung des Differenz- oder Spieleinwandes bei Pramien
geschaften ist nicht moglich, wenn der Betrag der Vorpramie oder Riickpramie 
vom Kunden vor Abwicklung des Geschafts bezahlt worden ist. Denn die 
Vorausbezahlung ist nach der Rechtsprechung eine Leistung auf Grund 
des Geschafts im Sinne des § 55 Bors.G. Sie kann also nicht wegen 
Unwirksamkeit des Geschafts zuriickgefordert werden. Es ist daher iiblich, 
das Reugeld nebst den Spesen des Geschaftsabschlusses im voraus einzahlen 
zu lassen und diesen Betrag nicht iiber das laufende Konto des Kunden zu 
buchen. Auch ist darauf zu achten, in der Quittung iiber den gezahlten Betrag 
ausdriicklich zu bemerken, daB er als Reugeld auf das Pramiengeschaft ge
zahlt worden ist. 

Die Stellung einer weiteren Sicherheit ist also nicht notwendig. Diese 
Ausfiihrungen beziehen sich naturgemiiB nur auf die FaIle, in denen dem Kun
den das Wahlrecht eingeraumt ist. 1st der Kunde Stillhalter, also Verkaufer 
einer Vorpramie oder Kaufer einer Riickpramie, so ist die bei gewohn1ichen 
Termingeschaften zu festen Kursen iibliche Sicherheitsstellung erforderlich. 
Dasselbe gilt fiir Nochgeschafte, auch wenn der Kunde das Recht der Aus
iibung des "Nochs" hat. 1m Verkehr mit der Liquidationskasse werden 
Pramien -, Stellagen- und N ochgeschiifte in bezug auf die Sicherstellung e benfalls 
wie gewohnliche Geschafte behandelt, wenn die Bank (das Mitglied der 
Kasse) Stillhalter ist. Falls sie Wahlberechtigte ist, so braucht sie keine hohere 
Sicherheit als die Halfte der in Frage kommenden Pramie oder als ein Viertel 
des Stellgeldes zu hinterlegen. Bei einer langeren Laufzeit der Geschafte als 
bis zum zweitfolgenden MonatsschluB ist eine zusatzliche Sicherheit in halber 
Hohe fiir jeden angefangenen Monat, fiir den Wahlberechtigten jedoch be
grenzt bis zur vollen Pramie, zu stellen. 

Die Meldungen der Abschliisse von Pramien- und Stellagegeschaften an 
die Liquidationskasse erfolgen auf denselben Formularen wie die der gewohn
lichen Termingeschafte (s. Beispiele 49J49 a). Jedoch sollenfiir diese Meldungen 
besondere Zettel verwendet und die Art des Geschafts mit roter Schrift 
besonders gekennzeichnet werden. N ochgeschafte werden getrennt als Ge
schafte in festen Stiicken und Pramien dont 0 gemeldet. Auf besonderen 
Formularen ist ferner am Pramienerklarungstage die Entscheidung der Mit
glieder an die Liquidationskasse zu melden, also z. B. ob die Stiicke aus der 
Vorpramie zur Abnahme kommen, oder diese abandonniert wird usw. Hier
bei sind fiir jedes Wertpapier besondere Formulare einzureichen. Aus den 
folgenden Beispielen (52 und 53) geht hervor, wie diese Meldungen zu erstatten 
sind. Die X-Bank hat aus einer Vorpramie von RM. 12000 I.G. Farben-
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Firma X-Bank 

ist ex Pramienerklarung 

GeschaftsabschluB 

ex Rauf Art des 
Datum oder Ge-

Verkauf scMfts 

nom. 
in 

tausend 

Beispiel Nr. 62. 

Nr.600 
(Ordnungsnummer) 

Datum 29. 9. 1928 

Effekt I. G. Farben 

Kaufer Termin Ultimo September 1928 

Aufgabe Kurs Betrag 

_¥.~:.~' .. . !!.f!."!:t .. .. ~.?~?!':. . .. .1.. ...................................................................................................... . 
............ ............ J~~L~.. . .. L .~ . . !!.~1l:~.~?~~.!!.f!.'f!'.~1l::.!!.~~~:~.f.!.~.~: ...... ¥.!.? ............ ? .. ¥. . .!....~ .. q .. . =. 

Endsumme 
(nur nom.) 

hat aus Pramien-Abandonnierung zu zahlen: 

.. ~.~:.~: . . ~I!."!!.. .. ~.??:p.~:. . ........................................................................................................ .. 

=:~= •••.••••••• ~':=~:-'!...= ·~·:.:==~=~":~:·=':~···[I':r:·~· :~ 
Lebendes Engagement Endsumme 3131718 01-
Abstimmung 

Maschine 

Endaufstellung 

Aktien (zu 273/8%) die Stucke zum Kurse von 273% zum Werte von RM. 
32760 zu beziehen und meldet gleichzeitig, daB sie aus einer Pramien-Aban
donnierung auf RM. 12000 I.G. Farben-Aktien (282/81/ 2 %) das Reugeld 
von 81/ 2 %=RM. 1020 zu bezahlen hat (Beispiel 52). Ferner ist die X-Bank 
aus einer Vorpramie Verkaufer von RM. 12000 I.G. Farben-Aktien zu275% 
zum Werte von RM. 33000 und hat gleichzeitig das Reugeld aus einer ver
kauften Vorpramie von RM. 12000 I.G. Farben-Aktien in H6he von 8% 
= RM. 960 zu empfangen (Beispiel 53). 

7. Die Gelddispositionen zum IDtimo. 
Wer ein Papier per ultimo kauft, hat es abzunehmen; wer es per ultimo 

verkauft, muB es liefern. Dieser Satz klingt gewiB ganz selbstverstandlich. 
Dennoch herrscht in weiten Kreisen die irrige tlberzeugung, daB Abnahme 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Aufl. 30 
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Firma X-Bank 

ist ex Pra.mienerklirung 

Geschaftsabschlull 

Beispiel Nr. 58. 

Nr.600 
(Ordnungsnummer) 

Datum 29. 9. 1928 

Effekt I. G. Farben 

Verkiiufer Termin Ultimo September 1928 

ex Kauf Art des nom. 
Datum oder Ge· In Aufgabe Kurs Betrag Iv erkauf schifts tausend 

.~~:.~: . ... y.~~: ... Y..?:.?!'.: • ....... .1.... ............................................. ............... .. ............................ . 

_.......... ..~~!.. ~!.?{~.~{~ ..... L ~ .......... J!: .. !!.~~'!?~~~ ............ ..... ~!.?.... .. ...... . ~.J .~ ... ~ ... ~ .. =. 

Endsumme 
(nur nom.) 

hat aus Pra.mien-Abandonnierung zu empfangen: 

.~?:.~:. ..Y..~!'.: .. Y..?:.?!'.:.. .... .... .... ............................................. .............. . .......................... '-'" 
ka'U/ ~761M8 1 2 Gebr. Arnhold 8 9 6 0 -.... ~ .............. - ........................ __ ........... . ..... -.................................................................................................................................................... -.......................... .. 

, .......................................................................................... __ .................................................................................................................... -..................... __ ......... -.. . 

Lebendes Engagement Endsumme 339601-

Abstimmung 

Maschine 

EndaufsteUung 

und Lieferung bei Termingeschil.ften ausgeschlossen sind. Auch die Recht
sprechung wird, wie wir gesehen haben, haufig von der Auffa.ssung beherrscht, 
es gebe reine Differenzgeschafte, bei denen nur die Differenz zwischen Einkaufs
oder Verkaufskurs und dem Tageskurse am Ultimo berechnet wird. Die 
Ursachen dieser falschen Auffassung liegen teilweise in der an der Borse iib
lichen Art der Abwicklung der Termingeschil.fte am Monatsende (s. hieriiber 
Abschnitt 11 c dieses Ka.pitels). 

Oft wird jemand, der ein Wertpapier per ultimo gekauft hat, es im Laufe 
des Monats wieder verauJ3ert haben, oder jemand, der es bla.nko verkauft, 
"gefixt" hat, wird es zuriickgekauft, "gedeckt" haben. In diesen Fallen ist 
freilich, wenn beide Geschil.fte mit demselben Kontrahenten a.bgeschlossen 
worden sind, Abnahme und Lieferung der Stiicke iiberfliissig; es geniigt die 
Bezahlung des Unterschiedes zwischen Kauf- und Verkaufspreis. 

Anders liegt der Fall jedoch, wenn die Gla.ttstellung des Borsenengage-
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ments nicht im Laufe desselben Monats erfolgt ist. Denn der Kaufer muB 
das Geld - es handelt sich bei Termingeschaften meist um groBe Summen -
bar bezahlen, und der Blankoverkaufer muB sich die Stiicke leihen, da er sie 
nicht besitzt. Es liegt daher nahe, daB der Kaufer die Stiicke, die ihm gelie
fert werden, in Lombard geben wird, wenn er sich das zur Abnahme not
wendige Geld verschaffen will. 

1m Bankverkehr hat sich fiir diese Geld- und Stiickbeschaffung eine be
sondere Geschaftsform herangebildet, das Reportgeschaft. Es gewahrt 
gegeniiber dem eigentlichen Lombardgeschaft den Vorteil, daB der Geld
geber dem Schuldner nicht dieselben Stiicke zuriickzuliefern braucht. Dadurch 
ist er in der Lage, dieStiicke zur Ablieferung zu benutzen, und nur so ist es mog
lich, sich die Stiicke zur Lieferung in blanko verkaufter Effekten zu verschaffen 
und diese nicht vor dem Monatsende "decken" zu miissen. Angenommen, A. 
habe im Laufe des Monats 6000 RM. Dresdner Bankaktien gekauft, B. die gleiche 
Summe blanko verkauft (gefixt). Wiirde nun A. zur Beschaffung des Geldes 
die Papiere so in Lombard geben, daB sie der Geldgeber nicht verauBern oder 
beleihen kann, sondern ihm bei Riickerstattung des Geldes die gleichen Stiicke 
zuriickzuliefern hatte, so ware es B. unmoglich, sich die in blanko verkauften 
Stiicke zur Lieferung am Erfiillungstage (Lieferungstage) zu verschaffen. 
Es bliebe ihm nichts iibrig, als sie anzukaufen, d. h. das Geschaft glatt zu 
stellen. 

Das Reportgeschaft ist, wirtschaftlich betrachtet, dem uneigentlichen 
LombardgeschMt (pignus irregulare) ahnlich, indem es ein Beleihungsgeschaft 
darstellt, bei dem die hinterlegten Werte nicht, wie beirn Lombardgeschaft, 
Eigentum des Hinterlegers bleiben, sondern in das des Darlehnsgebers iiber
gehen, also von ihm verauBert oder weiterverpfandet werden diirfen. GerM der 
Geldgeber z. B. in Konkurs, so scheiden beim eigentlichen Lombardgeschaft 
die hinterlegten Wertpapiere aus der Konkursmasse aus, der Darlehnsnehmer 
erhalt sie gegen Zahlung der geliehenen Summe zuriick; beim uneigentlichen 
Lombardgeschaft hingegen hat dieser auf den Mehrwert der Stiicke iiber den 
geliehenen Betrag nur Anspruch als Konkursglaubiger. 

Das Reportgeschaft weist jedoch gegeniiber dem uneigentlichen Lombard
geschaft noch einige besondere Eigenschaften auf. So wird das Darlehen 
regelmaBig auf einen Monat, von Ultimo zu Ultimo, genommen. Ferner 
ist die Beleihungsgrenze eine andere. 

Wie bekannt ist, werden beim Lombardgeschaft, auch beim uneigent
lichen, die hinterlegten Wertpapiere gewohnlich nicht zum vollen Kurswerte 
beliehen, sondern es wird wegen der Gefahr des Kursriickganges ein EinschuB 
gefordert, dessen Hohe sich nach der vermutlichen Sicherheit des Pfandes 
richtet. Vor dem Kriege fiel beim Reportgeschaft jeder EinschuB weg; der 
Darlehnsnehmer erhielt den vollen Tageskurs. Es bestand daher fiir den 
Darlehnsnehmer auch keine Pflicht zur Leistung eines Nachschusses, wenn 
der Kurs zuriickging. Aus dieser Gepflogenheit entstand jedoch, soweit nicht 
besonders gut fundierte Firmen als Reportgeldnehmer in Frage kamen, 

30* 
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ein Risiko fUr den Geldgeber. Daher hat man bei Wiederaufnahme des 
Terminhandels im Jahre 1925 auch das ReportgeschMt in das Tatigkeits
feld der Liquidationskasse einbezogen. Dieses Institut garantiert unter 
den ublichen Bedingungen alie ReportgeschMte in der gleichen Weise wie 
gewohnliche Termingeschafte, so daB ein Risiko fUr den Geldgeber nicht mehr 
besteht. Daher ist die Gewahrung von Reportgeld bei den GroBbanken viel
fach beliebter als die von Lombardkrediten, um so mehr als die Zinssatze 
meist etwas h6her sind im Vergleich zu denen fur Lombarddarlehen auf ent
sprechende Zeit, dem sogenannten "Monatsgeld". Ebenso zieht der Geld
nehmer vielfach Reportgeldkredite vor, weil er hier nur die ublichen Sicher
heiten gegenuber der Liquidationskasse, nicht aber die bei Lombardkrediten 
notwendige hohe Uberdeckung bereitzustelien hat. 

Die Beleihung selbst kann erst am Monatsende vorgenommen werden, 
denn der Darlehnsnehmer erhalt dann erst die im Terminhandel gekauften 
Stucke, die er zur Sicherheitsstellung braucht. Damit aber die Vorberei
tungen fUr Lieferung und Abnahme der Effekten am ErfUliungstage schon 
fruher beginnen konnen, erfolgt beim Reportgeschaft die Beleihung nicht 
auf Basis der Kurse des Lieferungstermins, sondern auf der eines fruheren 
Tages. Es wird zu diesem Zweck am drittletzten B6rsentage eines jeden 
Monats der ungefahre Durchschnittskurs dieses Tages als sogenannter Liq ui
dationskurs festgesetztl). Die Feststeliung des Liquidationskurses erfolgt 
durch den B6rsenvorstand. Die herrschende Rechtsanschauung erblickt 
in dem Reportgeschaft ein Kauf- und Ruckkaufsgeschaft. Die Erteilung 
der Reportgeldkredite erfolgt an der Borse gewohnlieh ein bis zwei Tage vor 
der Festsetzung der Liquidationskurse. An der Berliner Borse findet eine ge
meinschaftliche Sitzung der als Hauptgeldgeber in Frage kommenden Kreise 
(GroBbanken, offentlichen Institute und groBeren Privatbankfirmen) statt, 
in der einheitliche Satze mit etwa 1/2% Unterschied zwischen oberer und unte
rer Grenze festgesetzt werden, also z. B. 81/ 2-9 %. Innerhalb dieser Spanne 
setzt dann jeder Geldgeber allein den ZinfsuB fUr die von ihm erteilten Kredite 
fest. Da die Erteilung der Kredite, wie erwahnt, im allgemeinen dem Tage 
vorausgeht, an dem die Liquidationskurse festgesetzt werden, mussen die als 
Reportgeldnehmer auftretenden Bankkreise bereits ziemlich friihzeitig ihre 
Dispositionen treffen. Zogern sie damit, etwa weil sie glauben, die von 
ihnen unterhaltenen Hausseengagements noch am letzten Tage mit Gewinn 
losen zu konnen, so geraten sie mitunter in einige Schwierigkeiten, falls sie 
dann noch am letzten Tage Reportgeld aufzunehmen versuchen. Fast regel
maBig mussen diese "Nachzugler" erhohte Reportgeldsatze anlegen, wenn 
sie nicht gar in Ermanglung von Reportgeld auch gegen ihren Wunsch noch 
eine Glattstellung ihres Engagements vornehmen mussen. Monatsgeld wird 
dagegen haufig im Laufe des Monats gegeben, wobei die Zinsen von Fall zu 
Fall zwischen den Parteien vereinbart werden. Die ungefahren Satze werden 
meist in den Zeitungen verOffentlicht. 

1) Ober den ferneren Zweok dieses Kurses siehe Absohnitt 11e dieses Kapitels. 
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Die Reportgeschafte nennt man auch Prolongationsgeschafte oder 
Prolongationen, weil mit ihrer Hilfe ein Engagement a la hausse (Kauf in 
Erwartung einer Steigerung) oder ein Engagement a la baisse (Verkauf in 
Erwartung eines Riickganges) um einen Monat hinausgeschoben - prolon
giert - wird. Zwar hat der Kaufer die Effekten am Ultimo abzunehmen 
und der Verkaufer sie zu liefern; da aber der Kaufer die gekauften Stiicke 
an demselben Tage gegen Erstattung des Gegenwertes verleiht und der Ver
kaufer zur Lieferung der verkauften Effekten sich die Stiicke gegen Hingabe 
des Gegenwertes leiht, sind Kaufer und Verkaufer der Sorge enthoben, noch 
im alten Monat das Engagement - vielleicht mit Verlust - glattstellen zu 
miissen; der Kaufer, weil ihm das Geld zur Abnahme der Effekten fehlt, 
der Verkaufer, weil er Stiicke liefern muB, die er nicht besitzt. 

1m Verkehr zwischen Bankier und Kundschaft werden naturgemaB die 
Prolongationsgeschafte mit derselben Firma abgeschlossen, mit der das erste 
Geschaft zustande gekommen ist. Dies geschieht schon deshalb, weil die 
Kunden nicht immer iiber mehrere Bankverbindungen verfiigen und weil die 
Lieferung der Stiicke von derjenigen Bankfirma, bei der sie gekauft sind, an 
diejenige, bei der sie prolongiert wurden, unnotige Miihe verursachen wiirde. 
Aber zum Wesen des Reportgeschafts gehOrt das nicht. Bei der Prolongation 
an der Borse tritt sogar meist der umgekehrte Fall ein: die X-Bank kauft z. B. 
12000 M. Dresdner Bankaktien von der Y-Bank und reportiert sie am Ultimo 
mit der Z-Bank1). Von demjenigen, der die Effekten a la hausse gekauft 
hatte und sie am Ultimo beleihen laBt, sagt man, er gibt die Stiicke herein, 
vom Verkaufer, der sie zur Lieferung braucht, er nimmt sie herein. 
Vielfach sind hierfiir auch die Ausdriicke gebrauchlich: in Kost ge ben, 
in Kost nehmen. 

Die Kunden der Banken haben, nach den "Bedingungen fiir die Ge
schafte an der Berliner Wertpapierb6rse" (§ 24a) spatestens am drittletzten 
Tage vor dem Falligkeitstage bzw. dem Liquidationstage bis II Uhr vor
mittags der Bank mitzuteilen, ob sie die Abnahme oder Lieferung der Werte 
oder die Verlangerung des Geschafts wiinschen. Kommt eine Einigung iiber 
die Verlangerung nicht zustande, so ist das Geschiift durch Abnahme oder 
Lieferung zu IOsen. Geht die Mitteilung des Kunden nicht oder nicht recht
zeitig ein, so kann die Bank das Geschaft nach ihrem Ermessen verlangern, 
oder durch Abnahme oder Lieferung der gehandelten Werte IOsen. 

Daraus geht hervor, daB eine Bank nicht ohne weiteres zur Ausfiihrung 
der Prolongation verpflichtet ist, weil der Kunde bei ihr Borsentermin
geschafte abgeschlossen hat. Vielmehr ist die Prolongation ein neues, voll
kommen selbstandiges Geschaft. Dies zu wissen ist fiir denjenigen, der Borsen
termingeschafte mit einer Bank abschlieBt, oft von groBem Wert. Es kommt 
haufig vor, daB kleinere Bankfirmen dadurch Effektenkundschaft zu er
langen trachten, daB sie den AbschluB von Borsentermingeschaften mit sehr 

1) tJber den Ausgleich der Lieferungen durch den Liquidationsverein siehe Ab
schnitt 11 c dieses Kapitels. 
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geringem EinschuB empfehlen. Der Kunde geht auf den Vorschlag gern ein; 
in der Erwartung, daB er die Stucke auch am mtimo nicht abzunehmen 
braucht, sondern prolongieren kann, falls er das Engagement nicht vorher 
mit Gewinn glattzustellen in der Lage ist. Solange die Lage des Geldmarktes 
normal ist, kann der Bankier die Prolongation getrost vornehmen. Tritt aber 
eine erhebliche Erhohung der Zinssatze ein, so wird es ihm oft schwer fallen, 
an der Borse Prolongationsgeld zu erhalten. Die Geldgeber werden zuruck
haltender sein; namentlich dann, wenn die Zinssteigerung durch allzu groBe 
Nachfrage nach Prolongationsgeld entstanden ist, wie das in Zeiten uber
triebener spekulativer Betatigung haufig der Fall ist. Der kleinere Bankier 
wird in einem solchen FaIle, do. er selbst nicht genugend mtimogeld aufnehmen 
kann und nicht uber genugend eigene Mittel verfugt, um am Monatsende 
die von seiner Kundschaft im Terminhandel gekauften Effekten abzunehmen 
und zu bezahlen, gezwungen sein, auch seinem Kunden die Prolongation zu 
verweigern. Dann erst merkt der Kunde oft, daB er gar keinen Anspruch 
auf die Verlangerung des Engagements hatte 1). 

Wahrend im Verkehr zwischen den Borsenfirmen unteremander die 
Lieferung der zur Sicherheit fiir das Reportgeld hereingegebenen Wertpapiere 
zum Liquidationskurse erfolgt, und der Geldgeber die Zinsen am nachsten 
Ultimo vom Geldnehmer durch den Kassen-Verein einzieht, erfolgt die Ver
rechnung der Zinsen im Verkehr zwischen den Banken und ihrer Kundschaft 
beim AbschluB von Prolongationsgeschaften gewohnlich in anderer Weise. 
Die Lieferung der Stucke geschieht in diesen Fallen im ersten Monat ebenfalls 
zum Liquidationskurse; jedoch werden die Zinsen bei der Rucklieferung 
der Stucke im nachsten Monat dem Liquidationskurse hinzugerechnet. Gibt 
A. z. B. am mtimo Juni I.G.Farben-Aktien an B. herein und betragt der 
Liquidationskurs 250 %, so erfolgt die Lieferung am mtimo Juni zu diesem 
Kurse und die Rucklieferung am mtimo Juli bei einem Prolongationszinssatz 
von 8%, d. h. auf den Kurswert von 250% berechnet, von 20% fiir das Jahr, 
also von 1,666 % fiir den Monat, insgesamt zum Kurse von 251,666 %. Diesen 
Zuschlag zum Kurse nennt man Report oder Reportsatz. Will man ans 
dem Report die Hohe der Zinsen fiir das Reportgeld berechnen, so geschieht 
dies auf Grund folgender "Oberlegung. Angenommen, der Reportsatz auf 
Berliner Handelsanteile, deren Liquidationskurs 200 % notiere, stelle sich 
auf 1,5%. Do. dieser Satz von 1,5% fiir einen Monat berechnet ist, ent
spricht er einem Satz von 18% fiir das Jahr. Diese 18% sind jedoch auf den 
Kurs von 200% zu zahlen; fiir 100% also ein Zinssatz von 9% fiir das 
Reportgeld. 

1) Die Bezeichnung "abnehmen" oder "Abnahme" ist in diesem Zusammenhang 
als Fachausdruck aufzufassen. Es ist darunter nicht zu verstehen, daB der Kunde die 
Stucke von der Bank abheben muB, sondem nur, daB die Bank die fUr Rechnung des 
Kunden gekauften Wertpapiere von dem Verkl!.ufer bezieht und unter Berechnung 
(Belastung) des Gegenwertes dem Stuckekonto des Kunden gutschreibt oder in das 
Depot des Kunden legt. 
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Die Berechnung der Reportsatze ist sehr einfach, wenn die Prolongation 
Aktien betrifft, bei denen, wie wir gesehen haben (s. S. 385), eine Berechnung 
von Stuckzinsen nicht mehr in Frage kommt. Schwieriger ware dagegen die 
Berechnung bei der Prolongation von Termingeschii.ften in festverzins
lichen Werten. Eine solche kommt gegenwartig im allgemeinen nicht in 
Frage, da zum Terminhandel nur Aktien zugelassen sind. Da jedoch die Ein
fiihrung von Rentenwerten mit Stuckzinsenberechnung in absehbarer Zeit 
moglich ist, solI auf die bei solchen Papieren vorzunehmende Berechnung hin
gewiesen werden. Gibt A. z. B. im Monat Mai 7 % Deutsche Reichsanleihe 
(mit Kupons per 1. Januar und 1. Juli) an B. herein, so hat B. am IDtimo 
Mai den Liquidationskurs (z. B. 98 %) einschlieBlich Stuckzinsen bis IDtimo 
Mai an A. zu zahlen. A. zahlt am IDtimo Juni denselben Kurs einschlieBlich 
Stuckzinsen bisIDtimo Juni. Wiirde A. auBerdem die ganzen Reportgeld
zinsen (z. B. 9 %) fiir das geliehene Geld zu zahlen haben, so hii.tte er Stuck
zinsen fiir einen Monat zuviel gezahlt. Es ist daher nur der Unterschied 
zwischen den Geld- und Stuckzinsen fiir einen Monat zu berechnen, und um 
diesen Betrag wird, in Prozenten ausgedriickt, der Rucklieferungskurs er
hOht, wenn die Geldzinsen groBer sind als die Stuckzinsen, oder ermaBigt, 
wenn diese groBer sind als die Geldzinsen. Den Satz, um den der Kurs er
mii.Bigt wird, nennt man Deport. 1m vorliegenden FaIle hii.tte also A. an B. 
am IDtimo Mai die 7% Reichsanleihe zu 98% + 2,9165% Stuckzinsen fiir 
die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai an B. zu liefern. Da das Geld auf den 
ausmachenden Betrag einschlieBlich Stuckzinsen geliehen wird, zahlt A. 
die Reportgeldzinsen von 90 0/ 0 an B. auf den Kurs von 100,9165%, also auf 
ein Jahr berechnet: 

9.100,9165:100 = 9,082485% 
Zur Berechnung dee Reportsatzes sind hiervon 

abzuziehen: Stiickzinsen fiir ein Jahr = 7,00 % 
so daB verbleiben: 2,082485% 
d. h. fiir den Monat: 0,17354 % 

B. hat also an A. die Stucke am IDtimo Juni zu 98,17354% + 7% 
Stuckzinsen zuruckzuliefern. 

Wie aus diesem Beispiel hervorgeht, wird bei der Berechnung der Re
portsatze der Monat regelmaBig zu 30 Tagen gerechnet. Dabei ist gleichgiiltig, 
ob der betreffende Kalendermonat 28 oder 31 Tage hat und ob durch Verlegung 
des Zahltages - etwa weil der letzte Tag des Monats auf einen Sonntag fallt -
auf einen diesem vorhergehenden oder folgenden Tag eine Verschiebung eintritt. 

Oft kann die Prolongation nicht zu den fiir Reportgeld an der Borse 
maBgebenden Sii.tzen erfolgen. Angenommen, es hatte im Laufe des Monats 
eine groBe Anzahl von BaissespekulantenDresdner Bankaktien blanko verkauft. 
Alsdann wird an den Prolongationstagen eine starke Nachfrage zur Herein
nahme von Dresdner Bankaktien entstehen. Die Besitzer der Aktien werden diese 
Gelegenheit benutzen und die Stucke nur hereingeben, wenn ihnen besondere 
Vorteile gewahrt werden. Diese Vorteile bestehen darin, daB der Besitzer 
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der Stiicke fiir das ihm dagegen geIiehene Geld weniger Zinsen zu entrichten 
hat. Papiere, in denen groBe Baissepositionen bestehen, werden daher "unter 
Geldsatz" prolongiert; um die Stiicke fiir einen Monat zu erhalten, muB 
siGh der Baissespekulant mit niedrigeren Zinsen fiir das geIiehene Geld be· 
gniigen. Es ist schon vorgekommen, daB in Zeiten groBen Stiickemangels 
fiir das Geld iiberhaupt keine Zinsen vergiitet wurden, ja, daB sogar derjenige 
eine Vergiitung erhielt, der die Stiicke verlieh. 

Umgekehrt werden bei der Reportierung von Effekten, in denen groBe 
Haussepositionen bestehen, dem Geldnehmer zuweilen hohere Zinsen berech· 
net. Der Verleiher des Geldes wird die Stiicke unter anderen Bedingungen 
nicht hereinnehmen, weil er kein Interesse daran hat, gerade eine bestimmte 
Effektengattung zu nehmen. 1m allgemeinen kommen aber Prolongationen 
"unter Satz" haufiger vor alB solche "iiber Satz". Diese Erscheinung findet 
darin ihre Erklarung, daB nur derjenige Effekten "iiber Satz" hereingeben, 
fiir das Reportgeld alBo hohere Zinsen als die zur Zeit normalen bezahlen wird, 
der keine anderen Wertpapiere hat, die er an Stelle der nur "uber Satz" Zu 
prolongierenden in Lombard geben kann. GroBere Banken, aber auch 
Bankgeschafte mittleren und kleineren Umfangs werden sich daher das zur 
Abnahme der Stucke ihrer Kundschaft am Ultimo notwendige Geld, soweit 
sie nicht genugend flussig sind, auf andere Weise, z. B. durch Lombardierung 
geeigneter Effekten bei der Reichsbank oder bei anderen Stellen, z. B. Spar. 
kassen, oft zu einem niedrigeren Zinssatz als dem Reportgeldsatz, verschaffen. 
Mit der Kundschaft werden natiirlich auch in diesen Fallen meist Prolonga. 
tionsgeschafte abgeschlossen. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, daB die 
Lombardierung selbst bei gleichem ZinsfuB noch gunstiger ist alB die Prolon· 
gation. Wahrend namlich Prolongationsgeschafte versteuert werden mussen, 
ist bei den eigentlichen Lombardgeschaften, bei denen der Verwahrer nicht 
berechtigt ist, andere Stucken derselben Gattung zuruckzugeben, die Ent· 
richtung einer Borsenumsatzsteuer nicht vorgeschrieben1). Soweit Lombard· 
kredite bei der Reichsbank aufgenommen werden, kommt allerdings in Be· 
tracht, daB fiir Darlehen, die uber den letzten Tag eines jeden Quartala 
hinausgehen oder die am ersten Werktage eines Quartals genommen werden, 
ein besonderer Zinszuschlag zu entrichten ist. Die Reichsbank berechnet 
in diesen Fallen neben den ubIichen Zinsen auf die Dauer von 10 Tagen einen 
Zuschlag, und zwar ebenfalls in Hohe des Lombardsatzes, wenn der Dar· 
lehnsbestand auch nur an einem dieser beiden Tage den Betrag von 30000 RM. 
iiberschreitet. Es solI hierdurch die starke Inanspruchnahme der Reichs· 
bank zu den Quartalsterminen verhindert werden. 

Die GroBbanken treten uberhaupt an der Borse in der Regel nicht ala 
Geldnehmer, sondem nur als Geldgeber auf. Daher kommen die Stucke 
aus den von ihrer Kundschaft prolongierten Hausseengagements gewohnlich 
nicht zur Hereingabe an andere Borsenfirmen. Da sich ein groBer Teil 

1) Nli.heres fiber die Versteuerung der Prolongationsgeschli.fte siehe S. 474. 
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des Effektengeschafts bei den GroBbanken konzentriert, so wird hierdurch 
das Angebot in bestimmten Stucken, in denen groBe Haussepositionen be
stehen, von vornherein verringert. Immerhin kommt es zuweilen vor, daB 
von den Reportgeldgebern fiir die Hereinnahme bestimmter Terminpapiere, 
die stark angeboten sind, hohere Zinsen gefordert werden, also "uber Satz" 
prolongiert wird. 1m allgemeinen pflegen aber die GroBbanken, offentlichen 
Institute UBW. Reportgeldgeschiilte nur zum Reportgeldsatze abzuschlieBen; 
die Prolongation erfolgt "glatt", wie es an der Borse heIDt. "Unter Satz" 
pflegen die GroBbanken Wertpapiere an der Borse ebenfalls nicht herein
zunehmen, weil ein Bedarf an bestimmten Effekten bei ihnen meist nicht 
entsteht. Bestehen in einem Papier uberwiegend Baisseengagements bei der 
Kundschaft, so konnen die GroBbanken die Stucke meist aus den fiir Rechnung 
von Kunden bei ihnen oder in ihrem Sammeldepot ruhenden Effekten vor
legen; natiirlich nur soweit die Banken hieriiber verfugungsberechtigt sind. 
Mittlere und kleinere Bankfirmen mussen jedoch zur Lieferung von Stucken 
aus Baisseengagements diese Stucke haufig "unter Satz" hereinnehmen; 
hat daher ein Borsenbesucher solche Effekten hereinzugeben, so wird er das 
Prolongationsgeschaft mit diesen Bankfirmen abschlieBen. 

Aus der Stellung, die die GroBbanken als hauptsachlichste Report
geldgeber einnehmen, ergibt sich, daB sie die Borsentendenz wesentlich 
beeinflussen konnen. Bestehen im allgemeinen umfangreiche Hausseengage
ments, so wird bei den Reportgeldgebern an sich schon das Bestreben vor
herrschen, den Zinssatz fiir Reportgeld zu erhohen. Besteht bei ihnen aber 
vielleicht noch ein besonderes Interesse, einen Ruckgang der Kurse herbei
zufiihren, so werden sie mit der Hergabe von Reportgeld besonders zuriick
haltend sein und dadurch einen groBen Teil der Haussespekulation veranlassen, 
ihre Engagements glattzustellen. Andererseits kann eine Baissespekulation 
zur Eindeckung von Engagements gezwungen werden, wenn ihr nicht 
oder nur zu sehr ungiinstigen Bedingungen die zur Lieferung notwendigen 
Stiicke zur Verfiigung gestellt werden. Allerdings sind die Interessen der 
Reportgeldgeber nicht immer einheitlich, so daB sich ein solcher EinfluB 
auf die Tendenz nicht regelmaBig ausiiben laBt. Natiirlich konnen auch 
sehr berechtigte Interessen fiir solche MaBnahmen vorliegen. Die Report
geldgeber werden z. B. mit der Hergabe von Geld zuriickhaltender sein, 
wenn sie sich selbst liquider halten wollen, oder weil sie durch eine weitere 
Ausdehnung der Hausseengagements einen plOtzlichen "Borsenkrach" und 
damit Verluste befiirchten. 

Hat der Kunde, wie oben gezeigt wurde, der Bank den Auf trag gegeben, 
sein Hausseengagement zu prolongieren, die Effekten also hereinzugeben, 
wahrend die Bank das an der Borse abgeschlossene Gegengeschaft nicht 
prolongiert, sondern am Ultimo die Stiicke abnimmt und bar bezahlt, so 
kommt sie in den Besitz von Wertpapieren, die zwar ihr Eigentum sind, 
aber doch wirtschaftlich nicht als eigene Effekten anzusehen sind, weil sie 
mit dem Kunden bereits ein Geschaft auf Riicklieferung dieser Wertpapiere 
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an ihn zum nachsten Ultimo abgeschlossen hat. Man trennt daher diese 
Bestande in der Bilanz der Bank von denen an eigenen Wertpapieren (Nostro
effekten) und nennt sie Reporteffekten (s. a. Kapitel VI, Abschnitt 9). 

Gibt der Kunde den Auf trag, seine nicht erledigten Engagements zu pro
longieren, so teilt ihm die Borsenkorrespondenzabteilung den Reportsatz 
mit. Die Abrechnung des Kauf- und Verkaufsgeschaftes wird ihm erst nach 
Feststellung der Liquidationskurse erteilt. Gleichzeitig wird ihm mitgeteilt, 
daB er ein neues Engagement per Ultimo des nachsten Monats unterhalt. 
Die Provision fiir den AbschluB von Prolongationsgeschaften ist geringer 
als die fiir den AbschluB des gewohnlichen Termingeschafts. Sie wird meist 
fiir das Kauf- und Riickkaufgeschaft zusammen berechnet und haufig dem 
Reportsatz zugeschlagen. Eine Maklergebiihr wird in der Regel nicht in 
Ansatz gebracht, da eine solche auch an der Borse nicht gezahlt wird. 

Die Prolongationsgeschafte mit der Kundschaft werden an der Borse 
auf Bogen oder Zettel (slips) geschrieben; ebenso wie die Abschliisse anderer 
Borsengeschafte (s. S. 446). Jedoch steht der Kurs erst spater, nach Fest
setzung der Liquidationskurse, fest, und daher kann auch die Abrechnung 
erst am Monatsende erteilt werden. FUr die Berechnung der den Kimden 
aufgegebenen Reportsatze gibt es Tabellen, in denen die Satze leicht auffind
bar sind. Von den an der Borse gemachten Reportgeldgeschaften hat die 
Effektenabteilung Mitteilung zu erhalten. 

Nach dem Kapitalverkehrssteuergesetz (§ 57) sind Reportgeschafte 
ebenfalls abgabepflichtig. Jedoch ist die Steuer nur einmal, und zwar von 
dem hoheren Werte zu berechnen. Wenn also z. B. 6000 RM. Dresdner Bank
aktien zu 160% plus 1,2% Report prolongiert werden, so ist fiir die Ver
steuerung der Kurs von 161,2 0/ 0 zugrunde zu legen. Der Steuersatz fiir Pro
longationen betragt - gleichgiiltig, ob es sich um Handler- oder Kunden
geschafte handelt -, 0,0375 RM. fiir je 100 RM. oder einen Bruchteil dieses 
Betrages. Dieser Satz entspricht also nur der Halfte des bei gewohnlichen 
Handlergeschaften und nur einem Viertel des bei gewohnlichen Kunden
geschaften in Aktien vorgeschriebenen Steuersatzes. Diese SteuerermaBigung 
tritt jedoch nur bei Prolongationen von Wertpapieren ein, die zum Borsen
handel einer deutschen Borse zugelassen sind. Auch muB das Geschaft nach den 
vom Borsenvorstand festgesetzten Bedingungen abgeschlossen sein. Wird 
also z. B. mit dem Kunden ein Prolongationsgeschaft iiber 5000 RM. Dresdner 
Bankaktien abgeschlossen, so erfolgt keine SteuerermaBigung, weil der 
Mindestbetrag fiir Termingeschafte in diesem Papier 6000 RM. betragt. Die 
Abrechnungen oder Verrechnungsanzeigen miissen mit dem Vermerk "Report
geschaft", "Deportgeschaft" oder "Kostgeschaft" (nicht "Prolongation") ver
sehen sein. In den Geschaftsbiichern des Handlers sind diese Geschafte als 
solche kenntlich zu machen (Ausfiihrungsbestimmungen § 97). 

Auch die Prolongationsgeschafte sind in die auf Seite 447 erwahnten 
Personen- und Sagh-Engagementsbiicher einzutragen (s. auch Kapitel VII, 
Abschnitt 6). 
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8. Die Ausfiihrung der Kassageschafte zu Einheitskursen. 
Wir haben bereits die Ausfiihrung der Termingeschafte und der Geschafte 

in den zu fortlaufenden Kursen notierten Wertpapieren kennengelernt. Dabei 
wurde a.uch schon darauf hingewiesen, daB sich die Ausfiihrung der zu Ein
heitskursen notierten Werte hiervon nur wenig unterscheidet. In allen Wert
papieren konnen die AuftrAge sowohl durch die Kursma.kler rus auch 
durch die freien Ma.kler ausgefiihrt werden; die Festsetzung der Kurse erfolgt 
jedoch nur durch die Kursmakler. In bezug a.uf den Handel mit den 
freien Maklern ergeben sich aber einige Besonderheiten. Wahrend die freien 
Makler des Terniinhandels und des Verkehrs in den fortlaufend notierten 
Werten sich meist in Mltrkten aufhalten, die fiir den Handel bestimmter Wert
papiere dienen, und dort die Geschafte mit den Banken zu fest vereinbarten 
Kursen abschlieBen, nehmen die freien Ma.kler, die in den Einheitswerten zu 
handeln pflegen, nur Auftrage zum Einheitskurse entgegen, dessen Hohe 
aber erst spater festgesetzt wird. Man nennt die freien (nicht vereideten) 
Makler, die nur oder hauptBachlich in Einheitswerten handeln, " Pfusch
ma.kler", weil sie angeblich den vereideten Maklern ins Handwerk pfuschen. 
Um einen Gegenkontrahenten zu finden, treffen sie sich gewohnlich an einem 
bestimmten Platz der Borsenraume und rufen hier den Namen des Papieres 
a.us, das sie zu kaufen oder verkaufen haben. Dadurch erlangen sie gegenseitig 
Kenntnis von den ihnen erteilten AuftrAgen und konnen eine Kompensation 
der Kauf- und VerkaufauftrAge vornehmen. Gelingt es ihnen nicht, bis zur 
Feststellung der Einheitskurse, die in Berlin um 121/8 Uhr fiir festverzinsliche 
Werte, fiir Aktien um 13 Uhr beginnt, einen Gegenkontrahenten zu finden, 
so geben sie den Auf trag an ihren Auftraggeber zuriick oder in dessen 
Namen an den vereideten Ma.k1er weiter. In diesem FaIle haben sie natiirlich 
keinen Anspruch auf eine Vermittlergebiihr. Statt die Ausfiihrung durch 
einen Ma.k1er vornehmen zu lassen, kann sich der Borsenvertreter auch 
selbst einen Gegenkontrahenten fiir den Auf trag Buchen. Hat der Borsen
vertreter Wertpapiere zu handeln, die erst kurze Zeit zum Borsenhandel 
zugelassen sind, so wird er sich in der Regel an die EmissionshAuser 
wenden. Do. diese Firmen bei der Einfiihrung des Papieres in den BOIsen
verkehr meist nicht den ganzen Betrag, der ihnen oder dem von ihnen geleiteten 
Konsortium zur Verfiigung steht, auf einmal verauBern, sind sie kurze Zeit na.ch 
der Einfiihrung gewohnlich in der Lage, VerkAufe in solchen Wertpapieren 
vorzunehmen. Zuweilen treten aber die Emissionshauser auch rus KU,ufer 
derjenigen Wertpapiere auf, die sie in den Borsenverkehr eingefiihrt haben. 
All diese GeschMte mit den Emissionsfirmen werden vieUa.ch auch durch 
Vermittlung der "Pfuschmakler" abgeschlossen. 

Mit den direkt oder durch Vermittlung der freien Ma.kler erfolgenden 
KAufen und VerkAufen der EmissionsMuser steht die Kursregulierung 
in Zusammenhang. Sie besteht darin, daB ein Borsenvertreter des Emissions
hauses der Kursfeststellung durch die vereideten Ma.kler beiwohnt und auf 
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Grund der hierdurch erlangten Kenntnis der Marktlage des Papieres durch 
Erteilung von Kauf- oder Verkaufsauftragen die Hohe des Kurses bestimmt 
oder doch wesentlich beeinfluBt. Die Kursregulierung kann aus verschiedenen 
Griinden erfolgen. Zunachst haben die Emissionshauser ein Interesse daran, 
daB iiberhaupt eine amtliche Notiz zustande kommt. SolI namlich das Publi. 
kum a.ls Abnehmer fiir ein Papier gewonnen werden, so muB die Kursent. 
wicklung eine solche sein, daB sie eine leichte VerauBerung des Effekts ermog
licht. Nur ungern wird ein Kapitalist sein Geld in Wertpapieren anlegen, 
die an der Borse schwer verkauflich sind. Es kann ein unvorhergesehener Geld
bedarf eintreten, der den Besitzer notigt, die Papiere rasch abzustoBen. Eine 
Kursregulierung wird daher bei solchen Wertpapieren vorgenommen, in denen 
nur geringfiigige Umsatze zustande kommen, so daB haufig schon ein kleiner 
Kauf- und Verkaufsauftrag ohne die ausgleichende Tatigkeit des Emissions
hauses dazu fiihren wiirde, daB ein Kurs nicht notiert, daB er "gestrichen" 
wird, weil bei den Maklern kein Gegenauftrag vorliegt. In ahnlicher Weise 
wollen die Emissionshauser haufig auch groBe Kursschwankungen verhindern, 
weil diese - namentlich bei festverzinslichen Werten - das Papier a.ls 
dauernde Kapitalanlage beim Publikum unbeliebt machen wiirden. Ab
gesehen von einer solchen Kursregulierung wendet man diese Bezeichnung 
auch fiir diejenigen FaIle an, wo die Tatigkeit der Emissionshauser wahrend 
der Kursfeststellung mehr zum Zwecke der Kursbeeinflussung erfolgt. Do. die 
Emissionshauser meist gleichzeitig die Bankiers der Gesellschaften sind, deren 
Aktien sie zur Borse einfiihren, und da sie femer meist auch im Aufsichtsrat 
dieser Gesellschaften vertreten sind, so sind sie iiber die Geschaftslage des 
Unternehmens in der Regel gut unterrichtet und konnen daher unter Beriick
sichtigung der allgemeinen Borsenlage mit groBerer Zuverlassigkeit als die 
iibrigen Aktionare beurteilen, ob ein Ankauf oder Verkauf der Aktien zu 
einer bestimmten Zeit vorteilhaft erscheint. Sie pfJegen daher, haufig auch 
wenn sie den bei der Einfiihrung iibernommenen Aktienbetrag bereits ver
auBert haben, Spekulationsgeschafte in den Aktien der ihnen nahestehenden 
Gesellschaften auszufiihren. Freilich ergibt sich hieraus noch nicht ohne wei
teres die Notwendigkeit, der Kursieststellung beizuwohnen. Diese wird aber 
immer niitzlich sein, weil der Borsenvertreter dadurch leicht erkennen kann, 
wie hoch sich voraussichtlich der Kurs stell en wird, so daB er hiernach Kaufe 
oder Verkaufe vorzunehmen vermag. Haufig wird er jedoch gerade bei der 
Kursfeststellung bestrebt sein, die Makler und die ihr sonst beiwohnenden 
Borsenbesucher seine wahren Absichten nicht erkennen zu lassen. Er kauft 
z. B. "beim Kurse" groBere Betrage und veranlaBt dadurch eine Anzahl 
anderer Borsenbesucher ("Mitlaufer") ebenfalls Kaufe vorzunehmen, weil seine 
Kaufe den Eindruck erwecken, daB er iiber besondere Vorgange bei der Gesell
schaft unterrichtet sei, die den AnlaB fiir die Nachfrage geben. In Wirklich
keit hat er aber vielleicht schon vorher noch groBere Posten des Wertpapieres 
verkauft, sei es durch Vermittlung von freien Maklern oder durch andere 
("vorgeschobene") Bankfirmen. Auch kann das Emissionshaus einen noch 
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groBeren Betrag der Aktien fiir Rechnung seiner Kundschaft zu kaufen baben, 
so daB die Kaufe bei der Kursfeststellung diese Auftrage nur teilweise aus
gleichen, fiir den Rest also die Bank selbst Verkaufer ist. 

Diese Geschafte brauchen jedoch nicht ausschlieBlich von den Emissions
hausern vorgenommen zu werden. Auch andere Banken oder Bankiers 
wohnen haufig der Kursfeststellung bei, wenn sie a.ls Besitzer groBerer Betrage 
eines Wertpapieres interessiert sind oder erst durch Ankauf Interesse nehmen 
wollen. Auch wird der Borsenvertreter oft an der Kursfestsetzung teilnehmen, 
wenn er einen groBeren Auf trag fiir Rechnung eines Kunden a.uszufiihren 
hat und, ohne fiir eigene Rechnung Geschafte abzuschlieBen, dessen Interesse 
wahrnehmen will. Es gibt auch Borsenbesucher (Makler, Spekulanten usw.), 
die regelmaBig bei der Kursfeststellung einer bestimmten MaJdergruppe zu
gegen sind. Auf sie ist schon oben hingewiesen worden. Sie beobachten die 
Marktlage der an der Maklergruppe gehandelten Papiere und nehmen fiir 
eigene Rechnung Kaufe oder Verkaufe vor. Haufig iiben sie ebenfalls eine 
kursregulierende Tatigkeit aus, indem sie z. B. das in einem Papier auf
tretende Angebot aufnehmen und dadurch verhindem, daB der Kurs nicht 
notiert wird. Dabei ha.ben sie jedoch kein Interesse an einer Stabilitat des 
Kurses. Sie sind vielmehr bestrebt, zu moglichst niedrigem Kurse zu kaufen 
und zu moglichst hohem zu verkaufen. Kann z. B. ein bei den Maklern vor
liegender Verkaufsauftrag, dessen Ausfiihrung "bestens" erfolgen soil, nur 
durch einen "limitierten" Kaufauftrag zu 250% ausgeglichen werden, ob. 
gleich der Kurs am vorhergegangenen Borsentage 255% lautete, so werden 
diese Borsenbesucher bestrebt sein, das Angebot mit 2501/,,% aufzunehmen, 
so daB der Kaufauftrag zu 250% nicht zur Ausfiihrung kommt. Geschii.fte 
dieser Art werden natiirlich in der Erwartung abgeschlossen, sie schon am 
nachsten oder einem der darauffolgenden Tage glattzustellen. Eine Spekula
tion auf langere Zeit ist nicht beabsichtigt. Daher nennt man diese Gruppe 
von Spekulanten die "Tagesspekulation" oder "Kulisse". Diese Bezeichnung 
umfaBt auch die im Terminhandel oder im Verkehr der fortlaufend notierten 
Werte tatigen Makler, die neben der Vermittlung den Handel fiir eigene Rech
nung mit der Absicht der baldigen Glattstellung des Engagements (s. S. 346) 
berufsmaBig betreiben. 

In dem soeben erwahnten Beispiel wird die "Kulisse" das Angebot natiir
lich nur zu 2501/,,% aufnehmen konnen, wenn nicht von einer anderen Seite, 
z. B. von dem Emissionshause, ein hOherer Kurs geboten wird. Erschwert 
wird die Tittigkeit der Tagesspekulation auch dadurch, daB die vereideten 
Makler, wie erwahnt (S.353), verpflichtet sind, voraussichtlich groBere 
Kursschwankungen an den in ihrer Gruppe befindlichen Tafeln vor der 
Kursfeststellung durch ++- oder ---Zeichen bekanntzugeben. 

Eine Kursregulierung kann auch bei den im Terminhandel oder fort
laufend notierten Wertpapieren erfolgen. Sie wird aber in diesen Papieren 
weit seltener vorgenommen ala in den Einheitswerten, weil infolge der groBeren 
Umsatze in jenen Werten der Fall nicht haufig eintreten kann, daB ein Kurs 
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nicht zustande kommt. Aus demselben Grnnde ist auch eine Kursbeein. 
fIussung schwerer durchfuhrbar. Jedoch gehoren Ausnahmen keineswegs zu 
den Seltenheiten. 

Beim Handel in Kassawerten, mag er zu Einheitskursen oder zu fort· 
laufend notierten Kursen erfolgen, spielen naturgemiiB auch die finanziellen 
Verhaltnisse des Maklers - dessen "Bonitat" - eine gewisse Rolle. Der 
Makler ist zunachst der Gegenkontrahent der mit ihm handelnden Bank, 
und diese geht daher durch den GeschaftsabschluB ein Risiko ein, wenn 
der Makler nicht die Aufgabe einer zahlungsfahigen Bankfirma sendet, sondern 
einer insolventen oder wenn er das Geschaft fiir eigene Rechnung abschlieBt, 
weil er keinen Gegenkontrahenten finden wollte oder konnte. Da Kassa· 
geschafte innerhalb weniger Tage abgewickelt werden mussen, ist das Risiko 
der Bank freilich meist nicht groB; immerhin sind in Zeiten lebhafter Kurs· 
schwankungen schon recht haufig VerIuste durch die Zahlungsunfahigkeit 
von Bankfirmen oder Maklern eingetreten. Um die Banken vor solchen 
VerIusten teilweise zu schutzen, ist daher fiir die Berliner Borse neuerdings 
von der sogenannten Stempelvereinigung (s. S. 350), der Bedingungsgemein. 
schaft (s. S. 385) und der Maklergemeinschaft ein Garantiefonds gebildet 
worden, der unter Leitung eines Treuhanders steht. An den Garantiefonds 
werden von den Mitgliedern (Banken, Bankiers und Makler) Beitrage gezahlt, 
die dazu bestimmt sind, VerIuste, die die Einzahler bei Borsengeschaften 
in den amtlich an einer deutschen Borse notierten Wertpapieren durch die 
Zahlungsunfahigkeit des Vertragsgegners erleiden, bis zur Hohe von 70 % 
zu decken. Termingeschafte sind von dieser Regelung ausgeschlossen, da 
diese, wie wir gesehen haben, durch die Liquidationakasse abgewickelt und 
sichergestellt werden. Von wesentlicher Bedeutung ist ferner, daB jeder 
Einzahler verpflichtet ist, dem Treuhander unverzuglich Anzeige zu er· 
statten, sobald ein Borsenbesucher ihm gegenuber unstreitige und fallige 
Schuldverbindlichkeiten aus Borsengeschaften nicht erfullt oder einen Ver. 
gleichsvorschlag macht. Der Treuhander macht dem Borsenvorstand Mit· 
teilung, wenn die Verpflichtung mehr als 350 RM. betragt und die Zahlungs. 
unfahigkeit mehr ala einmal eintritt. Der Borsenvorstand kann alsdann 
den AusschluB des insolventen Kontrahenten vom Borsenbesuch verfugen. 
Durch diese Vorschrift soll verhindert werden, daB kapitalschwache Borsen· 
besucher immer wieder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 
und damit die Gegenkontrahenten ihrer Geschafte schadigen konnen. Jedoch 
ist bisher nur ein kleiner Teil der Borsenbesucher dem Garantiefonds bei· 
getreten; eine Verpflichtung, nur mit Mitgliedern dieser Einrichtung zu han· 
deln, besteht nicht. 

Gegen SchluB des Borsenverkehrs hat der Borsenvertreter die zur Aus· 
fiihrung gelangten Auftrage in den Einheitswerten oder fortlaufend notierten 
Papieren in ein Buch, auf Bogen oder Zettel (slips) zu schreiben; in derselben 
Weise, wie es bei den Termingeschaften gezeigt wurde (s. S. 446). 



Die Effektenarbitrage. 479 

9. Die Effektenarbitrage. 
Eine Anzahl von Effekten wird an mehreren Borsen gleichzeitig ge

handelt. Da die Hohe der Kurse auch von einer Reihe zufiillig eintretender 
Faktoren abhangig ist, sind die Notierungen an den verschiedenen Borsen 
selten vollig gleich. 

Diese Abweichungen werden von der Arbitrage zu GeschliftBabschliissen 
benutzt. Sie kauft das Papier an der einen Borse zum niedrigeren Kurse, 
um as an der anderen zum hoheren zu verauBern. Hierdurch werden die 
Verschiedenheiten der Kurse wesentlich verringert. Handelt der Arbitrageur 
auch nur unter dem Gesichtspunkte geschliftlichen Vorteils, so ist seine Tatig
keit doch immerhin von wirtschaftlichem Nutzen. Denn je groBer der Markt 
eines Papieres ist, desto mehr wird der Kaufer oder Verkaufer vor tJbervortei
lungen geschiitzt. 

Um die Kursunterschiede an zwei Pliitzen verwerten zu konnen, ist not
wendig, daB zwei Firmen an je einem der beiden Platze die Borsengeschafte 
abschlieBen. Die das Arbitragegeschaft betreibende Bank schafft sich da.her 
in der Regel andem anderen Borsenplatze eine Metaverbindung, d. h. 
sie tritt mit einer Firma in Geschiiftsverkehr, die bereit ist, mit ihr gemein
sam (a meta) auf Grund der Kursdifferenzen Geschafte abzuschlieBen und Ge
winn oder Verlust zu teilen. Soweit die Bank selbst Niederlassungen an beiden 
Borsenplatzen unterhii.lt - wie es z. B. bei den GroBbanken der Fall ist -
spielt sich der Arbitrageverkehr natiirlich innerhalb des Eigenbetriebes ab; in 
diesen Fallen wird keine Metaverbindung mit anderen Firmen unterhalten. 

Die groBeren deutBchen Borsenpliitze, wie Berlin, Frankfurt a. M. und 
Hamburg, stehen wiihrend der Borsenzeit miteinander dauernd in telephoni
schem Verkehr. Zu diesem Zweck ist von der PostbehOrde ein Turnus ein
gefiihrt worden. Der Verkehr ist derart geregelt, daB die Borsenvertreter 
ihre Gasprache wahrend der Borsenzeit ohne Unterbrechung in bestimmter 
Reihenfolge abwickeln konnen, so daB die Verbindung zwischen den beiden 
Borsen stiindig hergestellt ist. Einzelne GroBbanken stehen mit ihren Nieder
lassungen an anderen Borsenplatzen sogar durch eigene Fernsprechleitung 
in direktem Verkehr. 

Es ist erkHLrlich, daB bei einer solchen Verbindung zweier Borsenplatze die 
Kursdifferenzen zwischen ihnen gering sein werden. Denn entsteht in einem 
Papier an dem einen Orte eine Schwankung, So wird sie sofort von dem am Tele
phon stehenden Arbitrageur ausgenutzt. Um dies zu ermoglichen, hat der Arbi
trageur einen Gehilfen, der wahrend seines Gespraches die Miirkte beobachtet 
und ihm sofort jede Kursveranderung in den Fernsprechraum meldet. Gewohn
lich herrscht am anderen Platze noch der alte Kurs, so daB die Arbitrage aus
gefiihrt werden kann. Freilich miissen die Schwankungen so groB sein, daB 
der Arbitrageur einen Nutzen erzielt. Es sind die beim An- oder Verkauf 
entstehenden Spesen zu beriicksichtigen, die hauptsachlich aus den Makler
gebiihren und der Borsenumsatzsteuer bestehen. Die Unterhaltung im 
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Telephonraum wird in verschlossenen Zellen gefiibrt, so daB sie niemand be
lauschen ka.nn. Sie erstreckt sich hauptsachlich darauf, daB der eine Arbi
trageur dem anderen die jeweils geltenden Kurse a.nsagt. 

Es ist Brauch, daB der Arbitrageur des groBeren Platzes die Kursmel
dungen iibernimmt, der des kleineren als erster die Ausfiihrung des Arbitrage
geschi!.fts und jener wieder dessen Glattstellung besorgt. Als groBerer bzw. 
kleinerer Platz gilt in diesem Sinne diejenige Borse, wo in dem betreffenden 
Papier die groBeren bzw. kleineren Umsatze stattfinden, wo also der Markt fiir 
das zu arbitrierende Papier groBer bzw. kleiner ist, als an dem anderen Borsen
platz. Die Gepfiogenheit, an dem kleineren Platze zuerst zu handeln, hat ihre 
berechtigte Ursache darin, daB der GeschaftsabschluB in dem kleineren Markte 
weit eher auf Schwierigkeiten stoBt als in dem groBeren. Denn je mehr Kaufer 
oder Verkaufer fiir ein Papier auftreten, je groBer also der Wettbewerb in 
Nachfrage und Angebot ist, desto leichter wird der Handel vonstatten gehen. 
Ferner kommt in Betracht, daB beim An- und Verkauf groBerer Summen 
eines Papieres der Kurs am kleineren Platze mehr beeinfluBt wird, als am 
groBeren. Man wird daher nur an den groBeren Markten darauf rechnen 
konnen, einen ansehnlichen Betrag von Wertpapieren ohne wesentliche Be
einflussung des Kurses zu handeln. Wiirde der AbschluB zuerst an dem groBe
ren Platze erfolgen, so wiirde haufig der Fall eintreten, daB der Arbitrageur 
dieses Platzes einen Posten kauft oder verkauft, sein "Metist" aber am 
kleineren Markte nur einen Teil der Summe erhalten oder verauJ3em kann. 
Auch ist zu beriicksichtigen, daB von der Kursmeldung bis zum Handel eine, 
wenn auch nur kurze Zeitspanne liegt, in der Kursschwankungen vorkommen 
konnen; diese aber werden, wie eben angefiihrt, an dem kleineren Platze be
deutender sein als an dem groBeren. 

In der Praxis werden von dieser Regel zuweilen Ausnahmen gemacht. 
Es kommt vor, daB der Arbitrageur genau weiB, welche Menge er zu dem 
betreffenden Kurse kaufen oder verkaufen kann. In diesem FaIle handeln 
die Arbitrageure der beiden Platze meist zu gleicher Zeit, und sie verstandigen 
sich vorher am Fernsprecher, in welchen Betragen sie zu arbitrieren wiinschen. 

Die Anzeige an den Arbitrageur des anderen Platzes, daB der Handel 
an der Borse vollzogen ist, wird telegraphisch gemacht. Haufig pfiegt man 
aber auch den AbschluB durch den nachfolgenden Arbitrageur telephonisch 
berichten zu lassen. 

Die Arbitrage ist verhaltnismaBig einfach, wenn an beiden Platzen die 
Kurse nach denselben Gesichtspunkten notiert werden. An den deutschen 
Borsen ist eine Vbereinstimmung der Handelsgebrauche, namentlich in 
bezug auf die Stiickzinsenberechnung herbeigefiibrt worden. Dagegen ist es 
bei der Arbitrage mit auslandischen Platzen notig, zunachst festzustellen, 
ob die zu arbitrierenden Wertpapiere auch an der auslandischen Borse lieferbar 
sind. Haufig kommt es z. B. vor, daB bestimmte Nummern (Emissionen) 
auslandischer Wertpapiere nicht an der deutschen und auslandischen Borse 
zugelassen sind, obgleich dieselbe Wertpapiergattung an beiden Platzen ge-
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handelt wird. Besondere Verschiedenheiten bestehen zuweilen auch in bezug 
auf die den Stiicken anhaftenden Kupons und Dividendenscheine; die Ab
trennung der Dividendenscheine kann z. B. an dem einen Platze spater er
folgen als an dem anderen. Auch bei gleicher Lieferbarkeit ist die sogenannte 
Paritat festzustellen. So werden z. B. Polyphon-Aktien in Deutschland 
in Reichsmark fiir je 100 RM. Nominalwert, in London dagegen in englischen 
Pfunden pro Stiick notiert. Dabei ist noch zu beriicksichtigen, daB im Ausland 
haufig nicht die deutschen Aktien im Original zum Borsenhandel zugelassen 
sind, sondern, wie gerade aus dem Beispiel der Polyphon-Aktien hervorgeht, 
in Form von Zertifikaten, die vom englischen Emissionshaus auf Grund 
eines entsprechenden Besitzes von Originalaktien ausgegeben werden. 

Zur Regel ist dieses Verfahren sogar bei der Einfiihrung deutscher 
Aktien in New York geworden. Dort werden an der Borse grundsatzlich 
nur Namensaktien (s. S. 48) gehandelt, in Deutschland dagegen Aktien, die 
auf den jeweiligen Inhaber lauten. Um eine Notierung an der New Yorker 
Borse moglich zu machen, findet auch dort nur ein Handel in Zertifikaten fiir 
deutsche Aktien statt, die zu diesem Zweck ausgegeben werden, aber jederzeit 
in Aktien umzutauschen und auch gegen Einreichung von Aktien wieder 
zuriickzuerhalten sind. 

Bei der Berechnung der Paritat auslandischer Wertpapiere, die auch an 
deutschen Borsen gehandelt werden, ist auch zu beriicksichtigen, daB der 
Handel in Deutschland sich auf Grund eines festen Umrechnungssatzes fiir 
die auslandische Wahrung vollzieht, also nicht des jeweiligen Devisenkurses des 
betreffenden Landes. So wird z. B. die 5 % Mexikanische Anleihe in Berlin 
in Reichsmark fiir je 100 RM. Nennwert notiert; und bei der Berechnung des 
Nennwerts die englische Wahrung zum festen Satze von 20,40 RM. fiir je 
1 Pfund Sterling umgerechnet. Da der Kurs der englischen Wahrung in Berlin 
nicht genau 20,40 RM. fiir das Pfund, sondern etwas hoher oder niedriger 
notiert, ist dieser Unterschied bei der Arbitrage zu beriicksichtigen. Notieren 
z. B. 5% Mexikaner in Berlin 25%, so heiBt dies, daB fiir je 100 RM. nominal 
25 RM. zu zahlen sind. Ein Stiick im Nominalwert von einem £ entspricht 
aber einem Nominalwert von 20,40 RM. In London notieren die 5% Mexi
kaner in £ fiir je 100 £ Nennwert. 

Auch kann der Fall eintreten, daB der Nennwert eines auslandischen Wert
papieres an beiden Borsenplatzen, zwischen denen sich die Arbitrage vollzieht, 
umgerechnet werden muB, weil er auf die Wahrung eines dritten Landes 
lautet. So sind z. B. die 51/4.% Obligationen der Vereinigten Hiittenwerke 
Burbach-Eich-Diidelingen (Arbed) in Luxemburg in amerikanischer Dollar
wahrung ausgestellt. An der Berliner Borse wird der amerikanische Dollar 
zum festen Satze von 4,20 RM., in Amsterdam, wo diese Anleihe ebenfalls 
gehandelt wird, zu 2,50 holl. Gulden umgerechnet. Der Berliner Kurs bezieht 
sich also auf Reichsmark fiir je 100 RM., d. h. 23,81 Dollar Nominal, der 
Amsterdamer Kurs auf holl. Gulden fiir je 100 fl., d. h. 40 Dollar nominal. 
Unabhangig von dem jeweiligen Kurse der Valuta des einen Landes an der 
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Borse des anderen, und unabhangig von den durch Angebot und Nachfrage 
herbeigefiihrten Kursunterschieden zufalliger .Art ergeben sich daher in 
solchen Fallen Unterschiede der Bewertung desselben Papieres infolge der 
festen Umrechnungssatze. 

Der jeweilige Stand der Valuta ist ganz allgemein bei der Arbitrage mit 
auslandischen Borsen aus folgendem Grunde in Betracht zu ziehen. Kauft der 
Arbitrageur z. B. in London Polyphon-Aktien, so wird er dort durch die 
"Obernahme der Stiicke den Gegenwert schuldig. Der Berliner "Metist" hat die 
Stiicke verkauft und erhalt zu gleicher Zeit bei der Ablieferung den Gegen
betrag ausgezahlt; in London hat die Meta in englischen Pfunden zu zahlen, 
in Berlin erhalt sie Reichsmark. Es miiBte daher das deutsche Geld um
gewechselt und nach London iibersandt werden. Das ware indes zu umstand
Hch, und man wahlt daher einen weit einfacheren Weg. Da, wie erwahnt, an 
den Borsen auch auslandische Banknoten oder "Auszahlungen" auf auslan
dische Platze (Devisen) gehandelt werden, kann der Berliner Arbitrageur, 
um seine Schulden aus dem Arbitragegeschaft zu decken, in Berlin Auszahlung 
London kaufen und diese mit dem Gelde bezahlen, das er fiir die verkauften 
Effekten erhalt. Ebenso konnte der Londoner Geschiiftsfreund an der Londoner 
Borse Auszahlung Berlin oder einen Scheck auf eine Berliner Bankfirma ver
kaufen. Er erhalt dafiir englische Pfunde, die er zur Bezahlung der Polyphon
Aktien benutzt. Man nennt diese Transaktionen die Glattstellung der 
Valuta. Da die Devisenkurse in Berlin und Wien Schwankungen unterworfen 
sind, pflegt man, sofern es mogHch ist, den An- oder Verkauf der Devisen in 
der Regel sofort nach AbschluB der Arbitragetransaktionen vorzunehmen. 
Wie die Auswahl getroffen wird, ob es vorteilhafter ist, Devisen an dem einen 
Platze zu kaufen oder an dem anderen Platze zu verkaufen, ist Gegenstand 
der Devisenarbitrage und wird im nachsten Abschnitt dargelegt werden. 

Bei der Umrechnung der Kurse ist daher auch die Valuta des betreffenden 
Landes in Rechnung zu ziehen; ala Basis wird die letzte N otiz angenommen. 
Wahrend des Krieges konnte eine Effektenarbitrage mit auslandischen 
Platzen nicht stattfinden und auch nach dem Kriege war sie zunachst mit 
Schwierigkeiten verkniipft. Erschwerend wirkten die behOrdlichen Be
stimmungen iiber die Regelung des Devisenverkehrs, die eine Anschaffung der 
notwendigen auslandischen Zahlungsmittel unmogIich oder von der Ge
nehmigung einer von der Regierung beauftragten Stelle fiir jeden besonderen 
Fall abhangig machten. Auch war zeitweise der Erwerb auslandischer Ef
fekten, die auf eine auslandische Wahrung lauten, von oder durch Vermittlung 
einer Person oder Personenvereinigung, die im Ausland ihren Wohnsitz oder 
Sitz hat, verboten. Ferner war die Ausfuhr auslandischer, zeitweise sogar auch 
deutscher Wertpapiere von der Genehmigung einer BehOrde abhangig. Diese 
MaBnahmen erfolgten zum Schutze der deutschen Wahrung und ala Mittel 
gegen die Kapitalflucht. 

Eine Effektenarbitrage mit den Kriegslandern (namentlich Frankreich 
und England) war schon dadurch ausgeschaltet, daB die in Deutschland ge-
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handelten auslandischen Wertpapiere, mit denen vor dem Kriege teilweise 
eine Arbitrage atattfinden konnte, fast ausschlieBlich von der Regierung be
schlagnahmt und daher dem Verkehr entzogen wurden. Die wenigen deutschen 
Papiere, die im damals feindlichen Auslande gehandelt wurden, kamen fiir 
die Arbitrage schon deshalb nicht in Betracht, weil in jenen Landern vielfach 
noch Handelsverbote in diesen Werten bestanden, oder der Handel auf Stucke 
beschriinkt war, die vor dem Kriegsbeginn erworben wurden. Erst in der 
letzten Zeit hat die Arbitrage mit dem Ausland wieder einen groBeren Umfang 
angenommen. Da in allen Liindern die Tendenz zu beobachten ist, durch Ein
fuhrung "erstklassiger" auslandischer Werte den eigenen Borsen eine groBere 
Internationalitat zu sichern, haben verschiedene deutsche Effekten den 
Eingang an fremden Pliitzen gefunden. In erster Linie ist in Amsterdam eine 
groBe Reihe deutscher Werte, und zwar - namentlich durch Vermittlung der 
Vertretungen deutscher Banken in Holland - zuniichst von festverzinslichen 
Papieren, zuletzt in steigendem MaBe auch von Aktien zur Einfuhrung ge
kommen. Daneben haben viele deutsche WerteeinenMarkt inLondon erlangt, 
und auch mit der Einfiihrung von Aktien bzw. Aktienzertifikaten in New York, 
wo auch eine stattliche Anzahl groBer deutscher Amerikaanleihen gehandelt 
wird, ist begonnen worden. Die Einfiihrung ausliindischer Wertpapiere zum 
Handel an deutschen Borsen vollzieht sich langsamer, weil ihr immer noch 
Rucksicht~n auf den Schutz der deutschen Wiihrung entgegenstehen. 

Soweit eine Effektenarbitrage mit dem Auslande erfolgt, ist neben den 
verschiedenen Handelsgebrauchen auch zu berucksichtigen, daB das an dem 
fremden Platze gekaufte Papier der deutschen Wertpapiersteuer unter
liegt, wennes in Deutschland umlaufsfahig sein soll. Ebenso mussen in Deutsch
land zu Arbitragezwecken gekaufte Wertpapiere hiiufig mit einem auslan
dischen Stempel versehen werden, wenn sie im Auslande verkauft und daher 
an der ausliindischen Borse lieferbar sein sollen. Eine solche Steuerpflicht 
besteht z. B. in Frankreich, Belgien und Holland. In Deutschland kann freilich 
eine ErmiiBigung der Steuer dadurch eintreten, daB nach § 33 des Kapital
verkehrsteuergesetzes beim Versand ausliindischer Wertpapiere in das Aus
land eine Anrechnung der Wertpapiersteuer auf die Steuer erfolgt, die fUr den 
Erwerb gleicher ausliindischer Wertpapiere zu entrichten ist. Bei Absendung 
solcher deutsch gestempelten Wertpapiere ins Ausland - zum Zwecke der 
Lieferung aus einem im Auslande erfolgten Verkauf - werden daher auf 
Wunsch des Versenders Stempel-Zertifikate ausgestellt. Kauft der Arbi
trageur innerhalb der im Zertifikat angegebenen Frist Wertpapiere derselben 
Gattung im Auslande, um sie auf Grund eines Arbitrageverkaufs im Inlande 
abzuliefern, so erfolgt die Versteuerung dieser noch nicht mit dem deutschen 
Stempel versehenen Wertpapiere auf Grund des Zertifikats in Deutschland 
ohne Entgelt. 

Die Versendung der Stucke von einem Borsenplatz an den andern, nament
lich ins Ausland, bietet uberhaupt gewisse Schwierigkeiten, die in neuerer 
Zeit allerdings vielfach behoben werden konnen. NaturgemiiB nimmt die "Ober-
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sendung der Stucke zum Zwecke der Lieferung an den Platz des Verkaufers 
mehrere Tage in Anspruch, so daB der Verkaufer leicht in Verzug geraten kann. 
Dabei ist zu berucksichtigen, daB die Absendung der Stucke, sofern die Bank 
sie nicht aus den fiir Rechnung der Kundschaft bei ihr ruhenden Stucken vor
legen kann - soweit sie uber diese Stucke verfugungsberechtigt ist -, erst 
erfolgen kann, wenn der Kaufer sie von seinem Gegenkontrahenten erhalten 
hat. Diese Schwierigkeit entsteht besonders bei der Arbitrage von Kassa
werten, wahrend bei Papieren, die an beiden Borsenplatzen im Terminverkehr 
gehandelt werden, die also erst bei Ablauf des Lieferungstermins (Monatsende) 
geliefert zu werden brauchen, Verzogerungen in der Ablieferung nur entstehen 
konnen, wenn zwischen den an den Borsenplatzen des Ankaufs und Verkaufs 
festgesetzten Lieferungstagen keine zur Versendung vom Platze des Kaufes 
an den Platz des Verkaufs ausreichendeZeitspanne vorhanden ist. Das wird 
allerdings meist der Fall sein, wei! die Lieferung allgemein an einem der 
letzten Tage des Monatsendes zu erfolgen hat. 1mmerhin bietet die Arbitrage 
in Terminwerten in dieser Beziehung insofern einen V orteil, als die Lieferung 
der Stucke nicht sofort zu erfolgen braucht und bis zum Lieferungstermin ein 
"Zuruckhandeln" moglich ist. Angenommen, derBerliner Arbitrageur habe 
AEG-Aktien per Ende Oktober verkauft, der Frankfurter Arbitrageur an 
demselben Tage gekauft. Gelingt es nun im Laufe des Monats Oktober, einen 
geeigneten Kurs zu finden, zu dem in Frankfurt a. M. AEG-Aktiep. verkauft 
undin Berlin gekauft werden konnen, so ist eine Lieferung der Stucke uber
flussig, wei! beide Engagements sich ausgleichen. Zu gleichem Ziel kann auch 
die Prolongation fiihren. Man gibt z. B. die AEG-Aktien in Frankfurt a. M. 
herein und nimmt sie in Berlin herein. Damit ist dem Arbitrageur allerdings 
nur fiir einen Monat geholfen, da im nachsten Monat die Rucklieferung zu 
erfolgen hat. Ferner bietet die Prolongation deshalb Schwierigkeiten, weil die 
Geldsatze an den beiden Borsenplatzen haufig verschieden sind. 1st der ZinsfuB 
am Platze des Verkaufs hoher als am Platze des Kaufs, wo die Stucke herein
zugeben sind, so hat man an der Prolongation einen Nutzen erzielt. Report
geld koste z. B. in Berlin 9 %, in Frankfurt a. M. 8 %. Der Frankfurter Arbi
trageur zahlt dann fur das gegen die hereingegebenen Stucke auf einen Monat 
geliehene Geld 8 % fiir das Jahr, wahrend der Berliner Arbitrageur fiir das 
gegen die hereingenommenen Stucke ausgeliehene Geld 9 % fiir das Jahr er
halt. Der Nutzen der "Meta" betragt daher 1 % fiir das Jahr. Ein solcher Vor
teil entsteht jedoch nur selten. Jedoch kann man zuweilen von vornherein 
die Arbitrage so gestalten, daB die Effekten an dem Platze gekauft werden, wo 
der Geldsatz regelmaBig niedriger ist. Das ist oft mit einigen auslandischen 
Borsenplatzen (z. B. Paris) moglich, wo infolge der allgemeinen wirtschaft
lichen Verhaltnisse Geld billiger erhaltlich ist, als in Deutschland. 

Haufig konnen auch die Stucke uberwiesen werden. Es gelingt, bis zum 
Lieferungstermin eine Firma zu finden, die im Laufe des Monats die umge
kehrten Transaktionen gemacht, also z. B. in Berlin AEG-Aktien gekauft, 
in Frankfurt a. M. verkauft hat. Die Effekten werden dann in beiden Platzen 
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von der einen Firma an die andere geliefert. Neuerdings iibernimmt die Liqui
dationskasse die "Oberweisung der Stiicke aus Arbitragegeschiiften in amt
lich notierten Termin wert en mit einer Anzahl von deutschen Borsenplatzen. 
Der Berliner Arbitrageur hat in diesem FaIle eine Aufstellung der an aus
wartigen Borsenplatzen abzunehmenden oder zu liefernden Effekten am 
Skontrotage der Liquidationskasse einzureichen. Diese nimmt den Ausgleich 
mit den entsprechenden Organisationen der auswartigen B6rsenplatze vorl). 
Auch fiir Arbitragegeschafte in Kassawerten mit inlandischen Borsenplatzen 
ist eine wesentliche Erleichterung durch den Ferngiroverkehr unter Benutzung 
der Sammeldepots geschaffen worden, so daB sich die "Obersendung der Wert
papiere in zahlreichen Fallen vermeiden laBt. Eine gr6Bere Bedeutung hat sie 
nur noch bei der Arbitrage in den nicht in das Giro-Effekten-Netz einbezogenen 
Rentenwerten und bei der Arbitrage mit auslandischen B6rsenplatzen. 

Eine besondere Schwierigkeit entsteht noch bei der Arbitrage in Kassa
werten, wenn sie sich auf Papiere erstreckt, fiir die nur ein Einheitskurs fest
gesetzt wird. Die Arbitrageure konnen in diesem FaIle nicht auf Grund des zur 
Zeit ihres telephonischen Gespraches herrschenden Marktkurses handeln. Viel. 
mehr mussen die Einheitskurse vor ihrer Festsetzung nach den bei den Kurs
maklern vorliegenden Auftragen geschatzt werden. Abgesehen davon, daB 
eine solche Schatzung von den Maklern ohne zeitraubende Berechnungen sich 
schwer durchfUhren laBt, kommt es haufig vor, daB durch spater erteilte 
groBere Auftrage, namentlich auch durch die im vorigen Abschnitt dar· 
gestellten Geschafte der Emissionshauser oder der Tagesspekulation die 
Kurse wesentlich von den vorherigen Schll,tzungen abweichen. Eine Arbi. 
trage auf Grund solcher Schatzungen ist daher regelmaBig weit spekulativer, 
als eine Arbitrage in Terminwerten oder in fortlaufend notierten Kassa. 
papieren. Auch bei der Arbitrage in diesen Werten sind die FaIle, wo der 
Arbitrageur nUl auf Grund der gleichzeitigen Kursmeldung handelt, ziemlich 
selten. Selbst bei telephonischer Kursmeldung kommt es zuweilen vor, daB 
bis zur Abwicklung der Geschafte der Kurs durch plotzlich auftretende Nach
frage oder Angebot eine groBere Veranderung erfahrt. Eine Spekulation ist 
also mit jeder Arbitrage verkniipft. Ganz besonders gilt dies, wenn die Arbi· 
trage nicht auf Grund telephonischer, sondern telegraphischer Verstandigung 
erfolgt. Der Arbitrageur kann in diesem FaIle niemals wissen, wie hoch sich 
der Kurs an dem fremden B6rsenplatze zur Zeit des Eintreffens seines Tele. 
grammes stellen wird, in dem er dem Metisten die Ausfiihrung des ersten 
Geschafts am eigenen Platze mitteilt. Das Risiko wird natiirlich verringert, 
wenn der Unterschied (die "Marge") zwischen den Kursen der beiden Platze, 
auf Grund deren die Arbitrage vorgenommen wird, recht groB ist. 

Haufig wird ein Arbitragegeschaft auf Grund bestirumter Auftrage aus
gefiihrt. Angenommen, eine Bank erhalte von einem Kunden den Auf trag, 
einen groBeren Posten Aktien der Dresdner Bank in Berlin zu kaufen. Da sie 

1) Naheres siehe S. 532 und 581. 
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mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen kann, daB der Kurs bei der Aus. 
fiihrung nicht unbetrachtlich steigen wird, so laBt sie einen Teil der Aktien 
z. B. in Frankfurt a. M. anschaffen. 

Die telephonische oder telegraphische Benachrichtigung von der Aus· 
fuhrung eines Arbitragegeschafts wird regelmaBig von beiden Seiten brieflich 
bestatigt. Ebenso fuhrt der Arbitrageur ein Buch, worin er samtliche Aus· 
fuhrungen des auswartigen wie des heimischen Platzes vormerkt. Am Schlusse 
des Monats wird die sogenannte Meta.Abrechnung angefertigt; sie enthalt 
die Berechnung aller Geschafte, die im Laufe des Monats am Platze des Arbi· 
trageurs abgeschlossen wurden. Jeder Teil berechnet, welche Summe die Meta 
schuldig is~ oder zu empfangen hat. Der Saldo beider Abschliisse ist der Gewinn 
oder Verlust und wird geteilt 1). 

Nach § 60 des Kapitalverkehrssteuergesetzes tritt im Arbitrage. 
verkehr in Wertpapieren mit dem In· und Auslande eine ErmaBigung der 
Borsenumsatzsteuer ein. Die auf den Arbitrageur entfallende Halfte der Steuer 
ermaBigt sich auf 0,025 RM. fur je 1000 RM. oder einen Bruchteil dieses Be· 
trages, wenn die beiden einander gegenuberstehenden Geschafte zu festen 
Kursen innerhalb vier aufeinanderfolgenden Borsentagen abgeschlossen sind. 
Der Nachweis muB dem Finanzamt auf Grund eines besonderen Arbitrage. 
buchs, in das die Geschafte einzutragen sind, erbracht werden. Nach § 98 Ausf.
Best. kann auf Antrag als Arbitragebuch auch ein Konto der Buchfiihrung zuge· 
lassen werden, falls daraus die Voraussetzungen der steuerlichen Vergunsti. 
gungen hervorgehen und die Nachpriifung nicht unverhaltnismaBig erschwert 
wird. Gleichzeitig wird in § 98 bestimmt, daB diese SteuerermaBigungen nur 
fiir Arhitragegeschiifte gelten, die in amtlich notierten Werten zustande kom. 
men. Wie eine neuere Entscheidung des Reichsfinanzhofs (vom 6. Juli 1928 
II A 135) ausfiihrt, sei aber die ausgleichende Tatigkeit der Arbitrage gerade bei 
Freiverkehrswerten aus volkswirtschaftlichen Grunden besonders notig, so daB 
jede steuerliche Begiinstigung am Platze ist. Die Steuervergunstigung fiir 
den Arbitrageverkehr bezieht sich daher auch auf Geschafte in amtlich nicht 
notierten Werten. Ebenso ist es nicht notig, daB die Geschafte, die Arbitrage. 
zwecken dienen, an den Borsen selbst getatigt werden; es genugt, daB sie an 
den betreffenden Borsenplatzen gekauft oder verkauft werden (etwa am 
Telephon), und daB uberhaupt in diesen Werten ein bOrsenmaBiger Handel 
stattfindet. 

Die Meldung der Arbitragetermingeschafte zur Abwicklung durch den 
Liquidationsverein erfolgt in derselben Weise wie die der gewohnlichen Termin· 
geschafte. J edoch konnen die Mitglieder fiir Ar bitragetermingeschafte, da infolge 
des Ausgleichs am anderen Borsenplatze fiir sie kein Risiko mehr besteht, 
eine geringere Sicherheit stellen, sofem sie der Liquidationskasse nacho 
weisen, daB Arhitragegeschiifte vorliegen. In der Satzung ist eine "Oberdeckung 
von mindestens 2 % (statt mindestens 5 % bei gewohnlichen Engagements) 

1) Ober die Buchung und den Abschlull der Met&reohnungen siehe Kapitel VIII, 
Abschnitt 3. 
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vorgeschrieben. In der Praxis betragt sie jedoch in der Regel etwa die Halfte 
der bei gewohnlichen Engagements verlangten Deckung. Es sind Bestrebungen 
im Gange, die Deckung bei Arbitragegeschaften iiberhaupt wegfallen zu 
lassen. Voraussetzung hierfiir ist, daB beide Kontrahenten der Meta die Arbi
tragegeschafte durch die Liquidationskasse ihres Ortes abwickeln und die 
beiden Liquidationskassen die Geschafte abstimmen, um festzustellen, daB 
das Risiko durch Glattstellung ausgeschaltet ist. 

10. Devisenhandel und Devisenarbitrage. 
Der Verkehr in auslandischen Zahlungsmitteln hat durch den Weltkrieg, 

namentlich nach dessen Ende in den Jahren der Verschlechterung der deut
Behan Wahrung, eine iiberaus starke Ausdehnung erfahren und an volks
wirtschaftlicher Bedeutung erheblich gewonnen. Nach der Stabilisierung ist 
dessen Bedeutung zwar wieder starker zuriickgegangen; auch heute noch ist 
aber die Lage des Borsenmarktes der auslandischen Zahlungsmittel ein wich
tiges Symptom fiir die Beurteilung der gesamten Wirtschaftslage. 

Unter Zahlungsmitteln in diesem Sinne sind insbesondere Banknoten, 
Papiergeld, Schecks, Wechsel und Anweisungen zur Zahlung eines Geld
betrages an einen Dritten zu verstehen. Banknoten und Papiergeld werden 
ala auslandische Sorten bezeichnet, Wechsel, Schecks und Anweisungen auf 
das Ausland ala Devisen. Die meisten auf die Wahrung eines fremden Landes 
lautenden Zahlungsmittel, sowohl Sorten wie Demen, werden an den Borsen 
gehandelt und amtlich notiert, und zwar finden fiir Sorten und Devisen· ge
trennte Notierungen statt. In Berlin werden also z. B. Zahlungsmittel in eng
lischer, franzosischer, amerikanischer Wahrung usw., in London, Paris, New 
York u. a. Zahlungsmittel in deutscher Wahrung gehandelt. Der Kurs der 
Zahlungsmittel bringt den Geldbetrag zum Ausdruck, mit dem die Wahrung 
eines fremden Landes in der Wahrung des eigenen Landes bewertet wird. Man 
bezeichnete friiher diesen Kurs in der Regel als Wechselkurs, weil Schulden 
und Forderungen zwischen zwei Landern hauptsachlich durch Wechsel ausge
glichen wurden. Der moderne Zahlungsverkehr verwendet zu diesem Zweck 
Wechsel nur selten, meist jedoch Schecks und Anweisungen. Man spricht daher 
von den Devisenkursen oder der Valuta und versteht hierunter die Bewer
tung der Wahrung eines Landes im Auslande. Geldmiinzen, die aus einem Edel
metall (Gold oder Silber) hergestellt sind, erzielen in allen Landern ungefahr 
denjenigen Preis, der fiir die in den Miinzen enthaltene Menge von reinem 
Edelmetall gezahlt wird. Das Gewicht an Edelmetall nennt man den Fein
gehalt der Miinzen. Die Beimengung anderer Metalle, z. B. kleiner Mengen 
von Kupfer in den Goldmiinzen, bezweckt die Abnutzung der Miinzen zu ver
mindern. Deutsche Goldmiinzen im Betrage von etwa 810 RM. entsprechen 
z. B. einem Betrage von 1000 Fr. schweizerischer Goldmiinzen, weil die Menge 
feinen Goldes in den 810 RM. deutscher Miinzen ebenso groB ist, wie in den 
1000 Fr. schweizerischer Goldmiinzen. Man spricht daher von der Miinz-
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paritat oder Goldparitat zweier Lander. Die iibrigen Zahlungsmittel eines 
Landes werden ebenso hoch bewertet wie das Metallgeld, wenn diese Zahlungs
mittel von der Zentralnotenbank des Landes (in Deutschland der Reichsbank) 
jederzeit in einen entsprechenden Betrag von Metallgeld umgetauscht werden. 
Kleine Unterschiede ergeben sich aus etwaigen Zinsdifferenzen, Versendungs
spesen usw. Dabei kommt es nicht nur darauf an, ob eine solche Einlosungs
pflicht kraft Gesetzes besteht, sondem auch darauf, ob die Einlosung tatsachlich 
in beliebigen Mengen erfolgen kann. Wahrend des Krieges ist in manchen Staa
ten, wie schon erwahnt (S.10) auch in Deutschland, die gesetzliche Einlosungs
pflicht der Banknoten in Gold suspendiert werden; auch in denjenigen Staaten, 
die formell eineAufhebung der Goldeinlosungspflicht nicht vomahmen, war aber 
wahrend des Krieges und den nachfolgenden Wahrungsschwierigkeiten die Ein
losung in der Praxis teilweise (z. B. in England) erschwert. Solange die Reichs
bank auf Verlangen die von ihr ausgegebenen Noten ohne weiteres in Gold um
tauschte, wurden Reichsbanknoten im Auslande ungefahr zu demselben Preise 
gehandelt, wie der entsprechende Betrag von deutschen Goldmiinzen. Da 
Wechsel, Schecks und Anweisungen in Reichsbanknoten eingelOst werden, 
bestand auch kein Grund, diese Zahlungsmittel anders zu bewerten. Ala aber 
Deutschland bei Kriegsausbruch gezwungen war, die EinlOsungspflicht der 
Banknoten aufzuheben, wurden die bisher in Gold einlosbaren Reichsbank
noten uneinlosbares Papiergeld, obgleich rein auBerlich eine Veranderung 
dieser Noten nicht vor sich ging. Andererseits kann auch der Fall eintreten, 
daB die Banknoten eines Landes, und iiberhaupt dessen Wahrung im Aus
lande als vollwertig angesehen, die Zahlungsmittel also in Gold eingelost 
werden, obgleich im Inlande selbst eine Pflicht zur Goldeinlosung gesetzlich 
nicht besteht. Dies war z. B. bis vor kurzem bei der deutschen Wahrung der 
Fall. Obgleich die Reichsbank nicht gesetzlich verpflichtet war, gegen ihre 
Noten Gold herauszugeben, hatten deutsche Zahlungsmittel im Auslande ihren 
vollen Goldwert. Die Ursache dafiir war, daB die Reichsbank in der Praxis 
jederzeit auf Verlangen Golddevisen (z. B. Auszahlung New York) gegen den 
zur Goldparitat umgerechneten Betrag von Reichsbanknoten zur Verfiigung 
stellte; eine MaBnahme, die der Goldeinlosung gleichkommt. Auch wurde das 
Vertrauen zur deutschen Wahrung im Auslande dadurch gestarkt, daB die 
Reichsbank iiber die zur Einlosung notwendigen Goldbestande verfiigte. Wie 
auf Seite 19 erwahnt, ist durch Gesetz vom 15. April 1930 die Reichsbank 
zur Goldeinlosung verpflichtet worden. 

Die Papierwahrung setzt voraus, daB der Staat fiir das Papiergeld 
Zwangskurs einfiihrt, d. h. im Inlande jeden Biirger verpflichtet, das 
Papiergeld zu dem vom Staate festgesetzten Werte in Zahlung zu nehmen. 
Aber diese Pflicht kann sich nicht auf das Ausland erstrecken, und daher kann 
das Papiergeld im Auslande in der Wahrung des fremden Landes ganz anders 
bewertet werden wie die in Gold einlosbaren Banknoten. Der Zwangskurs 
vermag haufig auch nicht zu verhindem, daB im Inlande Goldmiinzen Mher 
bewertet werden. al!! :ra:pier~eld, siclt also em Disagio fiir Papiergeld bildet. 
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Gleichzeitig wird das Metallgeld ins Ausland getrieben, eben weil es dort 
einen hoheren Kurs erreicht, als das Papiergeld. Ausfuhrverbote fiir Gold 
und Verbote des Handels von Goldmunzen im Inlande mit Agio gegen das 
Papiergeld vermogen auf die Dauer nicht oder nur in beschranktem MaBe 
zu wirken. Eine Minderbewertung des uneinlosbaren Papiergeldes im Aus
lande tritt meist schon deshalb ein, weil dessen Ausgabe ein Zeichen un
gesunder Finanzverhaltnisse zu sein pflegt. Zur Aufhebung der Einlosungs
pflicht schreitet ein Staat nur, wenn er zu bestimmten Zwecken (nament
lich zur Kriegfuhrung) so umfangreiche Geldmittel gebraucht, daB das Volks
einkommen nicht ausreicht, um ihm die notwendigen Kredite zur Verfiigung 
zu stellen und daher nichts anderes ubrig bleibt, als sich diese Mittel durch 
Ausgabe von Papiergeld zu beschaffen. Da der vorhandene Goldbestand 
des Noteninstitutes zur Deckung bald nicht mehr genugt, liegt es nahe, 
die gesetzlichen Vorschriften uber die EinlOsungspflicht aufzuheben. Un
gesunde Finanzverhaltnisse rufen aber im Auslande MiBtrauen gegen die 
Wahrung hervor. Dadurch entsteht ein Ruckgang der Valuta, indem das 
Ausland Guthaben, die es in dem Lande mit ungesunder Finanzlage unterhalt, 
zuruckzieht. Das geschieht in der Form, daB es Zahlungsmittel auf jenes Land 
an der eigenen (auslandischen) Borse zum Verkauf hringt oder fiir das Gut
haben Zahlungsmittel auf das eigene Land ankaufen laBt. Andererseits pflegt 
in solchen Zeiten aber auch das inlandische Kapital aus Furcht vor der Ent
wertung des Geldes Kapitalanlagen in auslandischer Wahrung vorzunehmen. 
Es findet eine "Kapitalflucht" ins Ausland statt. Durch diese Kaufe werden 
die Kurse der fremden Zahlungsmittel im Inlande erhOht, und gleichzeitig 
wird der Wert der heimischen Zahlungsmittel im Auslande herabgedruckt. 
Der Zusammenhang dieser entgegengesetzten Kursbewegung ergibt sich 
daraus, daB zum Zwecke des Ankaufs der fremden Zahlungsmittel inlandisches 
Geld ins Ausland gesandt und dort verkauft werden muB. Die Ausgabe unein
lOsbaren Papiergeldes in groBem Umfange, die Inflation, wie wir sie bis Ende 
1923 kennengelernt haben, fiihrt aber gleichzeitig zu einer Steigerung der 
Warenpreise im Inlande. Denn die Besitzer des neuen Papiergeldes treten als 
Kaufer am Warenmarkte auf, wahrend andererseits die Menge der erzeugten 
Guter keine entsprechende Zunahme erfahrt. Man spricht daher in einem sol
chen FaIle von der Wertminderung des Geldes im Inlande; das Papiergeld sinkt 
im Vergleich zu den Tauschgutern (Waren) im Werte. Zwischen diesem V organg 
und dem Valutaruckgang besteht kein unmittelbarer, aber doch indirekter Zu
sammenhang. Die Minderbewertung des Geldes im Auslande erhoht die Preise 
der Einfuhrgiiter und der mit Hilfe auslandischer Rohstoffe im Inlande her
gestellten Waren, so daB gewohnlich eine allgemeine Steigerung der Waren
preise eintritt. Andererseits fiihrt haufig eine Verstarkung der Papiergeldaus
gabeallein schon durch die erwahnten Angstkaufe des inlandischen Kapitals in 
Devisen und durch die Zuruckziehung auslandischer Guthaben zu einem Ruck
gange der Valuta. 

Besonders stark wird die Valuta eines Landes herabgedruckt, wenn gleich-
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zeitig dessen Handelsbilanz durch irgendwelche Ereignisse ungiinstig 
beeinfluBt wird. Unter der Handelsbilanz versteht ma.n das Verhaltnis der 
Wareneinfuhr eines Landes zur Warenausfuhr. In dieser Lage war Deutsch
land z. B., ala es wahrend des Krieges gezwungen war, infolge der Blockade 
und der Umstellung der industriellen Erzeugung auf die Befriedigung des 
Heeresbedarfes seine Ausfuhr zu vermindern, wahrend andererseits im Inter
esse der Volksernahrung eine, zwar ebenfalls durch die Blockade wesentlich ein
geschrankte, aber doch iiber den Export hinausgehende Einfuhr von Lebens
mitteln erfolgen muBte. Zwar war die deutsche Handelabilanz schon vor dem 
Kriege passiv, d. h. die sich aus der Einfuhr ergebenden Verpflichtungen gegen 
das Ausland waren groBer ala die aus der Ausfuhr entstehenden Forderungen 
an das Ausland. Damals boten aber die Einnahmen Deutschlands aus Kapital
anlagen im Auslande usw. einen geniigenden Ausgleich, wahrend dieser Faktor 
im Kriege und besonders nach der Liquidation des deutschen Auslandsver
mogens vollig wegfiel. Da sich gleichzeitig die Behinderung der zollpolitischen 
Hoheit Deutschlands infolge der Rheinlandbesetzung durch die fast vollige 
Beseitigung einer Einfuhrkontrolle stark geltend machte, wurden die Verhalt
nisse anhaltend schlimmer und fiihrten schlieBlich zu der Notwendigkeit immer 
groBerer Notenemissionen und damit zur "Hochinflation" bis zum November 
1923. Erst die darauf folgende Wahrungsstabilisierung und die Neu
ordnung der Staatsfinanzen bedeutete einen Wendepunkt. Seit der Annahme 
des Dawes-Planes, der eine Regelung des Reparationsproblems vorsah, und 
der damit zusammenhangenden wirtschaftlichen Konsolidierung Deutsch
lands vollzog sich dann unverkennbar eine, allerdings langsame Gesundung 
auch der Handelabilanzverhaltnisse. Freilich war der EinfuhriiberschuB, von 
wenigen Unterbrechungen abgesehen, zunachst noch groBer als die Ausfuhr, 
obwohl die Leistung der Reparationslasten an sich Exportiiberschiisse ver
langt hatte. Jedoch konnte ein Ausgleich der daraus entstehenden Verpflich. 
tungen an das Ausland durch die iiberaus umfangreichen langfristigen und 
kurzfristigen Kredite erzielt werden, die einige auslandische Staaten, ver
mutlich die Vereinigten Staaten von Amerika an deutsche offentliche und 
private Schuldner gewahrten. 

Das Ergebnis der gesamten internationalen Forderungen und Verpflich
tungen eines Landes nennt man die Zahlungsbilanz. Die Handelsbilanz 
bildet also nur einen, allerdings den wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz. 
Neben den sich aus der Ein- und Ausfuhr ergebenden Zahlungen wirken noch 
andere Faktoren auf die Zahlungsbilanz ein. So bilden die Einnahmen aus dem 
Verkehr deutscher Schiffahrtsgesellschaften mit dem Auslande, Ertragnisse 
aus auslandischen Unternehmungen und die Zinsen aus sonstigen Kapital
anlagen im Auslande (Staatsanleihen usw.), wie schon erwahnt, einen wich
tigen Forderungs- (Aktiv-) Posten der Zahlungsbilanz eines Landes. Kredite, 
die ein Land dem anderen gewahrt, gleichgiiltig, ob es sich um Staatskredite 
oder Kreditgeschafte zwischen seinen Biirgern handelt, sind nicht minder be
deutsam fiir die Zahlungsbilanz, indem das Schuldnerland hierdurch zunii.chst 
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Forderungen gegen das Ausland erhalt oder, wie bei der Einraumung von Kre
diten auf Grund von Warenkaufen (der Stundung des Kaufpreises) zunachst 
seine Verpflichtungen nicht abzutragen braucht. Aber es darf dabei nicht 
iibersehen werden, daB gerade die Zahlung der Zinsen fiir die Kredite sowie 
deren Amortisation dem Schuldnerland Verpflichtungen auflegt, die seine 
Zahlungsbilanz in Zukunft belasten. Dasselbe gilt sinngemaB von den Be
teiligungen an auslandischen Unternehmungen, zu denen auch der Erwerb 
von Aktien zu rechnen ist. Insbesondere bei sinkender Valuta eines Landes 
pflegt das Ausland zahlreiche Kaufe von Aktien der Industriegesellschaften 
dieses Landes vorzunehmen, weil der niedrige Preis, der in del' Wahrung des 
eigenen Landes fiir diese Werte zu zahlen ist, den Anreiz zu spekulativen 
Kaufen gibt. 

In Zusammenhang mit den Krediten sind auch die, namentlich in den 
Devisen der Lander mit schwankender Valuta sehr erheblichen s pekulati yen 
Devisengeschaftezu erwahnen. Das Bestreben, die Schwankungen del' De
visenkurse zu Spekulationsgeschaften auszunutzen, fiihrt dem Markte del' aus
landischen Zahlungsmittel eine groBe Anzahl haufig unberufener Personen 
zu, die bald als Kaufer, bald ala Verkaufer auftreten und dadurch die Schwan
kungen des Geldwertes betrachtlich vermehren. So war in der Inflationszeit 
die deutsche Mark eines der groBten Spielpapiere in einer ganzen Reihe aus
landischer Staaten. Kaufe des Auslandes in deutscher Mark erfolgten z. B. 
haufig in der Form eines Ankaufs von Scheck oder Auszahlung auf deutsche 
Platze (Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg usw.). Dadurch erhielt das Aus
land bei den deutschen Banken Guthaben in Markwahrung; es raumte 
Deutschland Kredite ein, deren EinfluB auf unsere Zahlungsbilanz sich von 
der Wirkung anderer, z. B. in Form auslandischer Anleihen gewahrter Kredite 
nicht erheblich unterschied. Soweit diese Kredite jederzeit oder mit kurzer 
Frist fii,llig waren, hatten sie aber auf den Stand der deutschen Valuta eine 
ungiinstige Wirkung, indem eine plOtzliche Riickforderung groBer Betrage 
den Markkurs verschlechterte. Darin besteht auch seit der Stabilisierung der 
Nachteil dieser Art del' Kreditgewahrung gegeniiber den mit langer, vorher 
bestimmter Frist eingeraumten Krediten. 

Umgekehrt wirken auf die Zahlungsbilanz eines Landes auch Devisen
kaufe des Inlandes ein. Neben den Devisenkaufen, die zur Bezahlung der im 
Auslande erworbenen, fiir die Einfuhr bestimmten Waren notwendig sind, 
oder den Verkii.ufen derjenigen Devisen, die der Exporteur fiir die ins Ausland 
verkauften Waren erhalt, gelangen auch andere Devisengeschiifte zur Aus
fiihrung, und zwar Kaufe, die in Erwartung einer Verschlechterung der Wah
rung erfolgen. In Zeiten politischer oder wirtschaftlicher Beunruhigung, in 
denen daher ein Teil des Volkes annimmt, es bestehe die Gefahr einer Er
schiitterung der Wahrung, die Devisenkurse wiirden also eine starke Erhohung 
erfahren, werden solche Kaufe, die ebenfalls ein Zeichen von "Kapitalflucht" 
sind, vorgenommen. Gerat die Valuta tatsachlich ins Wanken, so werden sie 
dadurch gewohnlich noch verstiirkt. Sie konnen einen Umfang annehmen, 
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der uber die zur Sicherung des in heimischer Wahrung angelegten Kapitals 
erfolgenden Kaufe weit hinausgeht, indem sie dann rein spekulativen Cha
rakter annehmen. So sind in den Jahren der Inflation haufig Devisenkaufe 
unter Inanspruchnahme von Bankkrediten oder - soweit es gesetzlich zu
lassig und moglich war - in Form von Termingeschaften vorgenommen 
worden. Die Kaufer erwarteten eben, die deutsche Markwahrung wiirde sich 
weiter verschlechtern, die Devisenkurse wiirden also weiter steigen, so daB sie 
in die Lage kamen, den zur Bezahlung der Devisen aufgenommenen Kredit 
spater in schlechterer Markwahrung zuruckzuzahlen, oder - bei Termin
geschaften - die Devisen mit schlechterer Markwahrung bezahlen zu konnen. 
Bei sehr rapidem Wahrungsruckgang, wie er besonders in den Jahren 1922 
und 1923 zu verzeichnen war, konnten sich Devisenspekulanten auf diese 
Weise die zur Ruckzahlung des ganzen Bankkredits oder zur Abnahme des 
Terminengagements erforderlichen gesamten Markbetrage haufig schon durch 
Verkauf eines geringen Teils der spekulativ erworbenen Devisen verschaffen. Es 
ist begreiflich, daB der Staat ein Interesse daran hat, solche Geschafte, die die 
Wahrung von neuem schadigen, mit Hilfe der Gesetzgebung zu verbieten. 
Da aber Devisenkaufe, wie wir gesehen haben, auch zu wirtschaftlich berech
tigten Zwecken, besonders zur Bezahlung importierter Waren, notwendig 
sind, ist es sehr schwierig, gerade die aus rein spekulativen Absichten und aus 
Grunden der Kapitalflucht erfolgenden Kaufe v611ig zu verhindern. Ein 
wirksamer Schutz gegen solche Devisenkaufe ist in den MaBnahmen zu er
blicken, die eine Spekulation als verlustbringend erweisen und Kaufe zum 
Zwecke der Kapitalflucht als uberflussig erscheinen lassen. Dazu gehort in 
erster Reihe, daB die ZentraInotenbank ohne Erh6hung der Devisenkurse 
die angeforderten Zahlungsmittel zur Verfiigung steIIt. Der Verlust des 
Spekulanten besteht dann in den Zinsen und Provisionen, die er fiir den 
Bankkredit zahlen muB, oder in dem Mehrpreis, den er fiir Termindevisen 
im Vergleich zum Kurse der per Kassa gehandelten Devisen entrichten muB. 
Es ist erklarlich, daB diese Kosten in unruhigen Zeiten recht hoch sind, wei! 
die Devisenverkaufer nicht gern das Risiko der Verschlechterung der heimi
schen Wahrung eingehen. Gibt die ZentraInotenbank die von der Speku
lation gekauften Devisen ab, so muB sie sich naturgemaB, wenn ihre aus
landischen Guthaben erschopft oder erheblich vermindert sind, durch Gold
exporte neue Devisen verschaffen. Ihre Goldbestande verringern sich 
daher, dementsprechend sinkt die Deckung der von ihr ausgegebenen Bank
noten, und sie ist dann verpflichtet, 'durch Einschrankung ihrer Kredit
geschafte Banknoten zuruckzuziehen. Diese Einschrankung kann durch so
genannte Kreditrestriktionen erfolgen, indem sie z. B. bei der Diskon
tierung neuer Wechsel Zuruckhaltung ubt, oder sie kann durch starke Dis
konterhohungen vorgenommen werden, die die Wechseleinreicher wegen 
der hohen Kosten von selbst veranlaBt, weniger WechseIkredite in Anspruch 
zu nehmen. Die Folge einer solchen Herabsetzung des Banknotenumlaufs ist 
daher eine je nach deren Umfang mehr oder weniger schwere Wirtschafts-
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krise mit all ihren schadlichen Begleiterscheinungen der Zahlungseinstel
lungen, Zunahme der Arbeitslosigkeit usw. Dadurch kann wiederum die 
politische oder wirtschaftliche Krise, die die spekulativen Devisenkaufe her
vorgerufen hatte, wesentlich verscharft werden. Dennoch wird jene MaB
nahme, die Devisenspekulation dadurch zu bekampfen, daB ihr die angefor
derten auslandischen Zahlungsmittel ohne Kurssteigerung oder zu unbedeu
tend erh6htem Kurse zur Verfiigung gestellt werden, rasch wirken und sich 
daher ohne Schadigung der Wirtschaft durchfiihren lassen, wenn die Ursachen 
jener Devisenkaufe auf sachlich falschen Voraussetzungen (z. B. auf un
begrundeten politisch verstimmenden Geruchten) beruhten. Von Bedeutung 
ist hierbei auch der Umfang der bei der Notenbank zur Zeit vorhandenen 
Gold- und Devisenbestande. Bei starker politischer und wirtschaftlicher Ver
worrenheit, wie sie im Jahre 1922 sowie Anfang und Mitte 1923 in Deutsch
land herrschten, wird das eben geschilderte Mittel freilich versagen. Sofern 
die Zentralnotenbank gesetzlich verpflichtet ist, ihre Noten jederzeit in Gold 
oder Devisen einzul6sen, wird die Furcht vor einer Verschlechterung der 
Wahrung im allgemeinen nicht so groBe Ausdehnung erfahren, wie es der Fall 
ist, wenn die Abgabe auslandischer Zahlungsmittel durch die Zentralnoten
bank nur freiwillig erfolgt. Ein vollstandiger Schutz gegen Angstkaufe 
in Devisen ist auch die gesetzliche Einlosungspflicht nicht, weil die Geschichte 
der Wahrungsverschlechterungen zeigt, daB die Staaten in Zeiten schwerer 
Krisen, namentlich politischer Art, immer Wege gefunden haben, sich der 
GoldeinIosungspflicht zu entziehen, sei es durch Gesetzesanderung oder auf 
andere Weise. 

Eine statistische Erfassung der auf die Zahlungsbilanz einwirkenden 
Forderungen und Verpflichtungen findet nicht statt; sie ware auch kaum 
durchfuhrbar. Nur der Warenverkehr mit dem Auslande wird registriert 
und in monatlich erscheinenden "Obersichten veroffentlicht. Die iibrigen 
Posten der Zahlungsbilanz, insbesondere die Einnahmen aus dem internatio
nalen Schiffahrtsverkehr, aus dem Fremdenverkehr und die Gewinne und 
Verluste aus auslandischen KapitaleinIagen, andererseits auch die Verpflich
tungen aus Krediten oder Beteiligungen des Auslandes lassen sich nur 
schatzungsweise ermitteln. Die Devisenkaufe zum Zwecke der Kapitalflucht 
oder aus spekulativen Grunden lassen sich nicht einmal annahernd fest
stellen. 

Auch in den Zeiten einer stabilen Wahrung kann die Zahlungsbilanz nicht 
immer vollstandig ausgeglichen sein. Ein Land, das z. B. auf groBe Getreide
einfuhren angewiesen ist, wird z. B. gerade zur Zeit der Ernte starken Be
darf an auslandischen Zahl,ungsmitteln haben. Umgekehrt wird Angebot in De
visen auftreten, wenn z. B. groBe Zins- oder Kapitalbetrage aus auslandischen 
Anleihen eingehen oder Zahlungen auf Grund umfangreicher Exportauftrage 
erfolgen. Werden diese Abweichungen von der Goldparitat zur Versendung 
von Gold ins Ausland benutzt, so konnen die Schwankungen der Devisenkurse 
nur eine bestimmte Grenze erreichen. Steigt namlich der Kurs einer Devise, 
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so wird bald der Fall eintreten, daB es vorteilhafter ist, Goldmiinzen oder 
Gold in Barren ins Ausland zu senden und sich hierdurch ein Guthaben im 
Auslande zu verschaffen, statt den hoheren Borsenkurs ffir die Zahlungsmittel 
anzulegen. Welche Goldmiinzen versandt werden, ist hierbei gleichgiiltig, 
da in Liindern mit reiner Goldwahrung auch auslandische Goldmiinzen in die 
Landeswahrung umgepragt werden konnen. Nur die geringfiigigen Pragungs
kosten und die Versendungsspesen sind bei der Berechnung des Erloses der 
Goldmiinzen in der auslandischen Wahrung zu beriicksichtigen; ebenso ein 
kleiner durch die Abnutzung der Miinzen entstehender Ausfall. Diese Gold
exporte bewirken, daB sich wieder ein Ausgleich der Devisenkurse vollzieht, 
indem die daraus entstehenden auslandischen Guthaben verkauft und da
durch der Devisenkurs herabgedriickt wird. Umgekehrt wird es bei einem 
Riickgange der Devisenkurse lohnender sein, Devisen, also auslandische Gut
haben, zu erwerben und diese zum Ankauf von Gold im Auslande zu benutzen, 
dieses Gold einzufiihren und im Inlande gegen heimische Zahlungsmittel zu 
verkaufen. Man nennt die beiden Kurse, zu denen es sich unter Beriicksich
tigung samtlicher Unkosten verlohnt, Gold vom Auslande abzuziehen oder 
dorthin zu senden, den "Goldpunkt nach oben" bzw. den "Goldpunkt 
nach unten". Die Paritat zwischen den Goldmiinzen zweier Lander nennt 
man im Gegensatz hierzu den "theoretischen Goldpunkt". 

Die Versendung von Gold ins Ausland bei einer Steigerung del' Devisen
kurse iiber den Goldpunkt oder die Einfuhr von Gold bei einem Riickgange 
unter die Goldparitat wird nicht nur von denjenigen vorgenommen, die auf 
Grund von Randelsgeschaften Devisen anzuschaffen oder zu verkaufen haben. 
Vielmehr werden von den Banken solche Geschafte auch zum Zwecke der 
Ausnutzung der Kursdifferenzen gemacht. Man nennt diese Transaktionen 
Goldarbitrage. Durch die Ausfuhr von Gold vermindern sich die Gold
bestande des Zentralnoteninstitutes, und da der Banknotenumlauf in Landern 
mit stabiler Wahrung in einem bestimmten Verhaltnis zum Goldvorrat stehen 
muB (s. S. 16/17), so ist die Zentralbank gezwungen, auf eine Verminderung des 
Notenumlaufes durch ErhOhung des Diskontsatzes oder Kreditrestriktionen 
hinzuwirken. InfoIge der hiermit verbundenen wirtschaftIichen StOrungen 
sind die Zentralbanken bestrebt, eine Verringerung ihrer Goldbestande nach 
Moglichkeit zu verhiiten. Sie unterstiitzen daher die Goldeinfuhr. Die Reichs
bank gewahrt z. B. zur Erleichterung der Goldeinfuhr den Banken zinsfreie 
Vorschiisse in Rohe von 90-95 % der eingefiihrten Goldmenge. Die Aus
zahlung der Vorschiisse erfolgt auf Grund des sogenannten Probierscheines 
eines auslandischen Miinzamtes, das den Feingehalt des Goldes bescheinigt. 
Das eingefiihrte Gold iibernimmt die Reichsbank zl!m Preise von 1392 Reichs
mark ffir das Pfund fein; zu diesem Satze ist sie verpflichtet, Barrengold 
gegen ihre Noten umzlltauschen (§ 22 des Bankgesetzes). Wahrend des 
Krieges war die Goldarbitrage schon deshalb unmoglich, weil fast samtliche 
Staaten Goldausfuhrverbote erlassen oder die Ausfuhr wesentlich erschwert 
hatten. Auch in der Nachkriegszeit blieben die Goldausfuhrverbote zunachst 
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bestehen. Erst die Ruckkehr der wichtigsten europaischen Lander zur Gold
wahrung hat eine Anderung gebracht, und eine Goldarbitrage kann wieder 
stattfinden. 

Aus der in Beispiel 54 wiedergegebenen Kurstabelle ist ersichtlich, in wel
cher Form die Devisen im amtlichen Kursblatt der Berliner Borse zur Notiz 
gelangen. In der zweiten Spalte werden die Einheiten angegeben, auf die sich 
die Kurse beziehen. Es geht daraus hervor, daB sich die Notierungen folgen
der Devisen fiir je eine Einheit der in Klammern beigefUgten Wahrung ver
stehen: Buenos Aires (Papierpeso), Canada und New York (Dollar), Japan 
(Yen), Kairo (agyptisches Pfund), Konstantinopel (turk. Pfund), London 
(Pfund Sterling), Rio de Janeiro (Milreis) und Uruguay (Goldpeso). Die ubrigen 
Devisen werden fur je 100 Einheiten notiert, also z. B. fUr 100 hollandische 

Beispiel Nr. 04. 
Devisenkurszettel vom 13. September 1929. 

Telegraphische Auszahlung. 

13. 9. 12. 9. 
Geld Brief Geld Brief 

Buenos-Aires. 1 Pap. Pes. 1,759 1,763 1,761 1,765 
Canada 1 kanad. $ 4,168 4,176 4,171 4,179 
Japan .. 1 Yen .. 1,966 1,97 1,966 1,97 
Kairo ... 1 ii.gypt. Pfd .. 20,865 20,905 20,865 20,905 
Konstantinopel . 1 tUrk. Pfd. 2,012 2,016 2,014 2,018 
London .... 1 £ •. .. 20,341 20,381 20,347 20,387 
New York. 1 $ . 4,197 4,205 4,198 4,206 
Rio de Janeiro . 1 MiIreis. 0,4965 0,4985 0,4965 0,4985 
Uruguay. 1 Goldpeso. 4,066 4,074 4,066 4,074 
Amsterdam -Rotterd. 100 Gulden 168,16 168,50 168,21 168,55 
Athen . ....... 100 Drachm 5,425 5,435 5,425 5,435 
Briissel u. Antwerpen . 100 Belga . 58,315 58,435 58,335 58,455 
Bucarest .. 100 Lei . 2,492 2,496 2,487 2,491 
Budapest 100 Pengo. 73,22 73,36 73,22 73,36 
Danzig ..• 100 Gulden 81,29 81,45 81,30 81,46 
Helsingfors. 100 finni. M .. 10,541 10,561 10,545 10,565 
Italien .. 100 Lire. 21,945 21,985 21,955 21,995 
Jugoslavien 100 Dinar. 7,378 7,392 7,379 7,393 
Kopenhagen . . . . . 100 K 111,72 111,94 111,74 111,96 
Lissabon und Oporto . 100 Eseudo 18,76 18,80 18,76 18,80 
Oslo 100 K 111,71 111,93 111,74 111,96 
Paris ... 100 Frs . 16,41 16,45 16,42 16,46 
Prag. ... 100 K 12,419 12,439 12,42 12,44 
Reykjavik (Island) 100 island. K. 92 92,18 92 92,18 
Riga. .. 100 Latts 80,70 80,86 80,71 80,87 
Schweiz . 100 Frs. 80,81 80,97 80,84 81 
Sofia 100 Leva 3,037 3,043 3,037 3,043 
Spanien .. 100 Peseten 61,87 61,99 61,88 62 
Stockholm u. Gothenb. 100 K. 112,36 112,58 112,40 112.62 
Tallinn (Reval, Estld.). 100 estn. K •. 111,69 111.91 111,69 111,91 
Wien 100 Schilling. 59,075 59,195 59.08 59,20 

Bankdiskont: Berlin 71/ 2 (Lombard 81/ 2), Amsterdam 51/ 2, Briissel 5. Helsing. 
fors 7. Italien 7. Kopenhagen 5. London 51/ 2 , Madrid 51/ 2, Oslo 51/ 2, Paris 31/ a• Prag 5. 
Schweiz 31/ 2, Stockholm 41/ 2, Wien 71/ 2, 
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Gulden, 100 danische Kronen usw. Die Notierungen verstehen sich also auf 
soundsoviel Reichsmark fiir je eine Einheit bzw. 100 Einheiten1). Die nacho 
sten vier Spalten enthaIten fiir die beiden letzten Borsentage je einen Geld· 
und Briefkurs. Die von den Kursmaklern festgesetzte Spannung zwischen 
beiden Notierungen betragt etwa 0,20% des Kurswertes; sie erhoht sich daher 
bei hoheren Kursen und umgekehrt. Der Handel an der Borse unter den 
Banken vollzieht sich zum "Mittelkurs", d. h. dem Durchschnittskurse zwi· 
schen den beiden Notierungen. 1m Verkehr zwischen den Banken und ihrer 
Kundschaft, soweit sie nicht Bankiers sind, werden Kaufauftrage der Kunden 
zum Briefkurse, Verkaufsauftrage zum Geldkurse zuziiglich Maklergebiihr, 
aber franko Provision abgerechnet, sofern sie zur amtlichen Notiz erteilt 
werden. Nur Ausfiihrungen im Kurswert bis zu 300 RM. erfordern eine Pro· 
vision von mindestens 0,25 RM. Bei Auftragen auswartiger Banken wird ein 
Mittelkurs zwischen dem Durchschnittskurse der Geld· und Briefnotierungen 
und dem Geldkurse (bei Verkaufen) bzw. dem Briefkurse (bei Kaufen) - der 
sogenannte gespannte Kurs -, zuziiglich Maklergebiihr, franko Provision, 
berechnet. 

Wahrend die Devisenkurse vor dem Kriege in der Regel fiir Wechsel 
mit bestimmter Laufzeit (meist von acht Tagen - Wechsel mit kurzer Sicht 
- und von zwei oder drei Monaten - Wechsel mit langer Sicht) notiert 
wurden und bei dem Handel von Schecks und Auszahlungen eine Zinsver· 
rechnung auf Grund dieser Kurse vorgenommen wurde, werden gegenwartig 
nur Kurse fiir Auszahlungen festgesetzt. Auszahlung nennt man, wie auf 
S.249 erwahnt, eine Vereinbarung, wonach der Verkaufer die Verpflichtung 
iibernimmt, dem Kaufer einen bestimmten Betrag im Auslande zur Verfiigung 
zu stellen. An sich kann sich diese Vereinbarung auf einen Betrag in in· 
landischer Wahrung beziehen. Der Borsenhandel erstreckt sich jedoch nur 
auf Auszahlungen in der Wahrung des betreffenden auslandischen Platzes. 
Natiirlich wird die Summe in der Regel bei einer auslandischen Bank oder 
Bankfirma zur Verfiigung gestellt; ebenso erfolgt die Zahlung oder Gut
schrift an eine Bank oder Bankfirma. Kauft also z. B. A. von B. 1000 Lstr. 
Auszahlung London, so heiBt das, B. habe seine Londoner Bankverbindung 
anzuweisen, der Bankverbindung des Kaufers in London 1000 Lstr. zur Ver· 
fiigung zu stellen. Der Kaufer sagt an der Borse oder am Nachmittag des 
Kauftages - nach den Bedingungen der Berliner Borse bis 17 Uhr - dem 
Verkaufer an, welcher Firma der Betrag iiberwiesen werden soli, und der 
Verkaufer bezeichnet ihm die Firma, die den Betrag iiberweisen wird. Die 
Vberweisung kann auch auf das Konto des Kaufers bei derselben Firma er· 
folgen, wenn die Bankverbindungen des Kaufers und Verkaufers an dem be· 
treffenden ausIandischen Platze die gleichen sind2). Wird zwischen den Par· 

1) In einigen Landern, besonders in England, beziehen sich die Devisenkurse auf 
soundsoviel fremde Wahrung fiir die heimische Wahrung, also z. B. auf 20,39 RM. fiir 1 £. 

2) Dber das Rechtsverhaltnis zwischen Geber und Nehmer der Auszahlung siehe 
Dr. WeiIlbart: Vom Rechte des Devisenhandels. Bankarchiv. XX. S.166. 
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teien beirn Handel nicht etwas anderes vereinbart, so solI die Auszahlung 
auf telegraphischem Wege bei Eintreffen des "Oberweisungsauftrages erfolgen. 
"Telegraphische Auszahlung" wird handelsiiblich "valuta kompen
siert" umgesetzt, d. h. der Kaufer der Auszahlung hat den Gegenwert an 
den Verkaufer am Tage der Falligkeit der Auszahlung zu entrichten. Fallig 
ist die Auszahlung, falls keine besonderen Vereinbarungen getroffen sind, 
zwei Werktage nach AbschluB des Geschaftsl). Bei brieflicher Auszah
lung, die sehr selten gehandelt wird, hat nach den Berliner Bedingungen 
(§ 13 Abs. 6) der Kaufer den Gegenwert an den Verkaufer an dem dem Ab
schluBtage folgenden Werktage, auch wenn an diesem Tage keine Borsen
versammlung stattfindet, vormittags zwischen 9 und 12 Uhr zu zahlen. Die 
Zahlung irn Auslande hat mangels anderweitiger Vereinbarung an dem Tage 
zu erfolgen, der der Versendungszeit des Schecks entspricht (s. S. 498). 

Verzogert sich der Eingang verkaufter Auszahlungen in fremder Wah. 
rung, so ist der Verkaufer verpflichtet, Verzugszinsen zu zahlen. Hierbei 
wird mindestens der Zinssatz fiir Kredite des jeweiligen fremden Landes zu
grunde gelegt. Vor dem Kriege war es iiblich, mindestens 1 % iiber dem 
jeweiligen Diskontsatz des betreffenden Landes zu rechnen. Gegenwartig 
betragen die Verzugszinsen bis zu 2 % iiber dem offiziellen Diskontsatz des 
betreffenden Landes; falls die Anschaffung um mehr als drei Tage verzogert 
wird, sogar 4% iiber diesem Satz. Auch kann die Erstattung aller nach
weisbar entstandenen Spesen beansprucht werden. 

Den Auszahlungen in fremder Wahrung ist schon vor dem Kriege gegen
iiber den Schecks der Vorzug gegeben worden. Ihr Vorteil besteht darin, 
daB die telegraphische Erteilung des Auftrages zur Auszahlung oder "Ober. 
weisung eine Beschleunigung gegeniiber der "Obersendung von Schecks her
beifiihrt. Ein weiterer Grund fiir die Beliebtheit der Auszahlung gegeniiber 
den Schecks besteht darin, daB in manchen Landern Schecks versteuert 
werden miissen, Auszahlungen aber hiervon befreit sind. In Deutschland be
steht eine Steuerpflicht weder fiir Schecks noch fiir Auszahlungen. 

Bei der telegraphischen "Obermittlung des Auftrages bedienen sich die 
Banken iibrigens, um die Auszahlung an einen Unbefugtenzu verhindern, 
eines Telegrammschliissels. Es werden bestirnmte Stichzahlen nach 
einem Geheimschliissel errechnet, der nur einigen Beamten beider Banken 
bekannt ist. Zur Ersparung von Unkosten bedienen sich die Banken meist 
auch eines Depeschencodes, dessen Vorziige darin bestehen, daB vielfach ein 
einzelnes aus fiinf Buchstaben zusammengesetztes Codewort an die Stelle 
eines ganzen Satzes tritt. Bei den groBeren BanJten ist eine besondere Code· 
oder Chiffriera bteil ung eingerichtet, in der gleichzeitig der Depeschen
schliissel von vertrauenswiirdigen Beamten gefiihrt wird. Neben den all
gemeinen Codes haben die groBen Devisenhandelsfirmen meist eigene, den 
organisatorischen Eigenarten ihres Betriebes Rechnung tragende Privatcodes 

1) Eine Ausnahme macht die Devise Japan, die nach vier, und die Devise Rio de 
Janeiro, die nach drei Werktagen fiHlig ist bzw. ausgezahlt wird. 

:Buchwald, :Bankbetrieb. 9. Ann. 32 
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ausgearbeitet, die nur im Verkehr mit befreundeten Bankfirmen angewandt 
werden und die eine groBere Geheimhaltung der Geschafte verburgen. 

Neben Auszahlungen werden aber auch weiterhin Schecks und Wechsel 
gehandelt. Hierbei bilden die Kurse fur telegraphische Auszahlung die Be
rechnungsgrundlage, und wie bei dem Handel in Auszahlung werden die Geld-, 
Brief- oder Spannungskurse berechnet. Die spatere Falligkeit der Wechsel 
oder die langere Versendungszeit von Schecks muB durch Zinsberechnung 
ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck sind im Kurszettel die Diskontsatze 
der fremden Lander angegeben. Zur Zeit werden Schecks auf diejenigen 
Hauptplatze, auf die die entsprechende amtliche Notiz fUr Auszahlung lautet, 
zum Kurse mit Wertstellung per zweiten Werktag unter Abzug von funf 
Tagen Zinsen zu dem jeweiligen Banksatz des betreffenden Landes vom 
Kunden ubernommen. Bei Schecks auf Athen, Konstantinopel, sowie auf 
bulgarische, jugoslawische, spanische und finnlandische Hauptplatze werden 
acht Tage, bei Schecks auf New York 14 Tage, bei Schecks auf Buenos Aires 
und Rio de Janeiro 36 Tage, bei Schecks auf Yokohama 42 Tage berechnet. 
Ais ZinsfuB wird der Bankdiskont des betreffenden Landes berechnet; min
destens jedoch 5%. Verkauft die Bank jedoch solche Schecks an den Kunden, 
so werden ihm in der Regel Zinsen nicht vergutet. Die Wertstellung erfolgt 
aber auch hierbei per zweiten Werktag. 

Jedoch nicht immer werden die vom Kunden verkauften Schecks mit 
zweitagiger Valuta gutgeschrieben. Es geschieht dies nur bei Kunden, die 
zweifellos ala finanziell sicher erscheinen und bei denen auch keine Beanstan
dungen der Schecks erwartet werden. Meist werden Schecks auf das Ausland 
erst nach Bestatigung der OrdnungsmaBigkeit durch die bezogene Bank ab
gerechnet, wobei Telegrammkosten zu Lasten des Einreichers gehen. Bei 
einer solchen telegraphischen Anfrage wird in der Regel ebenfalls eine Stich
zahl oder ein Stich wort angegeben. Die telegraphische Bestiitigung der Ord
nungsmaBigkeit erfolgt gewohnlich mit einem V orbehalt, etwa in folgender 
Weise: "Angefragter Scheck ... wird bezahlt, falls formell in Ordnung." 

Schecks oder Auszahlungen werden nicht nur in der Form gehandelt, 
daB der Kunde einen auf eine auslandische Bank ausgestellten Scheck kauft 
oder verkauft, oder daB ihm ein Betrag in auslandischer Wahrung bei einer 
Auslandsbank zur Verfugung gestellt wird, bzw. daB er sein Gutbaben bei 
der Auslandsbank verauBert; vielmehr kann der Kunde auch ein Wah rungs
konto, d. h. ein Konto in einer oder mehreren bestimmten auslandischen 
Wahrungen bei der inlandischen Bank, mit der er in Geschaftsverbindung 
steht, fuhren lassen. Auf Grund des auf diesem Konto bestehenden Gut
habens kann der Kunde Schecks ziehen und weitergeben oder verkaufen; er 
kann auch "Oberweisungen an inlandische oder auslandische Firmen vor
nehmen, also Auszahlung verkaufen. Die Wertstellung solcher Schecks er
folgt einige Tage spater, und zwar entspricht der Unterschied zwischen dem 
Tage der Verfugung und der Belastung der Versendungsdauer eines auf eine 
Bank des betreffenden Landes gezogenen Schecks. Die Banken gehen hierbei 
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von der Erwagung aus, daB sie ein dem Wiihrungskonto des Kunden ent
sprechendes Konto im Auslande fiihren, iiber dessen Guthaben sie durch 
Scheck verfiigen miissen. Umgekehrt kann der Kunde diesem Konto (Wah
rungs-Kontokorrent-Konto) den durch Ankauf von "Oberweisungen oder 
Schecks entstehenden Gegenwert in auslandischer Wahrung gutschreiben 
lassen. 1m Gegensatz zu den Kreditbanken lehnt die Reichsbank die Fiih
rung solcher Wahrungskonten abo Auf die Guthaben, die die Kundschaft 
bei den Banken in auslandischer Wahrung unterhiilt, wird gewohnlich nur 
ein Zinssatz vergiitet, der etwas unter dem Satze liegt, den die Banken fiir 
ihr Guthaben im Auslande erhalten. 

In den Geschiiftsbedingungen vereinbaren die Banken gewohnlich mit 
ihrer Kundschaft, daB sie Verluste oder Rechtsnachteile bei den fiir den 
Kunden im Ausland gefiihrten Wii.hrungskonten, die ihr durch hohere Gewalt 
oder Eingriffe von hoher Hand (d. h. von behordlichen Stellen, Z. B. im 
Falle einer Beschlagnahme oder Liquidierung im ausliindischen Staat) ent
stehen, anteilig auf alle aus Konten in der betreffenden Wahrung Berechtig
ten umlegen kann. Dieser Vorbehalt deckt aber nicht etwaige Verluste aus 
Zahlungsunfiihigkeit des ausliindischen Korrespondenten, die vielmehr von 
der Bank selbst zu tragen waren, sofern hieriiber nicht besondere Vereinba
rungen getroffen sind. 

SoUen Devisen, die auf Wii.hrungs-Konto gutgebracht werden, zu Lasten 
des gewohnlichen (Reichsmark-) Kontos angeschafft werden, so muB die Mit
teilung an den Kunden (siehe Beispiel 67, Seite 543) gleichzeitig die Abrech
nung zu Lasten des Reichsmarkkontos wie die Gutschrift auf seinem Wiihrungs
Kontokorrent-Konto enthalten. 

"Obemimmt eine Bank Schecks oder Wechsel auf Amerika, so ist noch 
folgendes zu beachten. Nach den amerikanischen Gesetzen fiber die begeb
baren Urkunden haftet jeder Girant fiir die Echtheit des friiheren Indossa
ments, und zwar fiir einen Zeitraum von sechs Jahren. Kauft nun eine deut
sche Bank Z. B. einen Scheck auf New York an, und wird ihr dar Gegenwert 
von ihrer New Yorker Bank nach erfolgter Bezahlung durch den Bezogenen 
gutgeschrieben, so kann die deutsche Bank, falls sich innerhalb von sechs 
Jahren herausstellt, daB ein Giro gefiilacht war, von der New Yorker Bank im 
Regrellwcge wieder in Anspruch genommen werden, gleichgiiltig, ob sie sich 
das friihere lndossament hat garantieren lassen oder nicht. Darum pflegen 
die Banken sich beim Ankauf solcher Schecks etwa folgende Bescheinigung 
vom Kunden ausstellen zu lassen: 

lch bestiitige hiermit, heute einen Scheck iiber $ .... auf .... an Sie 
geliefert zu haben. Auf diesem Scheck befinden sich die Unterschriften der 
Firma . . . . als Ausstellerin und der Firma . . . . ala Girantin. 

lch fibemehme hiermit die vol1e Garantie fiir die Echtheit der auf dem 
Scheck befindlichen Unterschriften obengenannter Firmen und verpflichte mich, 
sobald Ihnen die Nachricht zugehen sollte, daB eine der Unterschriften gefiilscht 
ist, den Scheckbetrag mit $ ...• auf Ihr Verlangen sofort an Sie zu zahlen. 

32* 
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Meine vorstehende Verpflichtung solI so lange bestehen bleiben, als be
ziigIich des vorgenannten Schecks nach dem amerikanischen Gesetz eine 
Haftung fiir die Unterschriften in Geltung ist . 

.......... Name des Kunden. 

Vorstehende Unterschrift wurde in unserer Gegenwart vollzogen. 
. . . . . . . . .. Unterschrift der Bank. 

Die Kursfeststellung der amtlich notierten Devisen erfolgt an der Ber
liner Borse durch drei Maklergruppen, die aus je zwei vereideten Devisen
maklern bestehen. Jede Gruppe handelt bestimmte Devisen, z. B. eine Gruppe 
die nordischen Devisen, Holland und London. Die Kursfestsetzung erfolgt 
im Devisenzimmer der Borse und beginnt um 12 Uhr. 

Neben dem Handel in den amtlich notierten Devisen findet auch ein 
nicht offizieller Verkehr in Devisen auf andere Platze, den sogenannten Ost
devisen statt. Auch fiir diese Devisen wird eine Notierung vorgenommen, 
jedoch nicht durch vereidete Makler, sondern gemeinsam durch einen anderen 
Devisenmakler und einen Vertreter einer GroBbank. Es werden auch hierbei 
Geld- und Briefkurse festgesetzt, doch ist die Spannung zwischen beiden 
etwas groBer als bei den amtlich notierten Devisen. Die Notiz versteht sich 
fiir je 100 Einheiten, ebenfalls in telegraphischer Auszahlung. Die Preise der 
Ostdevisen werden in einigen Handelszeitungen, aber nicht im amtlichen 
Kursblatt veroffentlicht. In derselben Weise werden auch fiir die Banknoten 
der ostlichen Staaten Preise festgesetzt. Welche Devisen und Noten hierbei 
in Frage kommen, geht aus folgendem Beispiel 55 hervor: 

Auszahlung 

arschau W 
K attowitz 
Posen. 
K owno 

gr. P. Zloty . '1 
do. kl. St ... 

Lit .•..... 

Geld 

47,00 
47,00 
47,00 
41,685 

46,925 

41,43 

Beispiel Nr. 1)1). 

Berliner Ostdevisenkurse. 

21. September 
Brief 

47,20 
47,20 
47,20 
41,865 

47,325 

41,77 

rep.l) 

100% 
100% 
100% 
100% 

Noten 

1

100%1 

100% 

Geld 

46,975 
46,975 

-
41,71 

46,90 

41,48 

20. September 
Brief 

47,175 
47,175 

-
41,89 

47,30 

41,82 

rep.l) 

100% 
100% 
100% 
100% 

1

100% 

100% 

Neben den Devisengeschaften zu amtlich notierten Kursen entwickelt 
sich an der Borse ein freier Verkehr in Devisen. Ferner werden oft Devisen
geschafte zwischen zwei Banken desselben Ortes oder z. B. der Bank eines 
auswartigen Platzes des Inlandes mit der Bank eines Borsenplatzes durch 
telephonischen Verkehr abgeschlossen. Dieser Handel nimmt zeitweise einen 
groBen Umfang an. Haufig pflegen die Banken auch mit ihren Kunden 
Devisengeschafte am Telephon oder im Tafelgeschaft zu festen Kursen 

1) In dieser Spalte wird gewohnlich die Repartierung angegeben (s. S.354). 
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aIs Eigenhandler abzuschlieBen, und dies geschieht dann vielfach auf Grund 
der im freien Verkehr geltenden Preise. Vielfach schlieBt eine Bank Geschafte 
im freien Verkehr aber auch fiir eigene Rechnung ab; z. B. weil sie ihre Gut
haben in einer fremden Wahrung bei dem gegenwartigen Kursstand ver
mehren oder verkleinern will. Insbesondere aber dient der freie Verkehr 
dem sogenannten Usancehandel in Devisen, der sich in der letzten Zeit 
stark entwickelt hat. Darunter versteht man den Handel in einer Devise 
gegen eine andere, also nicht gegen Reichsmark. Man kauft z. B. Auszahlung 
London gegen Auszahlung (Kabel) New York. Der Verkaufer weist in diesem 
Faile seine Londoner Bankverbindung an, eine bestimmte Summe in Pfund 
Sterling an den Kaufer zu zahlen, und dieser stellt dagegen dem Verkaufer 
den entsprechenden Betrag in Auszahlung New York zur Verfiigung. Diese 
Geschafte werden zuweilen in Riicksicht darauf abgeschlossen, daB die Ver
zinsung der Guthaben in dem Lande, dessen Wahrung erworben wird, giinstiger 
ist als in dem Lande, von dem das Guthaben durch die Bezahlung der ge
kauften Devise abgezogen wird. Sie dienen ferner dem Ausgleich der Valuta
schwankungen an den verschiedenen auslandischen Platzen und werden 
daher oft zu Arbitragezwecken vorgenommen (s. S. 512). Sie werden aber 
auch zwischen der Bank und ihren Kunden abgeschlossen; namentlich Firmen 
des Warenhandels, die mit verschiedenen Landern AuBenhandel treiben, 
kaufen z. B. gegen ein Guthaben in schweizerischer Wahrung Auszahlung 
London, wenn sie dort Zahlungen zu leisten haben. Natiirlich sind hierbei 
die Spesen zu beriicksichtigen, die einen Zins- oder Kursvorteil ausgleichen 
konnen. Der Usancehandel mit der Kundschaft findet haufig auch in der 
Form statt, daB die Geschafte iiber die Wahrungs-Kontokorrent-Konten des 
Kunden gebucht werden. Dieser wird also in obigem Beispiel auf seinem 
schweizerischen Franken-Konto belastet und fiir den Gegenwert auf Pfund 
Sterling-Konto erkannt. In den Handelszeitungen werden gewohnlich die im 
Usancehandel der Borse erzielten Preise gemeldet; es heiBt z. B., daB Lon
don gegen Kabel New York sich auf 4,848 stellte, d. h. fiir 1 £ 4,848 Dollar 
gezahlt wurden. 

Ferner werden im freien Devisenverkehr auch Devisenterminge
schUte abgeschlossen. Eine amtliche Notierung findet also nicht statt. 
Zuweilen kommt es vor, daB der Devisenkaufer den Wunsch hat, die Ver
fiigung iiber den Geldbetrag im Auslande erst einige Tage spater zu erhalten, 
weil er die Zahlung erst dann zu leisten hat. Dennoch erscheint es ihm aber 
ratsam, die Auszahlung schon vorher anzuschaffen, weil er mit einer Steige
rung des Devisenkurses rechnet. Beim Handel kann daher vereinbart werden, 
daB die Auszahlung zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen soIl; man kann z. B. 
am l. Juli Auszahlung per 6. Juli handeIn. Es entstehen in diesem Faile fiir 
den Kaufer keine Zinsverluste wie beim Ankauf von Schecks, wo der Gegen
wert sofort zur Verfiigung gehalten wird und daher Zinsen verloren gehen, 
wenn das Geld erst spater abgehoben wird. Abgesehen von diesen, ziemlich 
seltenen Geschaften werden aber zahlreiche Devisengeschafte auf langere 
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Termine, auf einen, zwei, drei oder auch sechs Monate abgeschlossen. Die 
Bezahlung des Gegenwerts (in Reichsmarkwahrung) erfolgt, ebenfalls wie beirn 
Effektentermingeschiift, nach der Lieferung, d. h. nach erfolgter Auszahlung 
des Betrages in auslandischer Wahrung. Angesichts des Risikos der Kurs
veranderung werden die Devisentermingeschafte natiirlich von den Banken 
meist nur gegen Sicherheitsleistung abgeschlossen. 1m Verkehr der Banken 
untereinander wird eine Sicherheit in der Regel nicht verlangt. Der Unter
schied zwischen dem Kassakurs und dem Kurse der per Termin gekauften 
Devisen entspricht der Differenz zwischen dem Zinssatz, der in dem betreffen
den Lande, auf das die Devise lautet, bis zur Falligkeit des Guthabens er
wartet wird und dem in Deutschland fUr diese Zeit erwarteten Zinssatz. Kauft 
also z. B. der Kunde einer Bank Auszahlung London per drei Monate, so kann 
sich die Bank dadurch eindecken, daB sie sich ein entsprechendes Guthaben 
bei ihrer Londoner Bankverbindung beschafft. Sie kauft also Auszahlung 
London per Kassa. Dadurch schaltet sie jedes Kursrisiko aus. Auf das Lon
doner Guthaben erhalt sie Zinsen zu den in London iiblichen Zinssatzen; 
andererseits muB sie aber ihrem Kunden den Gegenwert in Reichsmark 
vorstrecken, so daB dieser hierfiir die in Deutschland iiblichen Zinsen zu be
zahlen hat. Der Kunde wird nun nicht etwa fiir die Zinsen auf den Reichs
markbetrag belastet und fiir diejenigen auf den Pfundbetrag erkannt, sondern 
es wird die Zinsdifferenz unter Beriicksichtigung des Gewinnes der Bank 
dem Kurse sogleich zu- oder abgerechnet. 

1st der Zinssatz in Deutschland hOher ala der auslandische, so wird ein 
Zuschlag auf den Kassakurs vorgenommen, den man als Report bezeichnet; 
ist er niedriger, so erfolgt ein Abschlag, der Deport genannt wird. Eine solche 
Berechnung kann natiirlich nur schatzungsweise vorgenommen werden, da 
die Entwicklung der Zinssatze in den heiden Landern (Deutschland und Eng
land) wahrend der Dauer des Engagements nicht bekannt sind. Auch ent
sprechen in der Praxis die Report- oder Deportsatze keineswegs immer genau 
der Zinsdifferenz; vielmehr werden diese Satze von der jeweiligen Nachfrage 
und dem Angebot in Termindevisen beeinfluBt. 1m allgemeinen wird die 
Nachfrage in Termindevisen groBer sein, wenn der Devisenkurs sich dem 
unteren Goldpunkt nahert, als wenn das Gegenteil der Fall ist. Denn bei 
niedrigem Devisenkurs wird das Bestreben, sich fiir' spater fallig werdende 
Verpflichtungen im Auslande friihzeitig einzudecken, um bei hoherem Kurse 
keinen Schaden zu erleiden, starker hervortreten, als wenn der Deviaenkurs 
aich dem oberen Goldpunkt nahert, bei dem, wenn die Wahrung geaichert 
iat, die Wahrscheinlichkeit eines Riickgangea infolge von Goldexporten 
groBer ist, als die einer weiteren Steigerung (a. S. 494). Die Bank, die einem 
Kunden Auszahlung per spatere Termine verkauft, braucht auch nicht regel
maBig Auszahlung per Kassa zu kaufen. Sie kann auf Grund eines im Aua
lande vorhandenen Guthabena verfiigen, oder sie kann aich auch selbat durch 
ein gleichartigea Gegengeachaft eindecken, da oft Verkaufer fiir Termin
devisen auftreten, die auf Grund von Warengeachaften zu einer beatimmten 
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Zeit Guthaben im Auslande zu erwarten haben, die sie zur Sicherstellung 
des Kurses vor dessen Falligkeit verkaufen (s. S. 504). SchlieBlich kann das 
Deckungsgeschaft auch in der Form vorgenommen werden, daB die Bank das 
auslandische Guthaben zwar per Kassa kauft, aber gleichzeitig ein Prolon
gationsgeschaft abschlieBt, indem sie das Guthaben per sofort mit Riick
lieferung zu einem spateren Termin - im vorliegenden Beispiel nach drei 
Monaten - hereingibt. In diesem Fall braucht die Bank dem Kunden den 
Gegenwert des auslandischen Terminguthabens in Reichsmark nicht vorzu
strecken; sie braucht also das Geld nicht bis zur Erfiillung des Termingeschafts 
festzulegen. Fiir den Gegenkontrahenten des Prolongationsgeschaftes be
deutet der Ankauf der Devisen per Kassa mit gleichzeitigem Verkauf per 
Termin nichts anderes, als wenn er fiir eine bestimmte Zeit - bis zur Erfiil
lung des Termingeschafts - ein auslandisches Guthaben erwirbt. Ein sol
ches Geschaft kann aus Griinden der Verzinsung abgeschlossen werden 
- wenn die Zinssatze im Auslande hoch sind -, oder auch, weil auf Grund 
aines Warengeschafts, z. B. zur Bezahlung von Rohstoffen ein auslandisches 
Guthaben sofort gebraucht wird, der Kaufer der Rohstoffe aber nach einem 
bestimmten Termin, z. B. nach Verarbeitung der Rohstoffe und Export der 
fertigen Erzeugnisse, ein auslandisches Guthaben erhalt, das er zur Ausschal
tung des Kursrisikos sofort per Termin verkauft. Haufig werden Kassage
schafte und gleichzeitig Termingeschafte in Devisen von den Banken auch 
auf Grund von Krediten abgeschlossen, die ihnen von ausliindischen Banken 
eingeraumt werden. Nimmt eine deutsche Bank z. B. von einer amerikani
schen Bank einen Dollarkredit auf die Dauer von drei Monaten in Anspruch, 
den sie ihrer Kundschaft in Reichsmark zur Verfiigung stellt, so verkauft 
sie die Dollars per Kasse und kauft gleichzeitig Dollars auf Termin per drei 
Monate. Beim Ablauf dieses Termingeschafts benutzt sie das hierdurch ent
stehende Dollarguthaben zur Riickzahlung des Dollarkredits. Sie ist daher 
gegen einen Kursverlust gesichert, der ohne den Terminkauf entstehen wiirde, 
wenn der Dollarkurs bei FaIIigkeit des Dollarkredits hijher notiert, als zur 
Zeit seiner Inanspruchnahme. Man nennt Devisengeschafte, bei denen ein 
Kassageschaft mit einem Termingeschaft verbunden wird, Swapgeschii.fte 
und die Report- und Deportsiitze, also die Differenz zwischen den Kursen, 
der Kassa- und Termingeschafte, demgemii.B Swapsiitze. 

Devisentermingeschafte der oben erwiihnten Art konnen sowohl gegen 
Reichsmark, als auch gegen andere Devisen abgeschlossen werden. In diesem 
Falle entspricht der Report oder ·Deport der Zinsdifferenz zwischen den beiden 
Lii.ndern, deren Devisen getauscht werden. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Devisenterminhandels ist schon 
kurz erwii.hnt worden (s. S. 410). Die Faile, in denen solche Termingeschafte 
zu Sicherungszwecken abgeschlossen werden, bei denen eine reine Spekula
tion also nicht in Frage kommt, sind hier viel zahlreicher als beim Effekten
terminhandel. Neben den schon erwahnten Geschii.ften kommen im Waren
handel Zeitgeschafte in Devisen haufig vor, ohne daB jedoch immer ein rein 
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borsenmaBiges, also nach bestimmten Borsenbedingungen (Usancen) ge
schlossenes Termingeschaft vorzuIiegen braucht. Die Formen, in denen diese 
Zeitgeschafte abgeschlossen werden, sind im allgemeinen folgende: 

1. An- oder Verkauf von auslandischen Wechseln (Valutaakzepten, 
Valutatratten). Sie entstehen fast regelmaBig aus Exportgeschaften, indem 
der Verkaufer von Waren auf den auslandischen Kaufer einen Wechsel zieht, 
den dieser gewohnlich akzeptiert. Der Wechsel wird yom Verkaufer bei einer 
Bank diskontiert, die den Gegenwert unter Abzug der Zinsen bis zur Fallig
keit, berechnet zum Diskontsatz des fremden Landes, in dessen Wahrung er 
zahlbar ist, und einer Provision an den Verkaufer sofort auszahlt. Die Wechsel 
miissen mindestens eine so groBe Laufzeit haben, daB ihr Eintreffen am Zah
lungsorte vor Verfall rechtzeitig erfolgen kann. Dieser Handel entspricht 
ungefahr dem vor dem Kriege iiblichen Verkehr in Wechseln mit langer Sicht, 
ffir die, wie erwahnt (S.496), damals amtliche Kurse festgestellt wurden. 
Auch die Reichsbank kauft Valutaakzepte, ja sogar Valutatratten an. Da 
die Reichsbank nur Wechsel kaufen darf, die die Unterschrift von mindestens 
drei ihr als zahlungsfahig bekannten Personen oder Firmen tragen und der 
auslandische Akzeptant hierbei in der Regel ausscheidet, werden diese Ge
schafte oft in der Form abgeschlossen, daB der Exporteur den Wechsel an 
eine Privatbank verkauft, die ihn giriert und an die Reichsbank weitergibt. 
FUr das durch die Indossierung entstehende Risiko berechnet die Privatbank 
eine Gebiihr in Form eines Kursabschlages. Die an die Reichsbank verkauften 
Wechsel dfirfen jedoch nur eine Laufzeit von hochstens drei Monaten haben. 
Die Ankaufsspesen der Kreditbanken fUr Wechsel auf auslandische Bezogene 
und in auslandischer Wahrung richten sich nach den Bedingungen der Reichs
bank. Sie sind jedoch - wie bei deutschen Wechseln - etwas hoher als die 
der Reichsbank. Wechsel in ausliindischer Wahrung auf deutsche Bezogene 
kauft die Reichsbank nicht, um zu verhindem, daB im Inlande Geschafte 
in einer fremden Wiihrung abgeschlossen werden. 

2. An- oder Verkauf von Devisen auf einen spateren Termin. 
Meist wickeln sich diese Geschafte in der Form ab, daB der Exporteur Aus
zahlung auf einen bestimmten, spateren Termin verkauft, der Importeur da
gegen kauft. 1m Gegensatz zum Diskontgeschaft in Valutawechseln wird der 
Gegenwert, wie erwahnt, erst beiLieferung der Devise bezahlt. Ein Unterschied 
zwischen dem Effektentermingeschaft besteht darin, daB der Termin ffir die 
Abwicklung verschieden ist, also nicht nach einheitlichen Borsengebrauchen 
geregelt wird. A. verkauft z. B. an die X-Bank 1000 Lstr. Auszahlung London 
per 15. November 1928. Der Verkaufer hat daher spatestens an diesem Termin 
1000 Lstr. Auszahlung London an den Kaufer zu liefem, d. h., ebenso wie beim 
Kassahandel in Auszahlung, den Pfundbetrag durch seine auslandische Bank
verbindung an die auslandische Bankverbindung des Kaufers auszahlen zu 
lassen. Gewohnlich wird der Liefertermin einige Tage spater festgesetzt, ala 
der Termm., an dem der Exporteur die Zahlung von seinem auslandischen 
Abnehmer zu erwarten hat. Dies geschieht, um das Devisentermingeschaft 
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rechtzeitig erfullen zu konnen. Abgesehen von diesem geringen Unterschied 
wird jedoch in der Regel der Termin schon beim AbschluB des Geschafts 
mit der Falligkeit der auslandischen Forderung in Ubereinstimmung gebracht. 
Allerdings werden, wenn es sich um langfristige Warengeschafte handelt, 
zuweilen die Devillentermingeschafte mit kiirzerer Frist abgeschlossen, und 
nach Ablauf wird ein neues Geschaft getatigt. Auf eine bestimmte Frist sind 
jedenfalls, wie hieraus hervorgeht, diese Geschafte nicht beschrankt. Diese 
Geschafte dienen dazu, das Kursrisiko auszuschalten, das, wie wir gesehen 
haben, namentlich in Landern mit nicht stabiler Wahrung infolge der Schwan
kungen der Valuta recht groB ist. Hat z. B. eine Baumwollspinnerei in den 
Vereinigten Staaten von Amerika Rohbaumwolle gekauft, die in drei Monaten 
in Dollarwahrung zu bezahlen ist, so wird sie bestrebt sein, sich schon beim 
Ankauf der Ware die notwendigen Devisenbetrage zu sichern. Sie lauft 
sonst Gefahr, zur Zeit der Fii,lligkeit der Schuld einen hoheren Kurs zu zahlen, 
wahrend sie der Preiskalkulation fUr die aus der Rohbaumwolle herzustellen
den Garne den zur Zeit des Einkaufs der Rohstoffe geltenden Dollarkurs zu
grunde gelegt hatte. Oft wird sie auf Grund dieser Kalkulation bereits Garn
verkaufe im Inlande, also in deutscher Wahrung, vorgenommen haben. Ebenso 
wird eine Maschinenfabrik, die z. B. Maschinen an einen hollandischen Ab
nehmer in hollandischer Wahrung verkauft hat, die Absicht hegen, sofort 
nach AbschluB des Geschaftes das erst spater fallige hollandische Guthaben 
zu verkaufen. Denn im FaIle eines Kursruckganges der Devise Holland kann 
die Fabrik, die beim Verkauf der Maschinen den gegenwartigen Kurs zugrunde 
gelegt hatte, einen erheblichen Verlust erleiden. Fur aIle am AuBenhandel 
beteiligten Kreise besteht daher ein sehr groBes Interesse an einem Devisen
terminhandel. Der Kaufer der Rohstoffe hat zwar die Moglichkeit, sich auch 
durch sofortigen Ankauf von Devise New York oder von amerikanischen 
Noten im Kassaverkehr gegen Valutaverluste zu sichern. In der Praxis wird 
er aber solche Kaufe nur in den seltensten Fallen vornehmen konnen, weil 
er die Devisen oder Noten sofort bezahlen muB, wahrend er die Ware erst in 
einigen W ochen erhiilt und die daraus hergestellten Erzeugnisse sogar erst 
nach weiterem Ablauf einiger Monate verkaufen kann. 

3. An- und Verkauf von Kurssicherungstratten. Man versteht unter 
Kurssicherungstratten yom deutllchen Exporteur auf den auslandischen Ab
nehmer gezogene Tratten, die im Gegensatz zu anderen nicht akzeptierten 
Wechlleln beim Bezogenen nicht zum Akzept und nicht zur Zahlung vorgelegt 
werden sollen. Sie dienen vielmehr ausschlieBlich der Kurssicherung des 
Verkaufers. Ihre Einfiihrung erfolgte erst in der Inflation, weil die Reichs
bank, die damals hauptsachlich als Kaufer der Tratten in Betracht kam, den 
Exporthandel von dem Risiko der Valutaschwankungen nach Moglichkeit be
freien wollte. Seitdem der Devisenterminhandel wieder eingefiihrt ist, ist diese 
Art der Kurssicherung uberflussig geworden1). 

1) Nii.here Ausfiihrungen tiber die Knrssicherungstratten waren in der 8. Auflage 
(S. 382) enthalten. 
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Obgleich somit der Devisenterminhandel eine groBe volkswirtschaftliche 
Bedeutung hat, erleichtert er - ebenso wie der Effektenterminhandel- auch 
den AbschluB rein spekulativer Geschafte. Diese konnen namentlich zur Zeit 
einer Wahrungsverschlechterung dem Interesse des Staates zuwiderlaufen, 
indem sie die Spekulation auf den weiteren Riickgang der Wahrung erleich
tern und dadurch diesen Riickgang beschleunigen. 

Es ist daher begreiflich, daB es wahrend der Inflationszeit das Bestreben 
der Gesetzgebung war, jeden der Wahrung schadlichen Devisenterminhandel 
zu verbieten. Zuerst glaubte man, daB die den Devisenhandel im allgemeinen 
erheblich einschrankenden gesetzlichen Vorschriften geniigen wiirden; schlieB
lich, und zwar nur wenige Monate vor dem Aufbau der neuen Wahrung wurde 
der Devisenterminhandel durch eine besondere Verordnung - vom 3. Juni 
1923 (RGBl. I, S.511) verboten. Das Verbot erstreckte sich auf "Termin
geschafte in Zahlungsmitteln oder Forderungen in auslandischer Wahrung, 
in Edelmetallen sowie in auslandischen und in inlandischen Effekten gegen 
Mark oder Wertpapiere, die auf Mark lauten." Dagegen fiel die Diskontierung 
eines z. B. von einem Exporteur ausgestellten, auf seinen auslandischen Ab
nehmer gezogenen Wechsels nicht unter diese Verordnung. 

Die Wiederzulassung des Devisenterminhandels erfolgte erst, nachdem 
sich schon einige Zeit erwiesen hatte, daB das Vertrauen zur deutschen Wah
rung erstarkt war. Zuerst wurde das Gesetz gegen die Kapitalflucht, 
das u. a. die Versendung von Zahlungsmitteln oder Wertpapieren in das Aus
land von strengen Reglementierungsvorschriften abhangig machte, nebst 
den sogenannten Valutaspekulationsverordnungen, und zwar schon 
am 31. Dezember 1924 auBer Kraft gesetztl). Wichtige Teile der darin ent
haltenen Vorschriften, z. B. der Zwang zur Benutzung bestimmter als "De
visenbanken" zugelassener Banken zum AbschluB von Devisengeschaften, 
sowie das Verbot des Terminhandels in auslandischen Zahlungsmitteln usw. 
oder des Verkaufs von Devisen zu hoheren Preisen als den amtlichen Notie
rungen, zu denen bis zum Juni 1924 die Nachfrage nur in ganz minimalem 
Umfange befriedigt wurde, behielten jedoch zunachst noch Gesetzeskraft. 
Es wurde eine neue Devisenordnung (vom 8. November 1924) erlassen, und 
gleichzeitig regelte noch die W echselstu ben- Verordnung von 1923, die 
nur Anderungen erfuhr, den Geschaftsbetrieb der mit dem Handel von aus
landischen Geldsorten, Noten usw. befaBten "Wechselstuben", die nicht 
Devisenbanken im Sinne des Gesetzes bildeten. Stiick fiir Stiick wurden aber 
auch diese Bestimmungen gemildert. Die wichtigste Anderung trat im Jahre 
1926 ein, als eine Neufassung der Devisenordnung mit Wirkung vom 1. Mai 
1926 ab im wesentlichen nur noch die Beschrankung auf Devisenbanken be
stehen lieB, wahrend gleichzeitig auch die Wechselstubenverordnung stark 
gemildert wurde. Von diesem Tage an war auch der Devisenterminhandel 

1) Eine ausfUhrIiche Darstellung der in der Inflationszeit bestehenden Vorschriften 
zur Verhinderung der Kapitalflucht, iiber den Devisenhandel usw. ist in der 8. Anflage 
(S. 384-397) enthalten. 
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wieder gesetzlich zugelassen. GroBere praktische Bedeutung hat er jedoch 
sogar erst spater erlangt. Denn zunachst blieb noch die Bestimmung in Kraft, 
daB Devisen zu einem hoheren Kurse als dem jeweils bekannten letzten amt. 
lichen Briefkurse nicht abgegeben werden diirfen. Auch fehlte den Devisen. 
kursen noch jede Beweglichkeit, so daB der AbschluB von Sicherungs. oder 
SpekulationsgeschMten praktisch kaum einen Zweck hatte. Die Reichsbank 
setzte namlich, unabhangig von dem Umfange des Angebots oder der Nach· 
frage, den Kurs des Dollars regelmaBig auf 4,20 RM. fest, und die Kurse der 
iibrigen auslandischen Zahlungsmittel wurden auf Grund der rechnerisch 
festgesetzten Paritat zum Dollarkurse notiert. Diese Fixierung des Dollar· 
kurses dauerte bis Ende August 1926. Erst nachdem nunmehr, je nach An· 
gebot und Nachfrage, eine Beweglichkeit der Wechselkurse innerhalb der 
Goldpunkte eintrat, kamen das Devisentermingeschaft und der Arbitrage· 
handel in Devisen allmahlich in FluB. Eine vollige Beseitigung aller gesetz. 
lichen Hemmnisse des Devisenhandela und damit auch eine Erstarkung des Ter· 
minhandela und der Arbitrage in Devisen brachte die Verordnung vom 
22. Februar 19271). Seitdem besteht also wieder unbeschrankte Freiheit fiir 
den Devisenhandel; natiirlich in den Grenzen der allgemeinen Gesetzes. 
bestimmungen, namentlich der Vorschriften des Borsengesetzes iiber die 
Wirksamkeit von Termingeschaften. 

Die Frage, inwieweit der Devisenterminhandel danach dem Differenz· 
und Spieleinwand ausgesetzt ist, bedarf noch einer Erorterung. Das 
Borsengesetz befaBte sich urspriinglich nur mit dem Terminhandel in Wert· 
papieren. Durch eine Novelle zum Borsengesetz vom 23. Dezember 1920 
(RGBI. S. 2317) - in Kraft getreten am 14. Januar 1921 - wurden jedoch 
die auf den Terminhandel in Wertpapieren geltenden Vorschriften des Borsen· 
gesetzes auf Papiergeld, Banknoten und dgl., Auszahlungen, Anweisungen 
und Schecks ausgedehnt. Danach konnten Termingeschiifte in Devisen nur 
dann ala offizielle Borsentermingeschafte (s. S. 416) angesehen werden, wenn 
die Devisen zum offiziellen Borsenterminhandel ausdriicklich zugelassen sind. 
Das ist aber, wie wir gesehen haben, bisher nicht der Fall~ Durch eine Ver· 
ordnung vom 7. Marz 1925 (RGBI. I S.20) ist aber bestimmt worden, daB 
die Vorschriften des § 58 Bors.G. auf Borsentermingeschafte in Wechseln 
und auslandischen Zahlungsmitteln, die zum Borsenterminhandel nich t zu· 
gelassen sind, Anwendung finden. Danach geniigt es, daB die Devisen selbst 
offiziell notiert werden, um den Differenz. und Spieleinwand in den Fallen 
auszuschlieBen, in denen er auch bei offiziell zum Borsenterminhandel zu· 
gelassenen Wertpapieren nicht erhoben werden kann. 

Selbst beim Kassahandel in Devisen konnen Verluste der einen Partei 
infolge einer Nichterfiillung der anderen Partei leicht eintreten. Kauft A. 
z. B. von B. an der Borse telegraphische Auszahlung Holland, so muB er, 

1) Aus verfassungsrechtlichen Griinden wiederholt durch die Verordnung vom 
7. November 1927. 
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obgleich der Gegenwert anB. bei dem iiblichenHandel"Valuta kompensiert" 
erst am Tage der Auszahlung oder tJberweisung an die hollandische Bank 
zu entrichten ist, doch bereits die Zahlung zu einer Zeit leisten, wo er noch 
nicht im Besitze einer Gutschrift- oder "Oberweisungsanzeige der hollandischen 
Bank ist. Daher setzt der Handel in Devisen ein VertrauensverhaItnis des 
Kaufers gegeniiber dem Verkaufer in der Richtung voraus, daB dieser iiber 
ein entsprechend groBes Guthaben im Auslande tatsachlich verfiigt und die 
Auszahlung oder "Oberweisung an die yom Kaufer genannte Firma ordnungs
gemaB veranlaBt. Auch der Verkaufer geht ein Risiko ein, wenn der Kaufer 
zur Abnahme und, im FaIle der Zwangsglattstellung, zur Zahlung des Ver
lustes nicht imstande ist, der fiir ihn bei einem Kursriickgang entsteht. 

Um diese Gefahren im Berliner Devisenhandel zu vermindern, ist im 
November 1921 die Berliner Devisen-Abrechnungsstelle gegriindet 
worden. Sie stellt eine Vereinigung einer Anzahl von Berliner Banken und 
Bankiers dar. Als Zweck wird in der Satzung die Abrechnung und Sicherung 
von Geschaften, die ihre Mitglieder untereinander in amtlich notierten De
visen tatigen, bezeichnet. Die Abrechnungsstelle ist der Bank des Berliner 
Kassen-Vereins angegliedert. Die Mitglieder haben sich zu verpflichten, Berliner 
Banken oder Bankiers, die der Abrechnungsstelle nicht angehoren, nicht als 
Aufgabe fiir Geschafte in amtlich notierten Devisen anzunehmen. Anderer
seits sollen samtliche in Berlin in amtlich notierten Devisen geschlossenen Ge
schafte der Mitglieder, soweit sie durch Makler vermittelt wurden, durch die 
Devisen-Abrechnungsstelle abgewickelt werden. Direkt zwischen den Mit
gliedern abgeschlossene Geschafte konnen zwar ebenfalls durch die Abrech
nungsstelle geleitet werden; sie werden aber gewohnlich direkt abgewickelt. 

Der Verkehr mit der Devisen-Abrechnungsstelle erfolgt grundsatzlich 
in ahnlicher Form wie der Verkehr mit dem Liquidationsverein fUr Effekten
termingeschafte (s. S. 437). Jedoch findet bei der Abrechnungsstelle die 
Skontrierung taglich, bei den Effektengeschaften monatlich statt. Jedes Mit
glied der Devisen-Abrechnungsstelle hat iiber seine samtlichen Geschafte in 
amtlich notierten Devisen Listen (Skontrobogen) anzufertigen, und zwar 
je einen Bogen fiir jede Devisengattung (z. B. Auszahlung Holland). Die 
Bogen sind zwei Werktage vor dem Falligkeitstage bis 18 Uhr, Sonnabends 
bis 16 Uhr der Abrechnungsstelle einzuliefern; sie enthalten also nur die
jenigen Geschafte, die am zweiten Werktage nach der Einreichung fallig sind, 
d. h. in der Regel die am Tage der Einreichung abgeschlossenen Geschafte in 
telegraphischer Auszahlung. Geschafte, die erst spater zur Abwicklung 
kommen, konnen daher nicht schon am AbschluBtage in die Skontrobogen 
eingestellt werden. Am Kopfe der Listen vermerkt der Einreicher seine 
Firma, die Bezeichnung der Devise, das Datum der Einreichung, den Fii.llig
keitstag und den Kurs. In der Mitte des Bogens sind die Namen samtlicher 
Mitglieder der Abrechnungsstelle in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt. 
Links von dieser Mittelspalte ist eine Kolonne fiir die yom Einreicher gekauften 
Betrage eingerichtet, wahrend die verkauften Betrage in die Kolonne rechts 
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Beispiel Nr. li6. 

Firma .... .......... ............... . Berlin, den ......................................... 19 .. . 

Devise: ........................ Fiillig per:. Heutiger Mittelkurs fUr ..................... = RM •.. _ .... _ ... . 

Valuta. II' 
Wir 

kauften von: 

American Express Compo 
Arnhold, Gebr .• 
Arons, Gebrllder. 
Arons & Walter 
Bank f. ausw.Handel, A.-G. 
Bankkommandlte Mayer, 

Loewenbelg & Co. •• 
Berliner Bank-Instltut 

J osephGoldschmidt&Co. 
BerlinerHandels-Gesellsch. 
Bernheim, Blum & Co .. 
Bett Simon & Co. . I 
Blelchroder, S.. . I 
Blumenfeld & Co., Georg II 

Boehm, Simon. . . 
Cahn, Carl 
Carsch & Co., Kom.-Ges .. 
Comes & Co .. 
Commerz- u. Privat-Ballk 
Darmstidt. u.Nationalbank 
Dplbriick, Schickler & Co. 
Deutsch-Asiatische Bank • 
Deutsche Bank-D1sconto • 
Deutsche Girozentrale, 

Dtsche. Kommullalbank 
Dtsche. LlInderbank A.-G. 
Deutsche Orientbank A.-G. 
Dt. Ralffeisenbank, A.-G .• 
Deutsch-Siidamerlk. Bank 
Dtsche. 1l"berseeische Bank 
Dt. Verkehrs-Kredit-Bank. 
Dresdner Bank . • I 

Dreyfus & Co., J. 
Fester & Co., Alfred 
Friedmann & Co., E.L •. 
Fromberg & Co., Georg. 
v. Goldschmidt-Rothschild 
Hagen & Co.. •• 
Handelsbank A.-G .. 
Hardt & Co .• 

Valuta Valuta 
Wir Wir 

verkauften an: kauften von: 

Transport 

Jacquier & Securius 
Jaffa & Levin •• 
Japhet, Sundheimer & Co. 
Jarislowsky & Co. 
Katz & Wohiauer 
Kaufmann & Co., S. 
Koppel & Co.,Bankgeschllft 
Krause &Co.,F.W., " 
Kuczynski, Wilhelm 
Lesser, Nathan & Co .. 
Loewenberg & Co., G. 
Loewenherz, J .. 
Mendelssohn & Co .. 

I Valuta. 
Wir 

verkauften an: 

Merzbach, Gebriider . I 
Meyer, E.J •. 
Meyer & Co .. 
Mltteldeutsche Crcditbank I 

N elken & Sohn, Marcus. . 
Oppenheim & Sohn, Hugo. 
Perls, Carl. 
Pincus, Siegmund . 
Pro Zentral-Genoss.-Kasse 
Preu.llische Staatsbank . 

, Raehmel & Boellert 
Relchsbank 
Reichs-Kredlt-Gesellschaft 
Rochling, Gebr •• 
Rosenhelm & Co., William 
Sachs, B. & E •. 
Schiff, Martin. •. . 
Schlesinger, Abraham . i 
Schoenberger & Co., S .. 
Schwarz,Goldschmldt&Co. 
Silberberg, Moritz . • . 
Speyer-ElIIssen, Lazard 
Sponhoiz & Co., V. H. Herz 
Sponhoiz, Ehestiidt & Schr. 
Velt & Co., Gebrllder. 
Wassermann, A. E. 
Wolfsohn & Co., Georg . 

I 

Hardy & Co. G. m. b. H. i 

Heyman, Gebr. . ...• 1 

___ 4-~..;:I:::n:;:te~rnation. Handelsban:::k:;·...;;.. ____ I-..... ___ +-_i 
I II Transport I I II Summa II 

Wir kauften per Saldo ....................................... = RM •.......................... 
Wir verkauften per Saldo .......................................... = RM •............................ 

(Flrmenstempel) 

Hler hat der Kaufer'den Beieg mit der Angabe, an welche auslandlsche 
Stelle iiberwlesen werdeilioll, mit elner Stecm.del anzuheften. 
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von der Spalte eingesetzt werden. Auf der Kaufseite und auf der Verkauf
seite der Listen werden die Betrage addiert, und der Saldo wird am SchIuB 
des Bogens eingesetzt (siehe Beispiel 56). Ergibt sich, daB das Mitglied in 
der Devise per "Saldo" Kaufer ist, so hat es der Liste einen Beleg beizu
fligen, in dem angegeben wird, an welche auslandische Bank der Betrag ge
zahlt bzw. liberwiesen werden solI (z. B. 10000 holl. Gulden zu remittieren an 
Hope & Co., Amsterdam - Beispiel 57). 

Beispiel Nr.67. 

Berliner Devisen -Abrechnungsstelle 

(V om Kiufer auszufiillen) 

Nach dem Skontro p •...................................................................... 
nehme ich ab ............................................................................................. . 
die an .............................................................................................................. . 
zu iiberweisen Bind. 

(Firma) .................................................................... . 

Aus der Skontrierung ergibt sich bei der Abrechnungsstelle, welche Firma 
den Kaufern als Lieferer zugewiesen werden kann oder an wen die ala Ver
kaufer aufgetretenen Firmen zu liefern haben. Die Abrechnungsstelle sendet 
die Belege liber die gekauften Devisen an diejenigen Mitglieder, die Devisen 
dieser Gattung verkauft haben. Die Verkaufer haben auf Grund dieser Zettel 
am Vormittag des nachsten Werktages, also an dem der Fiilligkeit voraus
gehenden Werktage, mitzuteilen, durch welche auslandische Bank die Zah
lung oder Vberweisung erfolgt (s. Beispiel 57a). Ferner haben sie die au slan
dische Bank anzuweisen, die Remittierung am nachsten Werktage an die yom 
Kaufer bezeichnete Bank vorzunehmen. Diese Anweisung darf der Ver
kaufer jedoch nur abgehen lassen, wenn er bis 16 Uhr des dem Falligkeitstage 
vorausgehenden Werktages von der Abrechnungsstelle keinen Gegenauftrag 
erhalten hat. Dieser Fall tritt ein, wenn der Kaufer bei der Abrechnungs
stelle keine genligende Deckung besitzt und deren Aufforderung, die ala er
forderlich bezeichnete Anschaffung oder Deckung bereitzustellen, nicht nach-

Beispiel Nr. 67a. 

Berliner DeviR en-Abrechnungsstelle 

(Vom Verkii.ufer auszufiillen) 

An 

Die von Ihnen aus dem Skontro p ............................. ; ............ -
abzunehmenden ........................................................................................... . 
liefert ............................................................................................................. . 
an ..................................................................................................................... . 

(Firma) ................................................................... .. 
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gekommen ist. Rat dagegen der Verkaufer nicht rechtzeitig seine Sicher
stellungsverpflichtungen erfiillt, sowird ibm der Reichsmarkgegenwert der 
verkauften Devisen, also etwa der zur Verfiigung gestellten Auszahlungen, 
bis zu dem Zeitpunkt nicht freigegeben, an dem er auch ohnehin durch Ab~ 
wicklung des Geschaftes von der Deckungsnotwendigkeit befreit werden wiirde. 

Wie oben erwahnt wurde, besteht der eigentliche Zweck der Devisen
Abrechnungsstelle darin, das gegenseitige Risiko der Devisenkaufer und 
Devisenverkaufer zu vermindern. Um dies zu erreichen, mull jedes Mit
glied der Abrechnungsstelle zunachst jedes einzelne Devisengeschaft decken, 
und zwar Kaufe wie Verkaufe. Insoweit sich die in ein und derselben 
Devise geschlossenen, per gleichen Tag zu erfiillenden Geschafte eines Mit
gliedes gegeneinander kompensieren, kommt fiir die Berechnung der zu 
leistenden Sicherheit nur der Saldo in Betracht. Die Sicherheiten bestehen 
in Geld, Guthaben bei der Devisen-Abrechnungsstelle oder der Bank des 
Berliner Kassen-Vereins, sowie in erstklassigen Bankdiskonten. Der Ver
kaufer kann auch bOrsengiingige, vom Ausschull genehmigte Wertpapiere 
hinterlegen. Zugelassen sind, ahnlich wie bei der Liquidationskasse zur Siche
rung von Effektenengagements, alle notierten Werte und einzelne Werte ohne 
amtliche Notierung. Der Kurswert dieser Papiere wird nicht vollstiindig, 
sondern nur in bestimmter gestaffelter Rohe als Deckung betrachtet. Die 
Deckung des Verkiiufers wird frei, sobald der Kaufer der Abrechnungsstelle 
anzeigt, dall er die ausliindische Valuta empfangen hat. Der Kiiufer ist zu 
dieser Anzeige binnen eines Werktages nach Eingang der Mitteilung seines 
auslandischen Korrespondenten verpflichtet. 

Durch die Vorschriften iiber die Sicherheitsleistung soll einer aIlzu starken 
spekulativen Betiitigung finanziell nicht geniigend kraftiger Bankfirmen ent
gegengewirkt werden. 

Die Bezahlung des Gegenwerts fur die gekauften und durch die Ab
rechnungsstelle skontrierten Devisen erfolgt ebenfalls an die Abrechnungs
stelle, die den Betrag dem Verkiiufer iiber die Bank des Berliner Kassen
Vereins vergiitet. Die Verrechnung mit der Abrechnungsstelle erfolgt zum 
amtlichen Durchschnittskurse (Mittelkurs, s. S. 496) der Devise am Tage der 
Einreichung des Bogens, also am zweiten Werktage vor dem Fiilligkeitstage. 
Der Unterschied zwischen diesem Durchschnittskurse und demjenigen De
visenkurse, zu dem die Abschliisse zustande gekommen sind, wird zwischen 
Kaufer und Verkiiufer direkt verrechnet. Die Einziehung dieser Betrage 
mull durch den Berliner Kassen-Verein erfolgen; die die Rechnung enthalten
den Umschliige sind mit der Aufschrift "Devisen-Differenz" einzuliefern. Die 
Forderungen an den Kassen-Verein, die aus der Einziehung dieser Differenzen 
entstehen, haften fiir die Forderungen der Devisen-Abrechnllngsstelle an die 
Mitgliedsfirmen. (Satzung der Abrechnungsstelle § 25, 4; Geschiiftsordnung § 4.) 

Infolge der starken Verminderung, die das Devisengeschaft seit der Sta
bilisierung erfahren hat, ist auch die Tatigkeit der Devisen-Abrechnungsstelle 
kleiner geworden. Nicht selten ziehen es zudem Bankfirmen vor, die ihnen 
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zum Einheitskurs erteilten Auftrage in Devisen nicht durch Ausfiihrung an 
der Borse und nachfolgende Abrechnung iiber die Devisenabrechnungsstelle 
auszugleichen, sondern statt dessen direkt mit der Reichsbank zu handeln. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB sich ein groBer Teil des Borsen
handels in Devisen zum Zwecke der Devisenarbitrage vollzieht. Ebenso 
wie die Effektenarbitrage will die Devisenarbitrage aus den Kursdifferenzen 
verschiedener Borsenplatze Gewinne ziehen. Soweit die Devisenarbitrage 
zwischen zwei Platzen desselben Landes vorgenommen wird, besteht kein 
Unterschied gegeniiber der Effektenarbitrage. Der Berliner Arbitrageur 
kauft z. B. Auszahlung Holland mit 167,80 RM. fiir je 100 Gulden, wahrend 
sein "Metist" denselben Betrag in Frankfurt a. M. mit 168,15 RM. verkauft. 
Auch hierbei vollzieht sich der Handel auf Grund der wahrend des telepho
nischen Gespraches der beiden Arbitrageure geltenden Kurse. Da Devisen 
im freien Verkehr der Borse gehandelt werden, konnen die Geschafte an 
beiden Platz en beinahe gleichzeitig gemacht werden. 

Die Devisenarbitrage mit dem Auslande gestaltet sich wesentlich anders 
als diejenige innerhalb Deutschlands. Hier braucht sich der Handel durchaus 
nicht auf dieselbe Gattung von Devisen zu erstrecken. Vielmehr besteht 
gerade die einfachste Form der Arbitrage darin, daB an beiden Borsenplatzen 
verschiedene Devisen gehandelt werden, und zwar an dem einen Platze 
Devisen auf den anderen und umgekehrt. 1m Gegensatz zur Effektenarbitrage 
werden auch an beiden Platzen Geschafte in derselben Richtung abgeschlos
sen, also zwei Kaufgeschafte oder zwei Verkaufgeschafte. Der deutsche 
Arbitrageur kauft z. B. an der Berliner Borse Auszahlung Amsterdam; er 
erhalt dadurch bei einer Amsterdamer Bank ein Guthaben, das er dazu be· 
nutzt, an der Amsterdamer Borse Auszahlung Berlin kaufen zu lassen. Das 
ihm von der Amsterdamer Bank zur Verfiigung gestellte Guthaben in Berlin 
verwendet er zur Bezahlung der in Berlin gekauften Devise Amsterdam. 
Voraussetzung fUr eine gewinnbringende Durchfiihrung der Arbitrage ist 
natfirlich, daB unter Beriicksichtigung der Spesen der ffir den Ankauf der 
Devise Amsterdam in Berlin zu zahlende Markbetrag geringer ist, als der
jenige Markbetrag, den er in Amsterdam ffir den in Berlin gekauften Gulden
betrag erhalt. Notiert z. B. in Berlin Auszahlung Amsterdam 167,80 RM. 
ffir je 100 Gulden, so hat der Arbitrageur fUr den Ankauf von 10000 Gulden 
Auszahlung Amsterdam 16780,- RM. zu zahlen. Betragt gleichzeitig der 
Markkurs in Amsterdam 59,491/ 2 ffir je 100 RM., so kann der Arbitrageur 
ffir das durch den Kauf der Devise Amsterdam dort entstandene Guthaben 
von 10000 Gulden Auszahlung Berlin in Hohe von 16808,10 RM. anschaffen 
lassen; er erzielt also ohne Beriicksichtigung der Spes en an der Arbitrage 
einen Gewinn von 28,10 RM. 

Die Berechnung der Paritat zwischen den Wechselkursen zweier Lander 
ist sehr einfach. Da sich die amtlichen N otierungen und dementsprechend auch 
der Handelim freien Verkehr fast ausschlieBlich auf telegraphische Auszahlung 
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erstrecken, kann die Umrechnung ohne weiteres erfolgen. Man erhalt das Re
sultat durch folgenden Kettensatz: 

1 holl. Gulden 
167,80 Reichsmark 

Auflosung 10000: 

100 Reichsmark 
100 holl. Gulden 

167,80 
= 59,594 holl. Gulden. 

Werden also in Berlin fur 100 holl. Gulden 167,80 Reichsmark gezahlt, 
so entspricht dieser Kurs einer Paritat von 59,594 holl. Gulden fiir je 
100 Reichsmark in Amsterdam. Man merke sich daher die Regel: Um die 
Paritat einer Devisennotiz am fremden Platz mit der heimisohen 
in gleioher Sioht festzustellen, dividiert man den Kurs der 
fremden Devise in die Zahl 10000. 

Diese Bereohnung wird in der Praxis fiir jeden einzelnen Fall haufig 
noch dadurch erspart, daB man, ahnlich wie bei der Effektenarbitrage, Pari
tatentabellen oder besondere Reohenwalzen verwendet. In den Tabellen 
oder auf den Walzen sind fiir eine groBe Anzahl von Kursen die Paritaten 
ausgereohnet, so daB fiir jeden Devisenkurs die entspreohende Paritat sofort 
festgestellt werden kann. 

Voraussetzung fiir die Bereohnung der Paritaten nach dieser Methode 
ist naturlich, daB auch die Notiz der heimisohen Wahrung an der auslan
dischen Borse sich a.uf diejenige Menge von Zahlungsmitteln des betreffenden 
Landes bezieht, der fiir einen bestimmten Betrag von Zahlungsmitteln des 
Auslandes bezahlt wird. So gingen wir in dem obigen Beispiel davon aus, 
daB der Markkurs in Holland in hollandisohen Gulden fiir je 100 Mark fest
gesetzt wird; ebenso wie der Berliner Kurs fiir Auszahlung Holland angibt, 
wieviel Mark fiir je 100 hollandisohe Gulden gezahlt werden. Eine Ausnahme 
in der Art der Notierung der Devisenkurse besteht, wie schon erwahnt (siehe 
S. 496), in England. An den dortigen Borsen bezieht sich die Notiz z. B. 
nioht auf Pfund Sterling fiir je 100 Reiohsmark, sondern auf Reichsmark fur 
je ein Pfund Sterling. Es besteht daher kein Unterschied zwischen dem Ber
liner Kurse fUr Auszahlung London, der sich ja ebenfalls auf Reichsmark fur 
je ein Pfund Sterling bezieht, und dem Londoner Kurse fUr Auszahlung Berlin. 

Eine Methode, die mit der Effektenarbitrage groBere Ahnlichkeit hat, 
besteht darin, daB der Arbitrageur an dem einen Platze Devisen auf einen 
dritten Platz kauft oder verkauft und gleichzeitig Devisen derselben Art 
am zweiten (Arbitrage- ) Platz verkauft oder kauft. Der Arbitrageur einer 
Berliner Firma kauft z. B. Auszahlung Paris und laBt, weil die Devisenkurse 
fiir die Transaktion gunstig stehen, das so in Paris gewonnene Guthaben in 
Holland verkaufen, indem er die mit ihm in Geschaftsverbindung stehende 
Amsterdamer Bankfirma anweist, an der dortigen Borse Auszahlung Paris 
zu verkaufen. Dabei ist zu beruoksichtigen, daB der Berliner Arbitrageur 
durch den Verkauf in Amsterdam ein Guthaben in hollandischer Wahrung 
erhalt. Um das Arbitragegeschaft vollstandig zu erledigen, muB daher noch 
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Auszahlung Holland in Berlin verkauft werden. Das hierfiir eingehende Geld 
dient zur Bezahlung der in Berlin gekauften Devise Paris. Der Ausgleich 
der Geldbetrage ergibt naturgemaB kleine Differenzen, schon infolge des bei 
dem Arbitragegeschaft entstehenden Gewinnes oder Verlustes. 

Ferner gibt es noch eine dritte Methode, die Kursdifferenzen zweier Platze 
auszugleichen; sie ist die schwierigste, findet aber in der Praxis sehr haufig 
Anwendung. Um sie auszufiihren, muB noch ein dritter Borsenplatz fiir die 
Transaktion herangezogen werden. Der Berliner Arbitrageur laBt z. B. 
Auszahlung Paris in Amsterdam kaufen und verkauft diese Devise in Kopen. 
hagen. Durch den Ankauf wird er in Amsterdam hollandische Gulden schuldig 
und erhalt in Paris ein Franks·Guthaben. Durch den Verkauf der Devise 
Paris in Kopenhagen wird das Pariser Guthaben getilgt; dagegen erhalt er 
in Kopenhagen ein Guthaben in danischer Wahrung. Um das Arbitrage. 
geschaft also vollstandig glattzustellen, ist es notwendig, in Berlin Devise 
Holland zu kaufen und Devise Danemark zu verkaufen. 

Die praktische Ausfiihrung der Devisenarbitrage mit dem Auslande er· 
foIgt auf Grund von telegraphischen oder telephonischen Kursmeldungen. Der 
telephonische Verkehr bietet den Vorteil, daB die Geschafte meist auf Grund 
der gemeldeten Kurse sofort abgeschlossen werden konnen, wahrend bei der 
telegraphischen Kursmeldung die Gefahr besteht, daB bis zum Eintreffen 
des Auftrages beim Absender des Telegrammes der Kurs eine so wesentliche 
Veranderung erfahren hat, daB die Arbitrage nicht mehr lohnend, vielleicht 
gar verlustbringend ist. Wie wir gesehen haben, wird bei der Effektenarbitrage 
und bei der Devisenarbitrage mit inlandischen Borsenplatzen gewohnlich 
eine Metaverbindung hergestellt, so daB die Arbitragegeschafte fiir gemeinsame 
Rechnung der beiden Arbitragefirmen abgeschlossen werden. Bei der Devisen· 
arbitrage mit dem Auslande handelt der Arbitrageur meist fiir eigene Rech· 
nung. Jedoch stehen die Arbitragefirmen mit bestimmten auslandischen 
Banken in standiger Verbindung, indem sie sich gegenseitig die Devisenkurse 
telegraphisch melden und moglichst oft in telephonischen Verkehr treten. 
Erfolgt der Handel am Telephon zu festen Kursen, so gehen beide Devisen· 
arbitrageure natiirlich das Risiko ein, ein entsprechendes Gegengeschaft an 
der Borse abschlieBen zu konnen, soweit sie nicht auf Grund eigener Engage. 
ments handem. Die Amsterdamer Bankfirma meldet z. B., daB der Reichs· 
markkurs 59,40 G, 59,48 B sei. Die deutsche Bankfirma verkauft ihr daraufhin 
100000 RM. Auszahlung Berlin mit 59,40. Die hollii.ndische Firma wird diesa 
Offerte abgeben, wenn sie glaubt, den Betrag im dortigen Markte hoher a1s 
mit 59,40 unterbringen zu konnen. Die deutsche Firma wird das Angebot 
nur annehmen, wenn sie der "Oberzeugung ist, in Berlin Auszahlung Holland 
hoher alB zur Paritii.t von 168,35 verkaufen zu konnen. Da der Briefkurs 
von 59,48 fiir die Reichsmark in Holland einer Paritii.t von ca. 168,12 ent· 
spricht, so wird der Berliner Arbitrageur auf Grund des Angebotes (59,40 G, 
59,48 B) Reichsmarkguthaben mit 59,48 in Amsterdam kaufen, wenn er in 
Berlin Devise Holland unter der Paritii.t von ca. 168,12 kaufen kann. 
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Neben dem Markkurse meldet die hollandische Bankfirma jedoch auch 
die Kurse fiir andere Devisen oder erbietet sich zu deren Ankauf zu festen Kur
sen. Erklart sie sich z. B. bereit, Auszahlung Paris zu 9,741/ 2 zu kaufen, oder 
zu 9,751/ 2 zu verkaufen, so berechnet der Berliner Arbitrageur, ob er bei den 
in Berlin zur Zeit geltenden Kursen fiir Auszahlung Holland und fiir Auszah
lung Paris eine gewinnbringende Arbitrage vornehmen kann. Diese Berech
nung geschieht in folgender Weise. Wie wir gesehen haben, muS der Berliner 
Arbitrageur, wenn er in Amsterdam Devise Paris kauft, in Berlin Devise 
Paris verkaufen uhd Devise Holland kaufen. Umgekehrt muS er, wenn er 
in Amsterdam Devise Paris verkauft, in Berlin Devise Paris kaufen und Devise 
Amsterdam verkaufen. Er stellt daher zunachst fest, welchen Reichsmark
betrag er im ersten FaIle anlegen muS, um die zur Bezahlung der Devise 
Paris in Amsterdam erforderliche Devise Holland anzuschaffen und ferner, 
welchen Reichsmarkbetrag er fUr den Verkauf der in Amsterdam gekauften 
Devise Paris erhalt. 1m zweiten Falle muS er ermitteln, welchen Reichsmark
betrag er erhalten wurde, wenn er das durch den Verkauf der Devise Paris 
in Amsterdam entstandene Guthaben in Berlin verkauft und wieviel er gleich
zeitig fiir den Ankauf desjenigen Betrages von Devise Paris in Berlin zu 
zahlen hat, der zur Lieferung der in Amsterdam verkauften Pariser Devise 
notwendig ist. 

Auf Grund des Angebotes in Devise Paris 9,741/ 2 G, 9,751/ 2 B, kann der 
Berliner Arbitrageur z. B. 100000 Fr. zu 9,751/ 2 kaufen oder zu 9,741/ 2 verkau
fen. Kauft er diesen Betrag zu 9,751/ 2, so schuldet er in Amsterdam 9755,
holl. Gulden. 1st Auszahlung Holland gleichzeitig in Berlin mit 168,43 RM. 
fur je100 Gulden erhaltlich, so hat erfiir diese 9755,- Gulden 97,55 X 168,43RM. 
d. h. 16430,35 RM. zu zahlen. Bei einem Berliner Kurse von 16,43 fUr je 100 Fr. 
Devise Paris ware also die Paritat hergestellt, denn er wiirde alsdann fur 
die in Amsterdam gekauften, in Berlin zu verkaufenden 100000 Fr. Devise 
Paris ebenfalls 16430,35 RM. erz:elen. Erst bei einem h6heren Berliner Kurse 
fur die Devise Paris als 16,43 ist also die Arbitrage gewinnbringend. Verkauft 
im zweiten FaIle der Berliner Arbitrageur 100000 Fr. Devise Paris in Amster
dam zu 9,741/ 2, so erhalt er hierfUr ein Guthaben von 9745,- holl. Gulden. 
Bei einem Berliner Geldkurse von 168,01 RM. fur je 100 Gulden Auszahlung 
Holland kann er dieses Guthaben fiir 9745 X 168,01, d. h. fur 16372,55 RM. 
verkaufen. Die Paritat fur Auszahlung Paris in Berlin stellt sich also auf 
16,37 fUr je 100 Fr. 1st in Berlin Devise Paris zu einem niedrigeren Kurse 
erhaltlich, so kann das Arbitragegeschaft mit Gewinn durchgefiihrt werden. 
Erhalt also der Berliner Arbitrageur aus Amsterdam fiir Devise Paris die 
Offerte 9,741/ 2 G, 9,751/ 2 B, so braucht er diese Kurse nur mit den Berliner 
Kursen fur Auszahlung Holland zu multiplizieren, und zwar den Geldkurs 
fur Paris (9,741/ 2) mit dem Geldkurs fur Holland (168,01) und den Briefkurs 
fiir Paris (9,751/ 2) mit dem Briefkurs fiir Holland (168,43). Durch Vergleich 
mit den Berliner Geld- und Briefkursen fur Auszahlung Paris erkennt er dann 
sofort, ob sich die Arbitrage durchfuhren laSt. 

33* 
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Do. sich, wie wir gesehen haben (S. 513), an der Londoner Borse die Devisen
kurse nicht wie an den iibrigen Platz en auf so und soviel heimische Zahlungs
mittel (Pfund Sterling) fiir einen bestimmten Betrag auslandischer Zahlungs
mittel (100 franzosische Fr., 100 Kronen danischer Wahrung usw.) beziehen, 
sondern auf so und soviel auslandische Zahlungsmittel fiir je 1 Pfund Sterling, 
so vollzieht sich bei der Arbitrage mit englischen Platzen die Umrechnung 
etwas anders. Bietet z. B. eine Londoner Bankfirma einer Berliner Bank
firma die "Oberlassung von Auszahlung New York mit 4,8517 an, so be
deutet diese Offerte, daB die Londoner Firma an die Berliner Firma je 4,8517 
Dollar fiir 1 Pfund Sterling verkaufen will. In den vorherigen Beispielen 
bedeutete der Kurs von 9,751/ 2 fiir Devise Paris in Amsterdam, daB die Amster
damer Firma je 100 Fr. Auszahlung Paris mit 9,755 boll. Gulden verkaufen 
will und der Berliner Arbitrageur multiplizierte daher den offerierten Kurs 
9,755 mit dem Berliner Kurs fiir Devise Holland (168,43), um die Paritat des 
Amsterdamer Kurses der Devise Paris zu deren Berliner Kurs zu erhalten. 
Dementsprechend kann er jedoch nicht den aus London offerierten Dollar
kurs 4,8517 mit dem Berliner Kurse von Auszahlung London multiplizieren. 
Er muB vielmehr von folgender Erwii.gung ausgehen. Will die Londoner Firma 
4,8517 Dollar fiir 1 Pfund Sterling verkaufen, so braucht er zum Ankauf von 
4,8517 Dollar in London den Betrag, der in Berlin zum Ankauf von einem 
Pfund Sterling notwendig ist. Betrii.gt der Kurs fiir Auszahlung London inBerlin 
20,344 RM., so erhii.lt er also in London 4,8517 Dollars Devise New York 
fiir 20,344 RM., d. h. ein Dollar kostet 4,1931 RM. Er kann also die Offerte 
annehmen, wenn er in Berlin fiir Auszahlung New York einen hoheren Kurs 
als 4,1931 erzielen wiirde. Der Berliner Kurs fiir die Devise London muB also 
durch den Londoner Kurs fiir die Devise New York dividiert werden; der 
Quotient stellt dann die Paritii.t des Londoner Kurses fiir Devise New York 
zu dem Berliner Kurse fiir Devise New York dar. 

Wir sind in diesem Beispiel von einem bestimmten Angebot der Londoner 
Bankfirma zur "Oberlassung von Devisen zu festem Kurse ausgegangen. 
Natiirlich konnen aber auch bei der Arbitrage mit London gleichzeitig Kauf
und Verkaufsofferten, wie im Amsterdamer Beispiel, abgegeben werden. 

Zuweilen wird auch eine Devisenarbitrage, ahnlich wie bei der Effekten
arbitrage, auf Grund von groBen Auftragen der Kundschaft vorgenommen. 
Hat z. B. der Berliner Arbitrageur einen sehr groBen Posten Auszahlung Paris 
an der Berliner Borse "bestens" zu kaufen, so wird er, in der Annahme, daB 
der Ankauf den Kurs der Devise Paris verhaltnismaBig stark erhoht, nur einen 
Teil in Berlin anschaffen. Den Rest wird er an einem anderen deutschen 
Borsenplatze kaufen oder an einem auslandischen Borsenplatze (z. B. in 
Amsterdam), dies jedoch nur dann, wenn er glaubt, die Devise auf jenen 
auslandischen Platz (Amsterdam) in Berlin gleichzeitig zu einem unter der 
Paritii.t liegenden Kurse kaufen zu konnen. In einem solchen FaIle wird der 
Arbitrageur zuweilen auch das Risiko eingehen, einer Bankfirma des aus
wartigen deutschen oder des auslandischen Borsenplatzes telegraphisch oder 



Die Devisenarbitrage. 517 

telephonisch einen festen Auf trag zum Bestens-Kauf der Devise zu erteilen, 
wenn es ihm nicht gelingt, im telephonischen Verkehr mit anderen Borsen
platzen eine Offerte zu erhalten. 

Aus diesen Ausffihrungen geht hervor, daB auch die Devisenarbitrage nicht 
ganz ohne Risiko ist. Am geringsten ist die Gefahr eines Verlustes jedoch, 
wenn der Handel am Telephon zu festen Kursen erfolgen kann und der Arbi
trageur moglichst genau fiber die zur Zeit dea Gespraches am eigenen Borsen
platze maBgebenden Geld- und Briefkurse unterrichtet ist. Soweit die tele
phonischen Gesprache auBerhalb der Borsenzeit gefiihrt werden mUss en, 
vermag der Arbitrageur daher auch nicht die Marktlage an seinem Orte so 
genau zu fibersehen, wie wahrend des Borsenverkehrs. Durch direkte tele
phonische Verbindung mit einzelnen, ffir den Devisenhandel besonders in 
Betracht kommenden Firmen wird hier auch auBerhalb des Borsenverkehrs 
die schnelle Orientierung fiber die jeweilige Marktlage erleichtert. Sahr 
vorteilhaft ist es ferner ffir die Bank, gleichzeitig telephonische Verbindungen 
mit verschiedenen aualandischen Borsenplatzen zu erhalten. Wahrend ein 
Arbitrageur der Firma z. B. mit einem Amsterdamer Geschaftsfreunde spricht, 
fiihrt ein anderer ein Gesprach mit einer Kopenhagener Firma. Hierbei konnen 
die beiden Arbitrageure wahrend der Gesprache die aus beiden Orten genann
ten Kurse vergleichen. Ergibt sich z. B., daB der Reichsmarkkurs in Kopen
hagen 89,55 Geld lautet (89,55 Kr. ffir je 100 RM.), wahrend Holland die Reichs
mit 59,52 anbietet und Auszahlung Kopenhagen mit 66,521/ 2 Gulden kaufen 
will, so kann der zweite Berliner Arbitrageur in Kopenhagen 100000 RM. 
geben und der erste denselben Betrag in Amsterdam kaufen. Gleichzeitig 
muB der erste Arbitrageur in Amsterdam 89550 dan. Kr., den Erlos ffir die 
100000 Reichsmark in Kopenhagen, verkaufen. Er erzielt dadurch bei dem 
Kurse von 66,521/ B holl. Gulden ffir je 100 dan. Kronen einen Betrag von 
59573,15 holl. Gulden (89550 X 66,521/ 2), FUr diesen Betrag kann in Hol
land bei einem Kurse von 59,52 Gulden ffir je 100 Reichsmark ein Reichs
markguthaben auf Berlin in Hohe von 100089,25 RM. angeschafft werden, 
so daB bei der Arbitrage ein Gewinn von 89,25 RM. verbleibt. In diesem 
FaIle kann also die Berliner Bankfirma ein Arbitragegeschaft an zwei aus
landischen Platzen durchfiihren, ohne daB sie in Berlin Devisen zu handeln 
braucht. 

SchlieBlich iat noch auf eine andere, allerdings nur selten vorkommende 
Art der Devisenarbitrage hinzuweisen. Sie beateht darin, etwaige Differenzen 
zwischen den Kursen von auslandischen Noten und Auszahlung zu Arbitrage
geschaften zu benutzen. Die Kurse der ILuslandischen Noten werden, wie er
wiihnt, gesondert von denen der Devisen notiert. Ffir einige Gattungen von 
Noten gibt es zuweilen mehrere Notierungen; in Berlin z. B. bei amerikanischen 
Banknoten je eine ffir Stficke von 1000 bis 5 Dollars und von 1 oder 2 
Dollars. Auch ffir auslii.ndische Banknoten werden Geld- und Briefkurse 
festgesetzt. Die Notenkurse stehen in der Regel etwas niedriger als 
die Kurse ffir telegraphische Auszahlung auf das entsprechende Land, weil 
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die Versendung von Banknoten ins Ausland zur Gutschrift des Gegenwertes 
einige Tage erfordert. Der Kaufer der Noten muB aber den Gegenwert an 
den Verkaufer sofort bezahlen; nach den "Bedingungen fUr die Geschafte an 
der Berliner WertpapierbOrse" (§ 13 Abs. 5) hat die Erfiillung des Geschafts 
an dem auf den AbschluBtag folgenden Borsentage vormittags bis 11 Uhr, 
Sonnabends bis 10 Uhr zu erfolgen. Versendet der Kaufer nun die Noten 
ins Ausland, so wird ihm der Gegenwert erst nach Ankunft der Sendung 
gutgeschrieben. Es entgehen ihm also die Zinsen fUr die Zeit des Trans
portes. Theoretisch miiBte daher der Kursunterschied zwischen Noten und 
telegraphischer Auszahlung den Zinsen fiir die Zeit des Transportes ent
sprechen. In der Praxis ist die Differenz jedoch etwas groBer oder geringer; 
je nach dem Umfange von Angebot und Nachfrage. Zuweilen sind sogar 
die Notenkurse hoher als die Devisenkurse. Ein im Vergleich zum Devisen
kurs iibermaBig niedriger Notenkurs wird nun von der Devisenarbitrage 
zum Ankauf von Noten gegen gleichzweitige Abgabe von telegraphischer 
Auszahlung benutzt. Natiirlich kann die Bank den Verkauf der telegraphischen 
Auszahlung nur gleichzeitig vornehmen, wenn sie selbst im Auslande ein Gut
haben besitzt, oder bis zum Eintreffen der Notensendung am Bestimmungs
ort auf Grund eines Kundenguthabens iiber den entsprechenden Betrag von 
Auszahlung verfiigen kann. 

Auftrage der Kundschaft zum Ankauf von Devisen werden zunachst 
von dem zustandigen Korrespondenten oder der Buchhaltung daraufhin 
gepriift, ob hinreichende Deckung fiir deren Ausfiihrung vorhanden ist. 
Alsdann gelangen sie an den Devisenhandler zum Zwecke der Ausfiihrung. 

Bei der Ausfiihrung der Devisengeschafte wird haufig, besonders 
bei den groBeren Banken, eine Trennung zwischen den mit der Kundschaft 
abgeschlossenen Kommissionsgeschaften und den fiir Rechnung der Bank 
erfolgenden eigenen Arbitragegeschaften vorgenommen. Die Kommissions
geschafte werden zuweilen durch besondere Devisenhandler zur AusfUhrung 
gebracht. Die Auftrage werden den Kursmaklern aufgegeben, ebenso als 
wenn es sich urn Auftrage in Wertpapieren zu den Einheitskursen handelt. 
Sind in einer Devise fiir Rechnung der Kundschaft Kaufauftrage auszufiihren, 
wahrend der Arbitrageur in derselben Devise bei der Feststellung des amt· 
lichen Kurses Verkaufe vornimmt, so erfolgt die Kompensation der Geschafte, 
soweit sie moglich ist, durch den Makler. 

Die mit der Kundschaft abgeschlossenen Geschafte, mag die Bank sie 
als Kommissionar oder Eigenhandler getatigt haben, werden an der Borse 
vom Devisenhandler in ein Buch oder auf Bogen (Handlerbogen) eingetragen, 
genau so, wie es bei den Effektengeschaften der Fall ist (siehe S.446 und 
S.478). In der Spalte, in der bei den Effektengeschaften der Name des 
Wertpapiers angegeben ist, befindet sich in den Biichern oder Bogen fiir 
Devisen- oder Notengeschafte der Name der auslandischen Wahrung ( Kabel 
New York, englische Noten usw.). Ein Durchschlag der Eintragungen geht an 
die Korrespondenzabteilung zur Erteilung der Abrechnungen an den Kunden, 
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die wiederum fUr die Grundbuchungen verwendet werden. Der Devisenhandler 
oder dessen Hilfsbeamter fiihrt gewohnlich auBerdem fUr die Eigengeschafte 
der Bank besondere Biicher (Positionenbiicher), in denen fUr jede Wahrung 
ein Konto eingerichtet ist. Auch hierbei werden die Devisengeschafte von 
den Notengeschaften getrennt. Diese Biicher haben den Zweck, jederzeit fest
stellen zu konnen, ob und wie groBe Bestande (Positionen) die Bank in einer 
jeden Auslandswahrung besitzt, oder wie groBe Blankoengagements bestehen. 
Die einzelnen Konten sind taglich abzuschlieBen, und der (Plus- oder Minus-) 
Bestand ist auf den nachsten Tag vorzutragen. In diese Biicher werden nicht 
nur die fUr eigene Rechnung der Bank an der Borse abgeschlossenen Geschafte 
eingetragen, sondern auch die im Laufe des Tages telephonisch oder telegraphisch 
mit der Kundschaft zu festen Kursen sowie die im Auslande gehandelten Be
trage. Wiinschenswert ist, daB diese Biicher taglich auf ihre ordnungsmaBige 
Fiihrung gepriift und der Geschaftsleitung vorgelegt werden. Bei groBeren Ban
ken werden ferner iiber die am Telephon gehandelten Betrage yom Handler 
sofort Zettel (s. Beispiel 58) ausgefiillt, von denen ein Exemplar zur Buchung 
in den Handlerbogen und das Positionenbuch des Devisenhandlers verwendet 
wird, wahrend ein zweites Exemplar (Dur~hschlag) der Korrespondenz
abteilung zur Absendung eines Bestatigungsformulars an den Gegenkontra
henten, ein drittes einer Kontrollabteilung zu iibersenden ist. 

Beispiel Nr. 6S. 

. . gekauft von 
Wu haben telephomsch k f 

zum festen Preise von 

Vbertrag bei .... 

briefliche Zahlung an... . .. 

ver a.u t an 

Val. 

netto. 

telegraphische Zahlung an ............................. . 

Noten. 

fur Rechnung von ........ . 

Berlin, den ................ . . ...... 192 ..... . 

Termingeschafte in Devisen werden gewohn1ich in ein besonderes Devisen
buch eingetragen. Auch die Terminabschliisse mit der Kundschaft werden 
auf besondere Handlerbogen eingetragen, die als Grundlage fUr die Benach
richtigung des Kunden und die ihm zu erteilende Abrechnung dienen (s. auch 
Abschnitt 11 d dieses Kapitels). 
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11. Die Buchfiihrung in der Borsenabteilung. 
a) Die Borsenj ournale. 

Wie aIle Gesohafte, so miissen auoh die an der Borse abgesohlossenen 
ordnungsmaBig gebucht werden. Die Biicher miissen jederzeit AufschluB 
dariiber geben konnen, fiir wen und zu welchem Preise die Effekten oder Devi
aen gekauft oder verkauft wurden und wer der Kaufer oder Verkaufer war. 
Der Terminhandel erfordert noch andere Biicher. Sie miissen die Moglichkeit 
gewahren, jederzeit festzustellen, welche Termingesohafte noch abzuwickeln 
sind, denn nach diesen Notizen erfolgt am Lieferungstage die Abnahme 
oder Lieferung der Wertpapiere. "Oberhaupt erfordern die buchhalterischen 
Arbeiten zur Erledigung der Termingeschafte am ffitimo eine umfassende 
Tatigkeit in der Borsenabteilung. 

Wir haben gesehen, daB die an der Borse abgewickelten Geschafte auf 
Bogen, Zettel (Slips) oder in Biicher geschrieben werden, daB auf Grund 
dieser Eintragungen die Mitteilungen an die Kundschaft sowie die Buchun
gen in die Borsenjournale vorgenommen werden. Diese werden in der Regel 
ebenfalls in Bogenform gefiihrt. Bei jedem Posten wird vermerkt, welche 
Borsenfirma die Effekten gekauft oder verkauft hat, und durch welchen 
Makler das Geschiift abgeschlossen worden ist. Die Eintragung der Termin
geschiifte erfolgt gewohnlich auf besondere Bogen. In groBeren Betrieben 
erfolgt ferner eine Trennung der Borsenjournale na.ch den Wertpapiergattun
gen; das eine Journal enthalt aIle Ausfiihrungen in Rentenwerten, das andere 
in Bankaktien usw. 

Der in Beispiel 60 aufgefiihrte Posten 
Kauf 3000 Dresdner Bankaktien zu 185 0/ 0 fiir Nostro 

ist eine Ausfiihrung fiir eigene Reohnung der Bank. 
Bei dem Kassaposten 

Kauf 1200 Laurahiitte zu 70 0/ 0 

befindet sich in der letzten Spalte statt des Namens des Verkaufers die Be
zeichnung "Aufgabe". Hiermit solI angedeutet werden, daB der Makler 
(Schmidt) die Firma, welche die Aktien liefern solI (die "Aufgabe"), noch 
nicht bezeiohnet hat (s. S.395). Sendet der Makler am nachsten Tage oder 
einige Tage spater eine neue Note, die die "Aufgabe" enthalt, so wird diese 
noch einmal gebucht. Dies geschieht in der Weise, daB die Note so eingestellt 
wird, ala wenn der Makler Kunde der Bank ware (siehe Beispiel 60, dritter 
Posten). Da der Kurs des Papieres wahrscheinlich inzwischen gestiegen oder 
gefallen ist, entsteht fiir den Makler eine Differenz, die mit ibm verrechnet 
wird (siehe Beispiel). 

Die Eintragung der ersten Spalten der Borsenjournale (Nennwert, 
Effekt, Kurs, Kunde) erfolgt gewohnlich nach den an der Borse erfolgten 
Eintragungen in die Handlerbiicher oder Handlerbogen; der Name des Maklers 
und die "Aufgabe" werden naoh den SchluBnoten der Makler ausgefiillt. 
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Hierbei ist von dem betreffenden Beamten genau darauf zu achten, ob die 
SchluBnote ordnungsmaBig ausgestellt worden ist; dennReklamationen brau
chen, wie auf Seite 400 erwahnt, nur berucksichtigt zu werden, wenn sie bis zum 
folgenden Borsentage, vor Feststellung der nachsten Kurse, votgebracht werden. 

Die SchluBnoten uber die Borsengeschafte werden bei ihrer Dbertragung 
in die Borsenjournale mit laufenden Nummern versehen und dieselben Num
mern bei den entsprechenden Posten im Journal vermerkt. In der Reihen
folge der Nummern werden die SchluBnoten aufbewahrt; es ist daher leicht 
moglich, fiir jeden Posten die dazu gehorige SchluBnote herauszufinden. 

Bei mehreren Banken wird darauf Wert gelegt, daB die J ournale von 
Beamten gefiihrt werden, die mit der Ausfiihrung der Geschafte an der Borse 
nichts zu tun haben. Bei den meisten GroBbanken werden die Borsenjournale 
sogar nicht in der Borsenabteilung, sondern gewohnlich in der Effekten
abteilung, zuweilen auch in einem besonderen Biiro gefiihrt. Diese Ein
richtung hat den Zweck, eine Kontrolle zu schaffen, daB der Borsenvertreter 
die Auftrage ordnungsmaBig ausfiihrt und nicht etwa fur sich selbst zum 
Schaden der Bank Gewinne erzielt. 

b) Die Prufung der Kauf- und Verkaufrechnungen. 
Neben der Fuhrung der Borsenjournale gebOrt noch die Prufung der 

Kauf- und Verkaufrechnungen zu den buchhalterischen Arbeiten, die 
mit der Tatigkeit an der Borse in Zusammenhang stehen. Die Abnahme und 
Lieferung der Ef£ekten selbst erfolgt in der Effektenabteilung, bei vielen 
Banken wird die Priifung der Rechnungen ebenfalls dort vorgenommen (siehe 
Kapitel VI, Abschnitt 3). Sie solI jedoch an dieser Stelle dargestellt werden. 

Die Rechnungen mussen auf ihre OrdnungsmaBigkeit gepriift werden; 
das geschieht durch Vergleich mit den entsprechenden Posten in den Borsen
journalen. Der Vergleich hat sich auf alle wesentlichen Punkte zu erstrecken; 
namentlich auf Datum, Nominalbetrag, Effekt und Kurs. Auf der Rechnung 
wird vom kontrollierenden Beamten ein Vermerk gemacht, daB die Lieferung 
zu Recht erfolgt; im Journal wird notiert, daB der Posten geliefert worden ist. 
1st die Lieferung eines von der Bank verkauften Papieres unterblieben, so 
hat der Beamte einer Kontrollstelle Mitteilung zu machen und diese hat nach 
dem Grunde des Verzuges zu forschen. Hat der Verkaufer die Lieferung der 
gekauften Effekten verabsaumt, so muB ihn der Kaufer zur Erfullung auf
fordern. Denn Kassageschafte in Wertpapieren, Zins- und Gewinnanteil
scheinen mussen, wie wir gesehen haben (S. 334), an dem dem AbschluBtage 
folgenden zweiten Werktage erfullt werden. Die Aufforderung zur Erfiillung 
kann miindlich oder schriftlich erfolgen; gewohnlich erfolgt eine Mahnung 
durch Einschreibekarte. Hat bis zum achten Borsentage einschlieBlich nach 
dem AbschluBtage keine Partei die Erfullung angeboten oder gefordert 
oder in anderer Weise der Gegenpartei die Absicht, an dem Geschaft fest
zuhalten, zum Ausdruck gebracht, so gilt das Geschaft als aufgehoben (§ 14 
Abs. 2 der "Bedingungen fur die Geschafte an der Berliner Fondsborse"). 
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Mit der Aufforderung, die Stiicke zu liefern, wird in der Regel gleichzeitig 
,die Zwangsglattstellung (Exekution) angekiindigt. Um diese vorzu
nehmen, muB jedoch eine Nachfrist gestellt, also eine Frist angegeben sein, 
bis zu der die Lieferung noch erfolgen darf. Diese Frist erstreckt sich, 
falls die Aufforderung bis 12 Uhr mittags im Geschaftslokal des saumigen 
'Teils oder bis 13 Uhr an der Borse erfolgt, bis zum nachsten Borsentage mit
taga 11 Uhr, andernfalla bis zum zweitfolgenden Borsentage mittags 11 Uhr. 
Hat der nichtsaqmige Teil keine Nachfrist gestellt, aber innerhalb von acht 
Borsentagen nach dem AbschluBtage schriftlich erinnert, so gilt das Geschaft 
noch nicht als aufgehoben; er kann vielmehr innerhalb von weiteren vier 
Wochen dem saumigen Teile in der oben bezeichneten Form eine Nachfrist 
,stellen und die Zwangsregulierung vornehmen, falls bis zu deren Ablauf 
-das Geschaft nicht erfiillt ist. In jedem Falle ist der nichtsaumige Teil nach 
iruchtlosem Ablauf der Nachfrist verpf1ichtet, an der nachsten Borse 
'zur Zwangsregulierung zu schreiten. 

Hat der saumige Teil erklart, nicht erfiillen zu konnen oder nicht erfiillen 
.zu wollen, so ist der nichtsaumige Teil zu unverziiglicher Vornahme der 
Exekution verpflichtet. Dies gilt auch ffir den Fall einer Zahlungseinstel
lung. Der andere Vertragskontrahent ist hier zu sofortiger Vornahme der 
Exekution ohne Stellung einer Nachfrist verpflichtet, und zwar in der Borsen
versammlung, an der ihm die Zahlungseinstellung des anderen Teils bekannt 
wird. Eine Zahlungseinstellung gilt dabei schon als eingetreten, wenn "Um
stande vorliegen, aus welchen erhellt, daB der Verpflichtete sich im Zustande 
der Zahlungsunfahigkeit befindet oder wenn fallige Zahlungsverpflichtungen 
von ihm nicht erfiillt sind". (§ 14 Abs. 6 der "Bedingungen"). In Zweifels
iallen entscheidet iiber die Zulassigkeit einer derartigen Exekution bei Anruf 
einer Partei endgiiltig die Dreimannerkommission (s. S. 327). 

Es ergibt sich aus diesen Bestimmungen, wie notwendig eine Kontrolle 
ist, ob die Bank samtliche an der Borse gekauften Wertpapiere erhalten und 
die verkauften Papiere geliefert hat. Es ist, namentlich in Zeiten lebhaften 
Geschaftsverkehrs, schon haufig vorgekommen, daB die Lieferung iibersehen 
wurde, ohne daB der Kaufer dies bemerkt hat. Wird der Fehler dann nach 
Wochen oder gar Monaten entdeckt, so kann z. B. der Verkaufer, wenn der 
Kurs inzwischen gestiegen ist, die nachtragliche Lieferung ablehnen, oder 
umgekehrt der Kaufer, wenn der Kurs gesunken ist, die Abnahme verweigern. 
Allerdings pflegen angesehene Bankfirmen von dem Riicktrittsrechte in einem 
solchen FaIle keinen Gebrauch zu machen; es sei denn, daB sie durch die 
nachtragliche Erfiillung tatsachlich einen Verlust erleiden. 

Die Zwangsglattstellung bei nicht rechtzeitiger Lieferung erfolgt durch 
Ankauf der Wertpapiere zum Einheitskurse; in der Regel durch Vermitt
lung des vereideten Maklers. Jedoch kann die Ausfiihrung nach den Berliner 
"Bedingungen" auch durch Selbsteintritt 1) erfolgen. Die Differenz zwischen 

1) Der "Selbsteintritt" in diesem Sinne bedeutet juristisoh nioht dasselbe, wie der 
Selbsteintritt des Kommissionars (s. S. 373), weil ja. bei Gesohii.ften zwischen Barsen-
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dem Zwangsregulierungskurse und dem Vertragskurse ist demjenigen Teil, 
zu dessen Gunsten sie sich ergibt, vom anderen Teil sofort zu bezahlen. In
folge des Zwangsankaufs erspart die Bank allerdings die Zinsen fiir den Gegen
wert der gekauften Effekten, as sie ihn infolge des spateren Ankaufs auch erst 
spater zu bezahlen hat. Es ist aber gebrauchlich, diese Zinsen dem Verkaufer 
nicht zu verguten, indem man sich auf den Standpunkt stellt, daB der Kaufer in 
jedem Falle das Geld hatte bereithalten mussen. Ebenso hat der saumige 
Teil dem anderen die ublichen Maklergebiihren wie die Porto- und Steuer
auslagen zu erstatten. Die Bank ist verp£lichtet, dem saumigen Teil von der 
erfolgten Zwangsregulierung brieflich Mitteilung zu machen und den Kurs, 
zu dem zwangsweise der Ankauf erfolgte, mitzuteilen. Die Mitteilung muB 
spatestens am Tage nach der Zwangsregulierung bis 12 Uhr mittags der Post 
ubergeben sein; der Beweis kann nur durch Vorlegung eines Postscheins uber 
die rechtzeitige Absendung eines eingeschriebenen Briefes gefiihrt werden. 

1m allgemeinen erfolgt der Ankauf zwangsweise, wenn der Verkaufer 
die Stucke in blanko gegeben (gefixt) und sie nicht rechtzeitig eingedeckt 
hat. Der Ankauf oder Verkauf von Effekten fiir Rechnung des saumigen 
Teils kann aber auch, wie erwahnt, dann geschehen, wenn dieser die Zah
lungen eingestellt hat. 

1st die Zwangsglattstellung an dem fiir sie festgesetzten Tage nicht aus
fiihrbar, so hat sie am ersten Tage zu erfolgen, an dem eine Notiz zustande 
kommt, falls bis dahin der saumige Teil nicht erfullt hat. In besonderen Fallen 
entscheidet die Dreimannerkommission 1). 

Erfolgt die Abwicklung am Ultimo durch die Liquidations-Kasse 
A.-G., so wird auch die Zwangsglattstellung durch diese Kasse vorgenom
men. Eine Zwangsregulierung vor dem Ultimo ist nur moglich, wenn 
der eine Teil die Zahlungen eingestellt hat. In diesem Falle darf der andere 
Teil an der Borse, an der ihm die Zahlungseinstellung bekannt wurde oder 
am darauf folgenden Borsentage die Zwangsglattstellung vornehmen. Sie ist 
alsdann durch ein gleichartiges Geschaft mit derselben Erfullungszeit zu be
wirken (§§ 19 und 20 der Berliner "Bedingungen"). 

firmen ein KommissionsverhaItnis nicht vorliegt. Die "Bedingungen" (§ 14 Abs.7) 
wollen jedoch zum Ausdruck bringen, daB der nichtsaumige Teil die fUr Rechnung des 
saumigen Teils anzukaufenden Wertpapiere aus eigenen Bestanden geben oder "anfixen" 
bzw. die zu verkaufenden Papiere iibernehmen darf. Der saumige Teil hat also nur An
spruch auf die Verrechnung zu dem fUr die Zwangsregulierung maBgebenden Kurse; 
unabhangig davon, ob die Zwangsregulierung an der Borse tatsachlich vorgenommen 
wurde. 

1) Diese Kommission kann vor allem auch Strafgelder fUr den Fall festsetzen, daB 
der saumige Teil die Zwangsregulierung oder die Erfiillung des zum Zwecke dieser Exe
kution vorgenommenen Geschiiftes vorsatzlich erschwert, verzogert oder vereitelt; etwa 
wenn der saumige Teil die Notierung eines Kurses in dem Wert, in dem eine Exekution 
erfolgen solI, duroh ungewohnlich groBe "Bestensorders" unmoglich macht, so daB stets 
eine "Strich-Geld" bzw. "Strich·Brief"·Notiz stattfinden muB, die eine Ausfiihrung 
der Zwangsregulierung verhindert. 
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Die Zwangsglattstellungen werden ebenfalls in die Borsenjourna.le ein
getragen, und zwar so, ala ob der saumige Gegenkontrahent Kunde der Bank 
gewesen ware (s. Beispiel 60). 

Beispiel Nr. 61. 

Exekutlonsrecbnung. 

Rechnung fiir Berren Delbruck, Schickler & 00., hier. 

Wir kauften heute die vom 19. Juni 19 .• ruckstandigen 3000 RM. 
Dresdner Bankaktien a 180% zum Kurse von 185% fiir Ihre Rechnung 
an und belasten Sie fiir 

Kursdifferenz 180-185% ..•.... 
Ma.klergebuhr . . . . . . . . • • • • . 
Balber Stempel, an der Borse verauslagt. 
Porto fiir Einschreibebrief . . . . . • . 

150,00RM. 
3,00 " 
2,10 " 
0,35 " 

So.. 155,45 RM. 

die wir durch den Kassen-Verein von Ihnen einziehen werden. 

Berlin, den 25. Juni 19 .• 
Bochachtend 

X-Bank. 

Eine wesentliche Rolle spielt die Zwangsglattstellung auch im Verkehr 
zwischen Bankier und Kundschaft. Der Fall, daB der Kunde mit der Lieferung 
verkaufter Stucke in Verzug geraten ist, kommt freilich nur selten vor, 
weil Blankoengagements von Kunden in den nur zu Kassakursen gehandel
ten Papieren zu den Ausnahmen gehoren und in der Regel nur dann vor
genommen werden, wenn der Bankier die Stucke vorlegen kann. Haufig 
muB jedoch die Zwangsregulierung erfolgen, wenn der Kunde seine Ver
pflichtungen zur Leistung des Nachschusses, d. h. zur Verstarkung der 
Sicherheiten, nicht erfiillt (s. S. 46). Der Bankier nimmt alsdann zwangs
weise eine Losung der nicht mehr genugend gedeckten Engagements vor. 
In den Geschiiftsbedingungen werden gewohnlich Vereinbarungen uber 
die NachschuBpflicht des Kunden getroffen. Es wird darin bestimmt, 
daB der Bankier berechtigt ist, Pfandstucke zu einem beliebigen Zeitpunkt 
an jedem ihm geeignet erscheinenden Ort zu seiner Befriedigung zu verkaufen, 
wenn der Kunde mit der Zahlung seiner Verpflichtungen ganz oder teilweise 
in Verzug gerM oder eine vom Bankier ge£orderte Verstarkung des Pfandes 
nicht innerhalb einer von ihm gestellten Frist bewirkt wird. In manchen 
Geschaftsbedingungen wird der Zwangsverkauf ohne vorherige Fristsetzung 
in das Belieben des Bankiers gestellt. Eine solche Vereinbarung wird jedoch 
nicht ala rechtsgiiltig angesehen werden konnen, do. von dem Kunden nicht 
verlangt werden kann, daB er standig sein Engagement daraufhin kontrolliert, 
ob die vereinbarte Deckung infolge eines Kursruckganges nicht mehr aus-
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reicht oder die vorhandene Deckung erschopft ist. Als angemessen gilt ge
wohnlich eine Frist von drei Tagen, obgleich iiber den Umfang der Friat 
ein Handelsbrauch nicht besteht. Notwendig ist auch, daB der Bankier den 
Betrag des verlangten Nachschusses genau angibt, falls er sich nicht ohne 
weiteres aus dem Kursstand in Verbindung mit den getroffenen Vereinbarun
gen ergibtI). Als handelsiiblich betrachtet NuBbaum bei der Fristsetzung 
die Angabe des Tages, fur den die Zwangsregulierung in Aussicht genommen 
ist. Empfehlenswert ist ffir den Bankier, sich in den Geschli.ftsbedingungen 
ganz allgemein die Forderung einer Verstarkung der Sicherheiten vorzubehal
ten, nicht aber nur die Forderung einer Erganzung des "vereinbarten Be
leihungssatzes" im FaIle eines Kursruckganges, wie es zuweilen geschieht. 
Treten namlich in den dem Kunden beliehenen Wertpapieren starkere Kurs
schwankungen ein, so wird sich ffir den Bankier die Notwendigkeit ergeben, 
den Prozentsatz des Einschusses zu erhohen, also NachschuB zu fordern, 
obgleich der ursprunglich mit dem Kunden vereinbarte Beleihungssatz nicht 
durch einen Kursruckgang vermindert ist. Auf laufende Terminengagements 
finden diese Vereinbarungen ebenfalls Anwendung. Es ist Handelsbrauch, 
Zwangsglattstellungen von Terminengagements zum ersten Kurse desjenigen 
Borsentages vorzunehmen, ffir den sie angedroht wurden2). Von der erfolgten 
Zwangsregulierung ist der Kunde sofort schriftlich zu benachrichtigen. 

c) Die Liquidation am Ultimo. 

Wie eine wesentliche Vereinfachung des Ka.ssenverkehrs durch Kassen
Verein und Abrechnungsstelle (Clearinghouse) erzielt wird, so pflegt auch 
ffir die Lieferung der Effekten am Ultimo, um denselben Zweck zu erreichen, 
eine ahnliche Methode in Anwendung gebracht zu werden. 

Angenommen, A. hatte am 10. Juli von B. einen Posten von 6000 RM. 
Dresdner Bankaktien zu 195 0/ 0 gekauft und den gleichen Posten am 20. Juli 
zu 198 0/ 0 an C. verkauft. B. hat die am lO. Juli verkauften Dresdner Bank
aktien bereits am 5. Juli zu 191 % gekauft, und zwar von C., der sie an diesem 
Tage blanko verkaufte, um sie am 20. Juli zu 198 0/ 0 zu "decken". 

Wie hli.tte die Abwicklung dieser Geschli.fte am Ultimo zu geschehen! 
A. hatte 6000 RM. Dresdner Bankaktien an C. zu liefern, nachdem er sie 
von B. empfangen hat. Dieser kann sie aber erst liefern, nachdem sie ihm 
C. iibersandt hat, der sie wiederum erst von A. bekommt. Die eine dieser 
drei Firmen muBte sich in jedem FaIle die Stucke leihen, sonst wartet einer 
auf den anderen, und niemand kann seinen Lieferungsverpflichtungen nach
kommen. Das wird aber vermieden, wenn man eine weit einfachere Form 
der Lieferung in Anwendung bringt, die obendrein noch den Vorteil hat, 

1) Siehe Nu/3baum, "Die sogenannte Zwangsregulierung bei BOrsengescha.ften" 
in der Zeitschrift fUr das gesamte HandeIs- und Konkursrecht. Band 34. Heft 3 und 4. 

2) Siehe das Gutachten der Berliner Handelskammer Nr. 2202 in den "Gutachten 
iiber HandeIsgebra.uche", herausgegeben von Dove und Meyerstein. Berlin 1926. 
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daB durch sie Botengange erspart werden. A. kann namlich, statt die Stucke 
selbst an C. zu lieferu, den B., von dem er sie empfangen hat, mit der Lie
ferung beauftragen. Er "uberweist" die Lieferung, wie man zu sagen pflegt. 
B., der aber selbst von C. die Stucke zu erhalten hat, liefert die Stucke eben
falls nicht an C., sondern kompensiert die gegenseitigen Lieferungen. 

Dieses Verfahren ist sehr praktisch; einer besonderen Regelung bedarf 
nur noch die Frage, wie die verschiedenen Kurse, zu 'denen die Lieferungen 
erfolgen mussen, zu verrechnen sind. A. hat die Stucke an C. zu 198 0/ 0 ver
kauft, von B. aber zu 195 0/ 0 gekauft. Er hatte sie also durch B. zu 198 0/ 0 

liefern und sich von ihm 3 0/ 0 zahlen zu lassen. C. wiederum hat an B. fiir 
die ihm wegen der A. zu liefernden Effekten 198 0/ 0 zu zahlen, erhalt aber 
fUr die an B. verkauften Aktien nur 191 0/ 0 ; er hat daher, da sich die Lieferun
gen kompensierten, 7 0/ 0 Differenz zu zahlen. 

Wenn die Anzahl der Lieferungen groBer ist und sich der Kreis der dabei 
beteiligten Firmen erweitert, wurde dieses Verfahren noch zu umstandlich 
sein. Fiir die groBeren Borsenplatze haben sich daher, wie wir bereits gesehen 
haben, besondere Vereine gebildet, um den Ausgleich der Lieferungen zu 
ubernehmen; sie heiBen Liquidationsburos, Skontrierungs- oder 
auch Saldierungsburos. So haben z. B. Berlin, Frankfurt a. M. und 
Hamburg derartige Anstalten aufzuweisen. In Berlin ist der "Liquida. 
tionsverein fur Zeitgeschafte an der Berliner Wertpapier
borse E.V." in Verbindung mit der ihm angeschlossenen "Liquidations
kasse A.-G." gebildet worden, deren Organisation wir bereits im einzelnen 
kennengelernt haben (S. 437). 

Durch die Zwischenschaltung der Liquidationskasse wird die Abwick. 
lung der Ultimogeschafte wesentlich vereinfacht. 

Das Verfahren, das bei Grundung der Liquidationskasse im Jahre 1925 
zur Anwendung kam, schloB sich zunachst noch verhaltnismaBig eng an die 
in der V orkriegszeit ubliche Methode an. Damals erfolgte nur eine technische 
Erleichterung des Lieferungsgeschaftes durch Skontrierung, wie wir sic 
etwa in dem Verfahren bei der Berliner Devisen-Abrechnungsstelle fur De
visengescbafte kennengelernt haben. Jedes Mitglied des Liquidationsvereins 
reicbte auf vorgeschriebenen Skontrobogen eine Mitteilung ein, welche 
Nominalbetrage an Effekten und von welchen Firmen es abzunehmen hatte 
und an welche Firmen Effekten zu liefern waren. Der Liquidationsverein 
glich dann in der Weise aus, daB jeder Firma, die per Saldo Effekten der 
betreffenden Gattung gekauft hatte, mitgeteilt wurde, von wem sie die 
Stucke zu erhalten habe, oder jedem Verkaufer, an wen er die Lieferung 
der von ihm per Saldo verkauften Stucke zu vollziehen habe. Samtliche 
Lieferungen erfolgten zum Liq uidationskurse, d. h., wie wir gesehen 
haben (S.468), zu dem Kurse, der am Liquidationstage an der Borse fest
gesetzt wird. Die Differenzen zwischen den Kursen, zu denen tatsachlich 
die Geschafte abgeschlossen waren, und den Liquidationskursen, die sogenann
ten Ultimodifferenzen, wurden dann zwischen den Firmen direkt ver. 
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rechnet. Bei groBeren Kursschwankungen bedeutete also die Rohe dieser 
Ultimodifferenzen fiir die einzelnen Firmen ein recht erhebliches Risiko1). 

Nach Griindung des Liquidationsvereins fiel zwar dieses Risiko weg, 
da die Liquidationskasse fiir die Erfilllung der Geschafte, mithin also auch 
fiir den Eingang der UItimodifferenzen die volle Haftung iibernahm. Das 
ziemlich umstandliche Verfahren der Lieferung zum Liquidationskurse und 
der separaten Berechnung der Ultimodifferenzen blieb aber zunachst bestehen. 
Eine Erleichterung trat nur insofern ein, als die Lieferung der "Spitzen", 
d. h. der in jedem Wertpapier per Saldo abzunehmenden oder zu liefernden 
Posten nicht mehr an andere Borsenfirmen nach Aufgabe des Liquidations
vereins, sondern an die Liquidationskasse direkt erfolgte. 

Diese Methode ist nun im Friihjahr 1928 noch weitergehend vereinfacht 
worden. Grundsatzlich erfolgt namlich jetzt die Lieferung aller verkauften, 
amtlich notierten Termineffekten zum tatsachlichen AbschluBkurs, aller
dings nicht an den Gegenkontrahenten des Geschaftes, sondern an die Liqui
dationskasse. Dies wird auf einfache Weise erreicht. Wie wir gesehen haben, 
enthalten die Aufgabemeldungsformulare, also die Formulare, auf denen 
von den Mitgliederfirmen der Liquidationskasse die abgeschlossenen Ge
schafte bereits mit Angabe der Gegenkontrahenten und des Aufgabekurses zu 
melden sind (s. S.443), eine genaue Ausrechnung des Kurswertes. Bei der 
Liquidationskasse sammeln sich daher im Laufe des Monats (der Liquidations
periode) die Angaben iiber aIle Geschafte mit den ausmachenden Betragen 
an. Es geniigt somit, wenn die Firma auf Grund der vorher erstatteten Kauf
und Verkaufsmeldungen eine sogenannte Endaufstellung einreicht (siehe 
Beispiel 62). Die Einreichung erfoIgt zu dem vom Borsenvorstand festgesetzten 
Termin fiir die "Einreichung des Effektensaldos". Das ist in der Regel der 
Tag nach Festsetzung der Liquidationskurse. Der Ausgleich aller Salden 
selbst findet erst zwei Werktage spater, am Zahltag, statt. 

Die Endaufstellung enthalt auf der Kaufseite die Angabe samtlicher 
gekauften Nominalbetrage unter Angabe des Kurswertes auf Grund der 
erwahnten Geschaftsmeldungen. Dabei wird eine getrennte Angabe fUr die 
vor dem Pramienerklarungstag gekauften Posten, fUr die an diesem Tage 
selbst noch etwa angeschafften und fiir die auf Grund eines Pramien- oder 
Stellagegeschafts abzunehmenden Effekten fUr notwendig gehalten. Dadurch 
Bollen die am Pramienerklarungstage infolge des groBen Geschaftsumfangs 
besonders leicht entstehenden Irrtiimer schnell aufgefunden werden konnen. 

In unserem Beispiel hat die X-Bank bis zum Tage vor der Pramien
erklarung 36000 RM. I.G. Farbenaktien mit einem Kurswert von 94680 RM. 
gekauft. AuBerdem hat sie aus der Pramienerklarung, etwa durch Abruf 
einer Vorpramie oder einer Stellage, noch weitere 12000 RM. I.G. Farben
aktien laut besonderer Abrechnung (s. S. 464) abzunehmen, und zwar gegen 
20600 RM. Am Pramienerklarungstage selbst hat die Firma keine Kaufe 

1) Eine ausfiihrliche Darstellung der in der Vorkriegszeit iiblichen Ultimoliqui
dation ist in der 8. Auflage (S. 415 ff.) enthalten. 
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Beispiel Nr. 62. 
Firma X-Bank 

Endaufstellung 

Nr. 600 
(Ordnungsnnmmer) 

Effekt I. G. Farben 

fiir die Abrechnung per ultimo Oktober 1928 

Kauf nom. In 
ta.u~end 

Betrag Verkauf nom. In 
tausend 

529 

Betrag 

ausschlieBlich I 
Pram.-Erklarungstag 3 6 9 4 6 8 0 

aUBBchlieBlich I 
Pra.m.-Erklarungstag 2 4 6 2 4 0 0 

.. _ ......... __ .................................................. .. ........ • .... oO .......................... ___ 0 ..... .. .. ............................ --..................... _ ..................... -.-. ..... .. .......... -_ ..... _-- ......... -. 
S Pramien-Erklarung 1 2 3 0 6 0 0 S Prii.mien-Erklarung 

S 
= III 
~ 
~ 

f;01 

Pram.-Erklarungstag 

Prolongation .. _ .......... _-_ .... _ ...... -._ .. _ ..... ".j." ........... _ ........... _ ... -
Verrechnung 
aUBwartige Platze , 

Summe 48126 2 8 0 

ahziigl. Verkauf 3 6 9 3 '180 

abzunehmen 12>< 

zu zahlen 

S 
= <Xl 
~ 
~ 

f;01 

Pram.-Erklarungstag 

Prolongation 

Verrechnung 
auswartige Platze 

Summe 

abziigI. Ka uf 

abzuliefern 

6 1 6 4 8 0 

6 169 0 0 

3 6 9 3 '180 

zu empfangen 

mehr vorgenommen. Ebenso nehmen wir an, daB eine Verrechnung mit 
auswSrtigen Platzen, z. B. eine Abnahme auf Grund von Kaufen in Frank
furt a. M. nicht besteht, sowie schlieBlich, daB aus Prolongationsgeschaften 
Effekten von der Bank nicht abzunehmen sind. Insgesamt werden daher auf 
der Kaufseite 48000 RM. I. G. Farbenaktien mit einem Kurswert von 
125280 RM. eingesetzt. 

Dagegen hat die Firma in unserem Beispiel wahrend der Liquidations
periode ausschlieBlich des Pramienerklarungstages 24000 RM. I. G. Farben
aktien mit einem Kurswert von 62400 RM. verkauft, am Pramienerklarungs
tage selbst ferner 6000 ·RM. I. G. Farbenaktien mit 15480 RM. (Kurs 258 %). 
Dazu kommen 6000 RM. I. G. Farbenaktien, die in Hamburg verkauft wurden, 
und mit diesem Platz, wie wir noch sehen werden, durch die Berliner Liquida
tionskasse verrechnet werden konnen, im Endbetrage von 15900 RM. Zu
sammen sind demnach 36000 RM. I. G. Farbenaktien verkauft worden, die 
nach den einzelnen Geschaftsmeldungen einen Betrag von 93780 RM. aus
machen. 

In unserer Endaufstellung ist also die Verkaufssumme als der kleinere 
Betrag von der Kaufsumme abzuziehen, wobei sich ergibt, daB die Firma 
12000 RM. I. G. Farbenaktien abzunehmen und hierfiir 31500 RM. zu 
zahlen hat. 

In dieser Form wird fiir jedes einzelne Effekt, in dem die Bank im Laufe 
des Monats Termingeschafte abgeschlossen hat, eine Endaufstellung eingereicht. 

Buchwa.ld, Ba.nkbetrieb. 9. Auf!. 34 
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Beispiel Nr. 63. 

Datum 28. 10. 28 

Firma X-Bank 
Nr.600 

(Ordnungsnummer) 
Generalaufstellung 

der von uns abzunehmenden Posten 
und des zu zahlenden Gegenwertes 

nom. In 
tausend Effekt 

Adca 
Barmer Bank-Ver. 
Berliner Handels-Ges. 
Commerzbank 
Darmst. Bank 
Deutsche Bank 
D1sconto-Ges. 
Dresdner Bank . 
M1tteld. Credltbank . 
Akt. f. Verkehrswesen . 

Dtsch. fulichsbahn Vorz.·Akt. 
Hapag. 
Hambg. Hochbahn 
Hambg. Sud ..... . 
Hansa Dampf. 
Norddt. Lloyd 

A. E. G. 
Bergmann ..• 
Bin. Masch. Schwartzkopff 
Buderus 
Charlotte Wasser 
Chade . . . 
Conti Caoutchouc 

Daimler Benz 
Dessauer Gas . 
Dt. ErdOl 
Dt. Masch. 
Dynamlt _ 
Elektr. Lleferungen 
Elektr. Licht u. Kraft . 
Essener Stelnkohle • 

12 I. G. Farbenind. • • 
Felten & Guilleaume 

12 

Gelsenk. Bergw. 
Gesfiirel.. •• 
Th. Goldschmidt 

Hambg. EI. Wke. 
Harpener 
Hoesch Eisen 
Holzmann 
Dse Bergbau 

Transport 

ausInachender 
Betrag 

31600 

31500 I 

Datum 28. 10. 28 

Firma X Bank 
Nr.600 

(Ordnungsnummer) 

Generalaufstellung 

der von uns zu liefernden Posten 
und des zu empfangenden Gegenwertes 

nom. in 
tausend 

Effekt 

Adca 
Barmer Bank-Ver. 

6 Berliner Handels-Ges. 

6 

Commerzbank 
Darmst. Bank 
Deutsche Bank 
Disconto-Ges. 
Dresdner Bank 
Mltteld. Credltbank 
Akt. f. Verkehrswesen . 

Dtsch. fulichsbahnVorz.-Akt. 
Hapag. 
Hambg. Hochbalm 
Hambg. Sud. 
Hansa Dampf. 
Norddt. Lloyd 

A. E. G. 
Bergmann 
Bin. Masch. Schwartzkopff 
Buderus 
Charlotte Wasser 
Chade 
Conti Caoutchouc 

Daimler Benz 
Dessauer Gas . 
Dt. Erdiil 
Dt. Masch. 
Dynamlt. 
EJektr. Lieferungen 
Elektr. Licht u. Kraft . 
Essener Stelnkohle 
1. G. Farbenlnd. 
Felten & GullIeaume 

Gelsenk. :!;lergw. 
Gesfurel •. 
Th. Goldschmldt 

Hambg. EI. Wke .. 
Harpener 
Hoesch FAsen 
Holzmann 
Dse Bergbau 

Transport 

ausmachender 
Betrag 

18000 

18000 
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nom. in 
tausend 

12 

Effekt 

Transport 

Rali Aschersl. 
Rarstadt 
KIacknerwerke 
Rain N euesssen . 
Ludw. Loewe 
Mannesmann 
Mansfeld . 
Metallbank . 
N.A. G •• 
Oberbedarf • 
Oberkoks. 
Orenstein & Roppel • 
Ostwerke 
PhOnix Bergb. 
Polyphon 
Rhein. Braunkohle 
Rhein. Elektr. u. Gas 
Rheinstahl 
Rlebeck Montan 
Riitgerswerke . 
Salzdetfurth 
Schles. EIektr. u. Gas . 
Schuckert 
Schuitheiss·Patzenh. 
Siemens & HaIske 
L. Tietz 
Transradio 
Verein. Glauzstoffabr.Elberf. 
Ver. Stahlwerke . 
Westeregeln 
Zellstoff Waldhof 

Otavi 

ausma.chender 
Betrag 

31500 

Wir haben zu zahlen RM. I 31500 I 

die Sie gegen Lieferung obiger Stucke von 
uns am. Zahltag per Kassen· Verein einziehen 
wollen. 

Unterschrift: .•••.••..•••••••......•.....•..••.............. 

nom. in 
tausend 

6 

Effekt 

Transport 

RaIi Aschersi. 
Karstadt 
KIacknerwerke 
RaJn Neuesssen . 
Ludw. Loewe 
Mannesmann 
Mansfeid . 
Metallbank . 
N.A. G •• 
Oberbedarf . 
Oberkoks. 
Orenstein & Roppel • 
Ostwerke 
PhOnix Bergb. 
Polyphon 
Rhein. Braunkohle 
Rhein. Elektr. u. Gas . 
Rheinstahl 
Riebeek Montan 
Riitgerswerke . 
Salzdetfurth 
Schles. Elektr. u. Gas . 
Schuckert 
Schuitheiss·Patzenh. 
Siemens & Halske 
L. Tietz 
Transradio 
Verein. Glanzstoffabr .Elberf. 
Ver. Stahlwerke • 
Westeregein 
ZeIlstoff Waldhof 

Otavi 

Wir haben zu empfangen RM. 

ausmachender 
Betrag 

18000 

18000 

die wir gegen Lieferung obiger Stucke von 
Ihnen am Zahltag per Kassen·Verein einziehen 
werden. 

Unterschrlft: ..............•...............••......••....•• 

Selbst wenn sich die Nominalbetrage der gekauften und verkauften Posten 
ausgleichen, ist die Aufstellung zu machen, um die Differenzen in den aus· 
machenden Betragen zu erfassen. Samtliche aus den Endaufstellungen er· 
sichtlichen Salden sind schlieBlich in die sogenannte Generalaufstellung 
aufzunehmen. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daB die X·Bank wahrend 
der Liquidationsperiode nur in zwei Werten Geschafte gemacht hat, und zwar 
die von uns schon oben erwahnten Geschafte in I. G. Farbenaktien sowie 
in Berliner Handelsanteilen, in denen, wie wir annehmen, die X·Bank 
6000 RM. im Kurswerte von 18000 RM. verkauft hat. Die Generalaufstellung 
wiirde alsdann in der aus Beispiel 63 ersichtlichen Form anzufertigen sein. 

34* 
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Auf beiden Seiten der Generalaufstellung sind, wie aus Beispiel 63 hervor
geht, nur die Salden der Endaufstellungen einzusetzen. Ein Ausgleich der 
Reichsmarkbetrage zwischen Abnahme und Lieferungsseite, ahnlich wie 
zwischen den Kauf- und Verkaufsseiten in den Endaufstellungen, findet also 
nicht statt. Die X-Bank hatte vielmehr in unserem Beispiel 6000 RM. 
Berliner Handelsanteile an die Liquidationskasse gegen 18000 RM. am Ultimo 
durch den Kassen-Verein zu liefern und gleichzeitig in derselben Form die 
von der Liquidationskasse zu empfangenden 12000 RM. I. G. Farbenaktien 
abzunehmen. Hierbei erfolgt die Lieferung der Wertpapiere, die samtlich 
zum Giroeffektendepot beim Kassen-V erein zugelassen sind, unter Beifiigung 
eines roten Schecks an die Liquidationskasse (sieheKapitelVI,Abschnitt3). 
Umgekehrt werden die abzunehmenden Wertpapiere dem Empfanger gegen 
Zahlung der in der Generalaufstellung (Abnahmeseite) errechneten Betrage 
auf seinem Effektengirokonto beirn Kassen-Verein gutgebracht. Eine Ver
rechnung von Ultirnodifferenzen ist bei dieser Methode nicht mehr not
wendig. 

Einer besonderen Erwahnung bedarf noch die Verrechnung mit aus
wartigen Platz en (Effekten-Ferngiroverkehr). Wie schon erwahnt, konnen 
von den Borsenfirmen auch Terminwerte, die an deutschen auswartigen 
Borsenplatzen, etwa durch die dortige Metaverbindung, gekauft worden sind 
und dort abgenommen werden sollen, durch die Berliner Liquidationskasse 
abgerechnet werden. In diesem Fall muB der mit den auswartigen Platzen 
zu verrechnende Effektensaldo auf dafiir vorgesehenen Formularen mit 
besonderen Umschlagen eingereicht werden, so daB sich die Liquidations
kasse mit den entsprechenden Organen an den auswartigen B6rsenplatzen 
in Verbindung setzen kann. Wenn in unserem Fall (Beispiel 62) die X-Bank 
6000 RM. I.G. Farbenaktien nach auswartigen PHitzen, z. B. Hamburg (Firma 
M. M. Warburg & Co.), zu liefern hat, so muB sie eine Aufstellung nach Bei
spiel 64 an die Berliner Liquidationskasse einreichen. 

Beispiel Nr. 64. 

(Nichtzutreffendes ist durchzustreichen.) 

Firma X-Bank 

bittet zu Hefern nach Hamburg 
wegen Lieferung durch M. M. Warburg &: 00. 

Nominal Effekt 

RM.6000.- I. G. Farben-Aktien 

Datum 27.10.28 
Nr .. __ . _____________ . 
(Ordnungsnummer) 

ausmachender Betrag 
zum Berliner L. K. 

RM. 15900 
und hat vorstehenden Betrag in die Verkaufsseite der Endaufstellung (Formular Nr.ll) 

I Endaufstellung 

eingesetzt. 

Diese Verrechnung mit auswartigen Platzen, die besonders zu einer 
wesentlichen Erleichterung fiir den Arbitrageverkehr in Terminwerten fiihrt 
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(s. S. 485), ist vorlii.ufig mit den Plii.tzen Frankfurt a. M., Hamburg, Miinchen, 
Essen-DUsseldorf, Koln, Breslau, Dresden und Stuttgart und Leipzig moglich. 

Durch die Verbesserungen im Abrechnungsverkehr ist auch die Buch
fiihrung fiir die Termingeschafte wesentlich vereinfacht worden. Friiher 
war die Fiihrung von "lebenden" und "toten" Borsenengagements
biichern iiblich. Die toten Borsenengagementsbiicher waren nach Effekten
gattungen geordnet - fiir jede Wertpapiergattung wurde ein Konto ein
gerichtet-und enthielten sii.mtliche im Laufe des Monats mit den verschiedenen 
Firmen abgeschlossenen Geschii.fte, getrennt nach Kauf- und Verkaufsseite. 
Die lebenden Engagementsbiicher waren dagegen nach den Namen der Gegen
kontrahenten der Terminabschliisse geordnet. Mit ihrer Hille konnte die 
Hohe des Risikos, das durch das Engagement mit einer Firma begriindet 
wurde, jederzeit festgestellt werden. 1m allgemeinen erfolgte die Vorbereitung 
der Skontrierung an Hand dieser Biicher so, daB die zu liefernden oder ab
zunehmenden Salden nach den toten Biichern festgestellt wurden, die mtimo
differenzen zwischen GeschaftsabschluBkurs und Liquidationskurs fiir den 
Verkehr mit den einzelnen Firmen dagegen nach den lebenden Biichern. 
Die Kontrolle fand dann fiir die Berechnung der mtimodifferenzen nach 
den toten Biichern und umgekehrt fiir die Lieferung oder Abnahme der 
Salden durch Auszug aus den lebenden Biichern statt. 

Die lebenden Engagementsbiicher sind jetzt jedoch iiberfliissig geworden, 
da, wie erwiihnt, fiir die Durchfiihrung und Erfiillung der Termingeschafte 
die Person des Borsenkontrahenten kaum noch eine Rolle spielt. Meist werden 
daher in der BOrsenbuchhaltung fiir die Abrechnung mit der Liquidations
wse nur die toten (Sach-)Engagementsbiicher (vielfach in Kartothekform, 
siehe . Beispiel 65) gefiihrt. 

X-Bank. 

1928 
Kauf 

Abschl.- Nominal-
Da.tum betrag 

14.9. 12000 
15.9. 12000 
20.9. 12000 
25.9. 12000 

48000 

Kura 

265 
264 
260 
255 

Beispiel Nr. 85. 

Totes Terminengagement 
Konto I. G. Farben-Aktien. 

Kurs- Bemer- Abschl.- Nominal- Kura 
wert kungen Datum betrag 

31800 10.9. 12000 259 
31680 12.9. 12000 261 
31200 22.9. 6000 265 
30600 25.9. 6000 258 

28.9. 12000 
48000 

Verkauf 

Kura- Bemer-
wert kungen 

31080 
31320 
15900 An M. M.War-
15480 burg 

abgenommen 

Die Buchungen erfolgen nach Durchschlii.gen, die bei Ausstellung der 
Aufgabemeldungen an die Liquidationskasse von der Bank zuriickbehalten 
werden (s. S. 443). Eine Kontrolle kann an Hand der Borsenjournale vor
genommen werden. 

Ferner wird noch ein lebendes (Personen-)Engagementsbuch fiir die 
Kundengeschii.fte gefiihrt, wobei die Konten nach den Namen der Kunden 
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geordnet sind. Aus diesem Engagementsbueh sind jederzeit die im Laufe eines 
Monats getatigten Termingesehafte der Kundsehaft zu ersehen, deren Wert 
auch aus dem Termin-Konto ersiehtlieh ist (s. S. 446). Gewohnlieh erfolgt die 
Fiihrung dieses Buehes in der Korrespondenzabteilung. Als Unterlage 
fiir die Buehungen dient haufig ein Durehsehlag der Kundenabrechnungen. 

d) Die Devisen-Buehfuhrung. 

Ebenso wie aIle anderen Gesehafte der Bank, so mussen aueh die Devisen
gesehafte zunachst in einem Grundbueh erseheinen. Devisen sind im Gegen
satz zu Weehsel, Effekten oder auslandisehen Banknoten nieht immer korper
liehe Gegenstande, sondern sie bestehen zu einem groBen Teil aus Forderungen 
oder Verpfliehtungen der Bank an andere Firmen in auslandischer Wahrung. 
Es handelt sieh hierbei meist um Forderungen oder Verpfliehtungen an 
Kunden der Bank, die auf deren Wahrungs-Kontokorrentkonten er
seheinen (s. S.498), oder an auslandisehe Bankverbindungen. Korperliehe 
Gegenstande sind Devisen nur, wenn sie in Form von Scheeks oder Weehseln 
in auslandischer Wahrung vorhanden sind. Aus dieser Versehiedenheit der 
unter den Begriff Devisen fallenden Werte ergibt sieh auch eine grundsatz
liehe Verschiedenheit der Aufgaben der Hauptbuchkonten, in denen die 
Devisengeschafte ihren ziffermaBigen Niedersehlag finden. Daraus entsteht 
auch eine Verschiedenheit der Grundbuchungen, weil diese die Grundlage 
fiir die Buchungen in die Hauptbuchkonten oder in deren Hilfsbucher, die 
Skontren bilden. Wie diese Untersehiede praktiseh zum Ausdruek kommen, 
zeigt sieh am besten, wenn wir die Buehungen der wesentliehsten Devisen
geschafte erlautern. 

Am einfachsten gestalten sich die Buchungen, wenn ein Kunde den 
Auf trag zum Ankauf oder Verkauf von Auszahlung oder Scheck gegen Reichs
markwahrung erteilt hat, und die Bank diesen Auf trag an der Borse zur 
Ausfiihrung bringt. Kauft z. B. der Kunde Fritz Richter 10000 fI. Auszahlung 
Amsterdam zum Kurse von 168,86 RM. fiir je 100 Gulden, so muB er fUr den 
Gegenwert in deutscher Wahrung, also fur 16886 RM. zuzuglich Spesen (Mak
lergebiihr, Telegrammgebiihr, gewohnlichjedochfranko Provision (s. S. 496), auf 
Kontokorrent-Kontobelastetwerden.DasGegenkontoistdasDevisen-Konto, 
das nur fiir den Reichsmarkbetrag der 10000 Gulden zum Kurse von 168,86, 
also fiir 16886RM., erkannt wird, wahrend dasKurtage-Konto fur die Makler
gebuhr, das Provisions-Konto gegebenenfalls fiir die Provision, das Unkosten
Konto fur die Telegrammgebiihr erkannt werden. Die Grundbuchung erfolgt 
im Devisen-Memorial (s. Beispiel 66, S. 540/1, Ausgang, Posten 1). Kauft die 
Bank nun an der Borse zum Ausgleich ihres Verkaufs an den Kunden 10000 fl. 
Auszahlung Holland, z. B. zum Kurse von 168,54, so muB das Devisen-Konto 
fiir den Gegenwert (16854 RM.) belastet werden, wahrend fiir die Makler
gebiihr das Kurtagekonto belastet wird. Das Gegenkonto des Devisen-Kontos 
ist das Kassa-Konto, wenn die an der Borse gekauften Devisen an der Kasse 
bar bezahlt werden, oder z. B. das Konto Kassen-Verein, wenn die Bezahlung 
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durch den Kassen-Verein oder die ihm angegliederte Devisen-Abrechnungs
stelle erfolgt1). 

Auch dieser Posten kann ohne weiteres in das Devisen-Memorial gebucht 
werden. Das Devisen-Konto zeigt demnach auf Grund der beiden Geschafte 
einen Eingang und Ausgang von je 10000 Gulden, und der Unterschied des 
dem Konto belasteten und gutgeschriebenen Reichsmarkbetrages (16854 bis 
16886) ist der Kursgewinn, den die Bank an dem A:uftrage des Kunden er
zielt hat. Hat der Kunde A. Gerber z. B. den Auf trag zum Verkauf eines 
Schecks von 10000 Schw. Frs. auf Ziirich gegen Reichsmark erteilt, so wird 
das Devisen-Konto fiir den Gegenwert, berechnet zum Verkaufskurse (80,75), 
belastet. Fiir die ihm berechnete Maklergebiihr wird das Kurtage-Konto und 
fiir die Zinsen das Zinsen-Konto erkannt, da, wie auf S. 498 erwahnt, beim Ver
kauf eines Schecks an die Bank dem Kunden auch Zinsen fiir einige Tage 
abgezogen werden. Fiir den Gegenwert, abziiglich der Spesen, also fiir 
8068,40 RM., wird der Kunde auf Kontokorrent-Konto erkannt (s. Beispiel 66, 
Eingang, Posten 2). Verkauft die Bank an der Borse oder sonstwie, z. B. im 
telephonischen Verkehr, den Scheck weiter, so wird, wie in dem ersten Bei
spiel, das Devisen-Konto fiir den zum Verkaufskurse umgerechneten Gegen
wert erkannt, und die Nebenkonten werden belastet. Fiir den Geldeingang 
wird auch hierbei das Kassa-Konto bzw. das Konto "Kassen-Verein" usw. 
belastet. 

In diesen Fallen unterscheiden sich also grundsatzlich die Buchungen 
in das Devisen-Memorial nicht von denen in andere Memoriale. Die Devisen 
werden buchungsmaBig in derselben Weise behandelt wie z. B. Wechsel 
oder Wertpapiere. 

Jedoch ergeben sich bei der Fiihrung des Devisen-Skontros und des 
Devisen-Kontos im Hauptbuch einige Schwierigkeiten, wenn es sich nicht um 
Devisengeschafte handelt, die gegen Reichsmark abgeschlossen sind. Hat 
z. B. die Bank den Auf trag ihres Kunden Fritz Richter zum Ankauf von 
10000 f1. Auszahlung Amsterdam nicht durch einen entsprechenden Gegen
auf trag an der Borse oder sonstwie mit einer anderen Bank gegen Reichs
mark ausgefiihrt, sondern stellt sie, wie es haufig vorkommt, dem Kunden den 
Betrag bei ihrer hollandischen Bankverbindung, z. B. bei der Firma Hope & 
Co., Amsterdam, auf Grund ihres dortigen Guthabens zur Verfiigung, so muB 
fiir diesen Posten die Firma Hope & Co. erkannt werden, und zwar in Gulden
wahrung, da selbstverstandlich die deutsche Bank die Verrechnung mit der 
auslandischen Bank nur in der auslandischen (hollandischen) Wahrung vor
nehmen kann. Solche Konten, die dadurch entstehen, daB die Bank fiir ihre 
eigene Rechnung bei einer andern Bank ein Konto eroffnen laBt, nennt man 
Nostrokonten (Konto nostro, Singular: Konto mio); im Gegensatz zu den 
Lorokonten (Konto loro; Singular: Konto suo), d. h. jenen Konten, auf 

1) Auch hierbei wird hiufig, wie auf 8.180 dargestellt wurde, dasAusgleichs-Konto 
eingeschaltet, so daB in obigem Beispiel dieses Konto erkannt, dagegen in der Kassa
Primanota oder im Kassen-Vereins-Memorial belastet wird. 
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denen die Geschiifte del' Bank mit ihrer Kundschaft erscheinen. Ffir diese 
Gutschrift auf Nostrokonto del' hollandischen Bank kann das Devisen-Konto 
als Gegenkonto nicht ohne weiteres belastet werden, weil es nul' Reichsmark
betrage aufweist. Gleichzeitig ergeben sich auch beim AbschluB des Nostro
kontos del' hollandischen Bank Schwierigkeiten, weil die Bilanz del' deutschen 
Bank in Reichsmarkwii.hrung aufgestellt werden muB. 

Diese Schwierigkeiten konnen auf zwei Arten behoben werden. Es kann 
ala Gegenkonto des in auslandischer Wahrung gefiihrten Nostrokontos ein 
Ausgleichskonto, das sogenannte Wahrungs-Konto (Devisen-Verrech
nungs-Konto, Devisen-Konto nostro)gefiihrt werden. DiesesisteinSach
konto wie das Devisen-Konto und wird in del' auslandischen Wahrung gefiihrt, 
und zwar derart, daB ffir jede Wahrung ein besonderes Konto angelegt wird, 
also z. B. je ein Konto ffir amerikanische Dollars, holl. Gulden, Schweizer 
Franken usw. Die Gesamtheit del' Konten bildet dann das Wahrungs-Konto. 
In obigem Beispiel wird also das Nostrokonto del' Firma Hope & Co., die die 
Auszahlung del' 10000 fl. an die vom Kunden beauftragte hollandische Bank 
vorzunehmen hat, ffir diesen Betrag erkannt, das Wii.hrungs-Konto del' Bank 
belastet (per Wahrungs-Konto - An Hope & Co., Konto nostro, Amsterdam). 
Bei del' Bilanzaufstellung wird nun del' Saldo des Nostrokontos zum Kurse des 
AbschluBtages in deutsche Wii.hrung umgerechnet und diesel' Betrag in die 
Bilanz eingestellt. Dasselbe gilt von den in einer fremden Wii.hrung gefiihrten 
Kontokorrent-Konten del' Kundschaft, den personlichen Wahrungs-Konten 
(Wii.hrungs-Kontokorrent-Konten; s. S.498). Ebenso wird del' Saldo eines je
den iiber eine auslindische Wahrung gefiihrten Kontos des Wii.hrungs-Kontos in 
Reichsmark umgerechnet, und diesel' Betrag wird beim AbsChlUB auf Devisen
Konto iibertragen. Auf dem Wii.hrungs-Konto entsteht somit kein Kursgewinn 
oder -verlust, da hier nul' Posten in del' auslandischen Wahrung erscheinen. 
Etwaige Zinsen, Provisionen oder Spesen, die die deutsche Bank an die aus
landische zu zahlen oder von ihr zu erhalten hat, werden natfirlich dem Nostl'o
konto gutgeschrieben oder belastet. Als Gegenposten werden besondere, 
ebenfalls in fremder Wahrung gefiihrte Zinsen-, Provisions-, Unkosten-Konten 
belastet oder erkannt, die - ebenso wie del' Gesamtsaldo des Nostrokontos 
- beim AbschluB zum Tageskurse del' fremden Wahrung umgerechnet wer
den. Die Umrechnung erfolgt meist zum Durchschnittskurse zwischen Geld
und Briefkurs. Die Reichsmarkbetrage werden dann gewohnlich auf die ent
sprechenden, in Reichsmark gefiihrten Hauptbuchkonten iibertragen. Dagegen 
weist das Devisen-Konto einen Gewinn oder Verlust aus, weil del' vom Wah
rungs-Konto iibertragene Saldo in fremder Wahrung im Devisen-Konto eben
falls zum Kurse des Bilanztages umgerechnet wird, und del' Umrechnungs
kurs in del' Regel nicht dem Kurse entspricht, del' bei Berechnung des auf 
Devisen-Konto gebuchten Gegenpostens zugrunde gelegt wurde. So ist in 
obigem Beispiel das Devisen-Konto ffir die vom Kunden Fritz Richter gekauf
ten 10000 fl. Auszahlung Amsterdam zum Ankaufskurse, also mit 16886 RM. 
erkannt worden, wahrend auf del' Gegenseite die vom Wii.hrungs-Konto iiber-. 
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tragenen 10000 f1. zum Kurse des AbschluBtages erscheinen_ Dieser Gewinn 
oder Verlust wird zusammenmit den sonstigen auf Devisen-Konto entstandenen 
Gewinnen oder Verlusten beim AbschluB dieses Kontos auf "Devisen
Ertragniskon to", einem besonderen Konto des Gewinn- und Verlust-Kontos, 
ubertragen (s. Beispiel 69, S.553). 

Ebenso wie die in fremder W8.hrung gefiihrten Nostrokonten werden 
auoh die Wahrungs-Kontokorrent-Konten der Kundschaft behandelt. 
Do. sie ebenfalls in einer auslandisohen Wahrung gefiihrt werden, wird der 
Saldo beim AbsohluB in Reichsmark, zum Tageskurse umgerechnet, in die 
Bilanz eingestellt. Zinsen, Provisionen usw., die aus den auf W8.hrungs
Kontokorrent-Konto gebuchten Absohliissen entstehen, werden gleiohfalls in 
der fremden Wahrung bereohnet und demgemaB dem Konto belastet oder 
gutgeschrieben. Als Gegenkonto wird das in der fremden Wahrung gefiihrte 
Provisions-, Unkosten-Konto usw. erkannt oder belastet. 

In denjenigen Betrieben, in denen ein besonderes W8.hrungs-Konto als 
Sachkonto nicht gefiihrt wird, in denen vielmehr auoh die gegen Reichsmark 
abgesohlossenen Devisengesohafte uber Devisen-Konto gebuoht werden, wird 
der Ausgleioh zwisohen der deutsohen und der auslandisohen Wahrung in 
folgender Weise vorgenommen. In den Nostrokonten der auslandischen 
Banken und in den persl>nliohen Wahrungs-Kontokorrent-Konten der Kunden 
wird neben der Spalte ffir die auslandische Wahrung, in der die Konten ge
fiihrt werden, eine weitere Spalte eingerichtet, in die bei Buchung jeder Be
lastung oder Gutschrift sofort der Gegenwert in Reichsmark eingetragen 
wird. Die Umrechnung erfolgt entweder zum jeweiligen Tageskurse der aus
landischen Wahrung oder in den meisten Fallen zu bestimmten festen Um
reohnungssatzen, gewohnlich denen, die auoh ffir die Umrechnung der Nominal
betrage bei auslandischen Wertpapieren festgesetzt sind (s.S. 481). Inobigem 
Beispiel wird also bei der Gutschrift der 10000 fl_ auf dem Konto der Firma. 
Hope & Co. in eine besondere Spalte der Betrag von 17000 RM. (170 RM. 
ffir 100 holl. Gulden) eingesetzt. Die Grundbuohung ffir diese Gutsohrift 
erfolgt im Devisen-Memorial, zusammen mit den in deutscher W8.hrung ge
handelten Posten, indem auch hier zwei Spalten - ffir fremde Wahrung und 
ffir den umgereohneten Reichsmarkbetrag - eingeriohtet werden. Das Devisen
Konto wird daher in unserem Beispiel ffir den Umreohnungsbetrag von 
17000 RM. belastet, wie es aus Posten 3 (Eingang) des Devisen-Memorials 
(Beispiel 66) ersichtlioh ist. 

Die Umreohnung zum jeweiligen Tageskurse oder zu festen Umreohnungs
kursen ersohwert naturgema.B bei erhebliohen Sohwankungen der W8.hrungs
kurse, wie sie w8.hrend der Inflationszeit sogar an demselben Tage statt
fanden, die "Obersichtlichkeit der Konten. Daher haben die meisten Banken 
in den Inflationsjahren eine besondere Wahrungsbuohhaltung eingefiihrt. 
FUr die aufW8.hrungs-Konto gebuchten Posten wurden auch besondere Grund
buoher eingerichtet, und zwar meist ffir jede Wahrungsart ein besonderes 
Memorial. Die Grundbucher brauohen nur eine Spalte fur die auslandische 
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Wahrung zu enthalten, da, wie erwahnt, die Umrechnung in die Reichsmark
wahrung in den Wahrungs-Konten nur am AbschluIltage erfolgt. Die in der 
Einrichtung des Wahrungs-Kontos zum Ausdruck kommende Trennung der 
Buchfiihrung von der deutschen Wahrung ist auch nach dem Ende der Infla
tion von einigen Banken beibehalten worden, doch gehen viele Banken all
mahlich wieder zur friiheren Buchungsmethode fiber. 

Fiihrt ein Kunde bei der Bank ein Wahrungs-Kontokorrent-Konto, z. B. 
ein Dollar-Konto, und verkauft er an die Bank z. B. einen auf eine New Yorker 
Bank in Dollarwahrung gezogenen Scheck fiber 1000 Dollar mit der Aufgabe, 
daB der Gegenwert ihm auf Dollar-Konto gutgeschrieben werden solI, so wird 
er fUr den Scheckbetrag abzfiglich Provision und Spesen auf diesem Konto 
erkannt. Die Grundbuchung erfolgt, wenn eine Wahrungsbuchhaltung be
steht, im Wahrungs-Memorial, indem hier gleichzeitig das Wahrungs-Konto 
fUr den Betrag von 1000 Dollar belastet, das Provisions-Konto fUr die dem 
Kunden berechnete Provision und das Unkosten-Konto fUr die Spesen in 
Dollarwahrung erkannt wird. Besteht eine solche getrennte Buchhaltung 
nicht, so wird im Devisen-Memorial statt des Wahrungs-Kontos sogleich das 
Devisen-Konto unter Umrechnung des Betrages in Reichsmark belastet. Die 
Provision und Spesen werden ebenfalls in Reichsmark umgerechnet (s. Bei
spiel 66, S. 540, Eingang, Posten 5). In derselben Weise werden Wechsel auf 
das Ausland gebucht, die die Bank diskontiert oder zum Inkasso genommen hat. 

Kauft ein Kunde, der bei der Bank Wahrungskonten besitzt, im Usance
handel (s. S. 501) z. B. 1000 eng1ische Pfunde gegen holl. Gulden, so wird er 
ffirdiePfundeauf seinem Pfund-Kontokorrent-Konto erkannt, fUr den Gegen
wert in Guldenaufseinem Gulden-Kontokorrent-Konto belastet. Besteht bei der 
Bank eine Wahrungsbuchhaltung, so wird als Gegenbuchung das sachliche 
Wahrungs-Konto Pfunde belastet, das sachliche Wahrungs-Konto Gulden er
kannt. Erfolgendie Gegenbuchungen fiber Devisen-Konto, so wird das Devisen
Konto unter Umrechnung der pfunde in ReichsmarkfUr die Pfunde belastet, da
gegen ebenso unter Umrechnung der Gulden fUr diese erkannt (s. Beispiel 66, 
Eingang, Posten 6, und Ausgang, Posten 4). Wie aus dem Beispiel ersichtlich 
ist, wird das Devisen-Konto infolge der Umrechnung der auslandischen Wah
rungen zu festen Kursen, die von den wirklichen Devisenkursen abweichen, 
fUr 20400 RM. belastet, dagegen fUr 20553 RM. erkannt. Dieser buchmaBige 
Gewinn wird jedoch ausgeglichen, wenn die Bank ein Gegengeschaft zu glei
chen Kursen, also ohne Gewinn, ausfiihrt. Nimmt man an, daB sie an der 
Borse ein solches Gegengeschaft abgeschlossen, d. h. von einer andern Bank 
1000;£ gegen 12090 fi. gekauft habe, so werden ihr vom Verkaufer bei ihrer 
englischen Bankverbindung 1000 ;£ zur Verffigung gestellt, wahrend sie 
12090 fi. von ihrem hollandischen Guthaben dem Verkaufer zur Verffigung 
zu stellen hat. Das Nostrokonto der englischen Bankverbindung wird daher 
fUr 1000;£ zugunsten des Devisen-Kontos belastet (s. Beispiel 66, Ausgang, 
Posten 5), das Nostrokonto der hollandischen Bank.verbindung fUr 12090 fi. 
zu Lasten des Devisen-Kontos erkannt (s. Beispiel 66, Eingang, Posten 7). Die 
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Umrechnung in Reichsmark zu den festen Kursen ergibt dann, daB das Devi
sen-Konto fiir denjenigen Reichsmarkbetrag belastet wird, fiir den es bei 
Buchung des Usancegeschaftes des Kunden Fritz Engel erkannt wurde und 
umgekehrt. Der Buchgewinn auf Devisen-Konto ist also ausgeglichen. Natiir
lich wird die Bank in der Praxis den Ankauf der Pfunde gegen Gulden an der 
Borse zu einem niedrigeren Kurse vornehmen, dem Kunden also einen etwas 
hoheren Kurs als den an der Borse zu zahlenden berechnen. Ihr Gewinn kommt 
darin zum Ausdruck, daB sie fiir die Pfunde einen etwas geringeren Betrag 
an Gulden dem Verkaufer zur Verfiigung zu stellen hat. Das Devisen-Konto 
wird daher auch fiir den entsprechend geringeren Reichsmarkbetrag belastet, 
so daB sich auf dem Konto ein Gewinn ergibt, der tatsachlich in Gulden ent
standen ist und daher zunachst ebenfalls zum festen Kurse (170) umgerechnet 
erscheint. Beim AbschluB des Kontos wird dieser buchmaBige Reichsmark
gewinn, wie wir noch sehen werden (S.554), durch Einsetzung des Saldos 
zum Kurse des Bilanztages in den wirklichen Gewinn verwandelt. 

Wie das Devisen-Memorial im einzelnen gefiihrt wird, geht aus Bei
spiel 66hervor . Neben den bereits erlauterten Geschaften finden wir darin unter 
Ausgang, Posten 2, den Kauf eines Schecks iiber 200 £ auf London gegen 
Reichsmark durch den Kunden Max Apt, Berlin. Die Bank verkauft den 
Scheck an den Kunden; das Devisen-Konto wird also fiir den Gegenwert 
(200 £ a. 20,30 = 4060 RM.) erkannt. Ferner wird das Kurtage-Konto fiir 
die Maklergebiihr von 1,05 RM. erkannt und gleichzeitig der Kunde fiir den 
Gesamtbetrag von 4061,05 RM. belastet. Der Scheck wird von der Bank auf 
ihre Nostroverbindung, die Midland Bank, London, gezogen; diese wird da
her auf dem Nostrokonto fiir 200 £ erkannt, wobei gleichzeitig der zum festen 
Umrechnungskurse von 20,40 fiir das Pfund berechnete Betrag von 4040 RM. 
eingesetzt wird, wahrend das Devisen-Konto fiir denselben Betrag belastet 
wird (s. Eingang, Posten 4). Verkauft z. B. ein Kunde (Anton & Co.) 5000 f1. 
Auszahlung Amsterdam gegen Reichsmark zum Kurse von 168,20 an die 
Bank, so wird, wie in Beispiel 66, Eingang, Posten 1, dargestellt, das Devisen
Konto fiir den Reichsmarkbetrag (84lO RM.) belastet, wahrend der Kunde 
fiir diesen Betrag abziiglich Maklergebiihr (2,15 RM.), also fiir 8407,85 RM. 
auf Kontokorrent-Konto erkannt wird. FUr die Maklergebiihr wird das Kur
tage-Konto erkannt. Die Firma Anton & Co. laBt den Betrag durch ihre Amster
damer Bankverbindung Mendelssohn & Co. an die Nostroverbindung des 
Kaufers, die Firma Rope & Co. zahlen. Diese ist daher auf Nostrokonto fiir 
5000 f1. zu belasten, wobei der Buchung der Reichsmarkbetrag von 8500 RM., 
umgerechnet zum festen Kurse von 1,70 fiir den Gulden, beigefiigt wird. 
Gleichzeitig wird das Devisen-Konto fiir 8500,- RM. erkannt (s. Ausgang, 
Posten 3). 

In unserem Beispiel fiir die Fiihrung des Devisen-Memorials sind samt
liche Posten, gleichgiiltig welche Wahrung sie betreffen, untereinander ein
getragen worden. Eine Trennung ist nur nach Eingang (Devisen-Konto SolI) 
und Ausgang (Devisen-Konto Raben) vorgenommen worden. In groJ3en Be-
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Eingang. 

Beispiel 

Devisen-

~ 
Datum 

~. 
Name Wah- Betrag Zur Verfiigung gestellt Kurs CI) @Z "'C! rung 

~ ~ 

1 24.7.29 1170 Anton &: 00. fl. 5000 - durch: Mendelssohn &: 00., 168,20 
Am8terdam 

bei: Hope &: 00., Amsterdam 
2 24.7.29 1650 A. Gerber Schw. 10000 - Scheck a. Zurich 80,75 

Fr. 
3 24.7.29 1730 Hope &: Go., fl. 10000 - A 'lJ8Zahlung -

Kto nostro, 
Amsterdam 

4 24.7.29 2116 Midland-Bank £ 200 - Scheck -
Kto nostro, 
London 

5 24.7.29 3060 Julius Scheuer, $ 1000 - Scheck Nr. 2010 -
Dollarkonto 

6 24.7.29 3270 Fritz Engel, £ 1000 - gegen hall. Gulden a 12,09 
Pfundkonto netto 

7 24.7.29 1730 Hope &: Co., fl. 12090 - bet: Pierson &: 00., -
Kto nostro, Amsterdam 
Amsterdam 

Ausgong. 

~ 

~ 
1 

2 
3 

4 

Ii 

0 Wah-Datum 
~ . 

Name Betrag Zur Verfiigung gestellt Kurs ~Z 
~ 

rung 

24.7.29 1530 Fritz Richter, fl. 10000 - durch: Hope &: Go., 168,86 
Berlin Amsterdam 

bei: Pierson &: Co., 
Amsterdam 

24.7.29 1212 Max Apt, Berlin £ 200 - Scheck a. London 20,30 
24.7.29 1730 Hope &: Go., fl. 5000 - durch: Mendels80hn &: 00., -

Kta nostro, Amsterdam 
Amsterdam 

24.7.29 3270 Fritz Engel, fl. 12090 - gegen engl. PluMe 1£= 
Gulden-Konto 12,09 fl. 

24.7.29 2116 Midland-Bank, £ 1000 - durch: Westminster Bank -
Kto nostro, 
London 

trieben werden jedoch haufig getrennte Memoriale fiiI' die verschiedenen 
Devisenarten (amerik. Dollars, eng!. Pfunde usw.) eingerichtet. Die Ein
tragungen in die Devisen-Memoriale konnen nach den Abrechnungen fiiI' die 
Kundschaft, den Briefen an die auslandischen Bankverbindungen, bzw. 
deren Kopien, zuweilen den Durchschriften der Devisenhandlerbogen usw. 
erfolgen. Nach Moglichkeit versucht man bei gro.Bem Umfang des Devisen
geschii.£tes auch die Devisen·Memoriale im Durchschreibeverfahren zu fiihren, 
d. h. die Buchungen auf laufende Memorialbogen, also die einzelnen Posten 
untereinandergereiht, durchzuschreiben. Soweit es sich um Devisenkaufe 



Nr.66. 
Memorial. 

Per 
Devisen-

Konto 
RM. 

8410 -

8075 -
17000 -

4040 -

4200 -

20400 -
20553 -

An 
Devisen-

Konto 
RM. 

16886 -

4060 -
8500 -

20553 -
20400 -

, 
~o =",,,-

<t!~ 
~~ 

RM. 

2,15 

2,10 

-

-

-

-

-

~o =",..., <...,= 
~o 
~~ 

RM. 

4,20 

1,05 
-

-

-

.=0 '. 0 
~lll~ =~~ =0 <00 
~~ ~~ 

RM. RM. 

- -

4,50 -
- -

- -

- $1= 
4,20 

- -

- -

~U =~.s <e§ =0 
~~ p..~ 

RM. RM. 

- -

- -
- -

- -

- -
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Eingang. . An diverse Kreditoren An dive Kreditoren . ~o .d.1JQ = .. ..., 
Wert 2"''' <~~ Ansgieich. Ausi. Umrech- 13~J.l Banken Private p Konto Wahrung nungsbetrag p 

RH. RM. RM. RM. RM. RM. RM. 

- 8407,85 - - 26.7. - - -

- - 8068,40 - 26.7. - - -

- - - - 26.7. 10000 17000 1,70 

- - - - 27.7. 200 4040 20,40 

$1= - - - 7.8. 998 4121,60 4,20 
4,20 
- - - - 26.7. 1000 20400 20,40 

- I - - - 26.7. 12090 20553 -

Ausgang. 
, 

Per diverse Debitoren Per div. Debitoren ~~IJQ ~o 
=!~ Wert "'§" <~o Private Ansgielch. Ausi. Umrech- a=51 p~ Banken Konto Wahrung nungsbetrag p 
RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. 

1,50 - 16891,70 - 26.7. - - -

- - 4061,05 - 26.7. - - -
- - - - 26.7. 5000 8500 1,70 

- - - - 26.7. 12090 20553 1,70 

- - - - 26.7. 1000 20400 20,40 

oder -verkaufe (Auszahlung oder Schecks) der Kundschaft gegen Reichsmark 
handelt, la.Bt sich auch gleichzeitig mit der Abrechnung fiir den Kunden eine 
Durchschrift auf den Memorialbogen herstellen. Ebenso konnen solche Durch
schriften bei Borsenkaufen oder -verkaufen gegen Reichsmark, an Hand der 
Devisenhandlerbogen, gleichzeitig mit den Briefen an die auslandischen 
Banken, an die der Betrag iiberwiesen wird, oder die ihn zu zahlen haben, so
wie die Begleitbriefe fiir Schecksendungen oder die Scheckavise hergestellt 
werden. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Anpassung der Korrespondenz
formulare an die Memorialbogen, wenn es sich um Posten handelt, die in die 
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Spalte fiir die auslii.ndische Wahrung eingesetzt werden miissen. Zuweilen 
hilft man sich dadurch, daB man im Memorial keine besonderen Spalten fiir 
den in auslandischer Wahrung angegebenen Betrag, den Umrechnungsbetrag 
und Umrechnungskurs einrichtet, sondern, wie bei den gegen Reichsmark 
gehandelten Devisen, die Wahrungsbetrage unter Angabe des Wahrungs
zeichens (£, f1. usw.) in die Reichsmarkdebitoren- oder Kreditorenspalten 
einsetzt, unter der Buchung aber in einer besonderen Zelle den Reichsmark
betrag, der auf Devisen-Konto und Kontokorrent-Konto zu buchen ist, sowie 
den Umrechnungskurs angibt. Bei diesem Verfamen leidet aber die "Ober
sichtlichkeit, weil Betrage in deutscher und fremder Wahrung untereinander 
stehen; ein Nachteil, der allerdings bei getrennter Anlage der Memoriale 
nach Wahrungen wegfallt. Auch in diesem FaIle konnen aber die verschieden
artigen Formulare nicht immer den Memorialspalten angepaBt werden. Da
her werden in vielen Betrieben fiir die Devisengeschafte nicht Sammel
memoriale gefiihrt, sondern Memorialdurchschriften angefertigt. Diese wer
den, getrennt nach den einzelnen Wahrungen sowie nach Eingang und Aus
gang, geordnet und mit einem Additionsbogen zusammengeheftet, auf dem 
die auf Kontokorrent-Konto zu buchenden Betrage nochmals aufgezahlt und 
addiert werden, um jederzeit den etwaigen Verlust einzelner Durchschriften 
feststellen zu konnen. In einigen Betrieben werden auch nur die Abrechnungen 
und Korrespondenzformulare in einem Arbeitsgange durchgeschrieben, 
wahrend die Eintragungen in die Devisen-Memoriale, haufig gleichzeitig mit 
den Skontrobuchungen, nach den Kopien dieser Belege getrennt erfolgen. 

Soweit die Wahrungsbetrage auf den Memorialdurchschriften zum Tages
kurse oder zu einem festen Kurse umgerechnet werden mUssen, kann der Um
rechnungsbetrag entweder auf jeder Durchschrift vermerkt werden, oder es 
kann nach Sammlung samtlicher,eine Wahrung betreffenden Eingangs- oder 
Ausgangsdurchschriften eines Tages auf dem Additionsbogen neben der Summe 
der Wahrungsbetrage die Summe der dem Devisen-Konto zu belastenden oder 
gutzuschreibenden Reichsmarkbetrage hinzugefiigt werden. Die Memorial
durchschriften zu dem auf Seite 499 erwahnten Kauf von Devisen (1000 £ 
Auszahlung London) zu Lasten 'des Reichsmark-Kontos und zugunsten des 
Wii.hrungs-Kontos des Kunden wiirden daher die in den Beispielen 67 und 68 
angegebene Form annehmen. 

Die erste Durchschrift (Beispiel 67) stellt die Grundbuchung fiir die 
Belastung der Kunden auf Reichsmark-Konto zugunsten des Devisen-Kontos 
dar, die zweite (Beispiel 68) die Grundbuchung fiir die Gutschrift der 1000 £ 
auf dem Pfundkonto des Kunden. In diesem Formular werden links yom senk
rechten Strich gewohnlich die durchgeschriebenen Reichsmarkbetrage mit 
Hille der Schraffierung durchstrichen, weil sie fiir diese Buchung nicht in 
Betracht kommen. 

Aus dem Devisen-Memorial erfolgen die Eintragungen in das Devisen
Skontro. Haufig werden die Skontrobuchungen im Durchschreibeverfahren 
gleichzeitig mit den Memorialbuchungen vorgenommen, oder Skontrodurch-
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Belaste: 

Beispiele ffir J;>evisen-MemoriaI-Durchschriften. 

Beispiel Nr.67. 

X-Bank 
Devisen-Memorial. 

Paul MUller 

Berlin 

Devisen-Kauf 

Berlin, den 
30.9.1929 

Infolge Thres gefl. Auftrages buchten wir ffir Bie wie folgt: 
Reichsmark-Konto SoU Devisen-Konto Raben 

fiir den Gegenwert nebenstehender De-
visen zum Kurse von 20,370 
mtto = RM. 20 370 £ 1000 Wert 2. 10.29 

+ Maklergebiihr . ." Ihnen iiberlassene Devisen. + Provision. . " ............. . 
+ " ............. . 
Wert 2. 10. 29 RM. 20370 

Vbertragen: 
KontroIle: 

Beispiel Nr.88. 

Berm 

Erkenne: 

X-Bank 
Devisen-MemoriaL 

Paul MUller 

Berlin 

Devisen-Kauf 

Berlin, den 
30.9.1929 

Infolge Ihres gefl. Auftrages buchten wir fiir Bie wie folgt: 
Devisen-Konto Soil I Pfund-Konto Raben 

ffir den Gegenwert nebenstehender De-
visen zum Kurse von 20,370 
mtta = RM. 20370 £ 1000 Wert 2. 10. 29 

+ Maklergebiihr • Ihnen iiberlassene Devisen. 
+ Provision. . 
+ " p." •••• _-._._.-

Wert 2. 10. 29 RM. 20370 
Vbertragen: 
Kontrolle: 
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schriften zusammen mit Memorialdurchschriften angefertigt. Die Skontro
durchschriften werden dann tageweise nach Wahrungsarten geordnet und die 
Buchungen jeder Wahrungsart nach SolI- und Habenposten des Devisen
Kontos getrennt. Die Gesamtsummen der einzelnen Durchschriften - sowohl 
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die Reichsmarkposten als auch die Wahrungsposten - werden bei dieser 
Buchungsform auf einen Bogen iibertragen und tageweise addiert. Der Bogen 
wird mit den Durchschriften zusammengeheftet. Die Ermittlung des Ge
winnes oder Verlustes an den in jeder Wahrungsart abgeschlossenen Ge
schaften stoBt bei Anwendung dieser Buchungsmethode auf Schwierigkeiten. 
Jedoch kann die Gewinnberechnung im Hauptbuch erfolgen. Man fiihrt als
dann nicht ein Sammeldevisenkonto im Hauptbuch, auf das samtliche De
visenbuchungen monatweise aus dem Journal iibertragen werden, sondern 
zerlegt dieses Konto nach den Wahrungsarten (Dollars, Gulden usw.) in 
Einzelkonten, auf denen der Gewinn oder Verlust aller Geschafte in einer 
jeden Wahrung getrennt festgestellt wird. 

1m Gegensatz zu den iibrigen Skontren, z. B. dem Sorten-Skontro, das 
den Bestand der Bank an auslandischen Sorten ergibt, oder dem Wechsel
Skontro, aus dem der Wechselbestand der Bank hervorgeht, kann man aus 
dem Devisen-Skontro den Bestand der Bank an Devisen nicht ohne weiteres 
feststellen. Das erklart sich daraus, daB Devisen nur dann greifbare Gegen
stande sind, wenn sie in Form von Schecks oder Wechseln in auslandischer 
Wahrung vorhanden sind, im iibrigen aber aus Forderungen und Verpflich
tungen in einer fremden Wahrung bestehen. Zur Festsetzung der Devisen
bestande der Bank aus der Buchfiihrung miissen daher auch die sich aus den 
Nostro-Kontokorrent-Konten ergebenden Forderungen und Verpflichtungen 
an die auslandischen Korrespondenten, sowie die aus den Wahrungs-Konto
korrenten hervorgehenden Forderungen und Verpflichtungen an die Kund
schaft beriicksichtigt werden. Das Devisen-Skontro, demnach auch das De
visen-Konto des Hauptbuches, das nur eine Zusammenfassung des Skontros 
darstellt, ist also nicht als Bestandkonto anzusehen, obgleich es grundsatzlich 
in derselben Form wie die iibrigen Bestandskonten gefiihrt wird. Es dient 
nur der Feststellung der Gewinne oder Verluste, die durch die Geschafte in 
den einzelnen Devisenarten entstanden sind; es ist also ein Erfolgskonto. 

Diese Eigenart des Devisen-Kontos tritt auch bei der Bilanzaufstellung 
in die Erscheinung. Wahrend z. B. die Sortenbestande, Wechselbestande und 
die Effektenbestande als besondere Bilanzkonten erscheinen, gibt es in den 
Bankbilanzen keinen Posten "Devisenbestande". Vielmehr sind samtliche 
Forderungen und Verpflichtungen in fremder Wahrung an die Kundschaft 
oder an auslandische Korrespondenten (Nostroverbindungen), in deutsche 
Wahrung umgerechnet, in den Kontokorrent·Konten enthalten, und zwar 
die Forderungen in den Schuldnern (Debitoren), die Verpflichtungen in den 
Glaubigern (Kreditoren). Die Forderungen und Verpflichtungen an auslan
dische Banken erscheinen dabei gewohnlich in besonderen Kontokorrent
Konten, den "Nostroguthaben" bzw. "Nostroverpflichtungen" (s.Kapitel VIII, 
Abschn. 5). Es wiirde auch den "Oberblick iiber die Bilanz erschweren, wenn 
z. B. die am Bilanztage noch nicht eingelosten Schecks oder Wechsel, die 
von der Bank diskontiert oder zum Inkasso genommen sind und sich noch im 
Portefeuille der Bank befinden, als "Devisenbestand" in der Bilanz erscheinen 



Das Devisen·Skontro. 545 

wiirden. Soweit sich'" Devisenbestande dieser Art beirn AbschluB aus dem 
Devisen.Konto ergeben, werden sie daher gewohnlich auf Wechsel·Konto iiber· 
tragen, und aus dem Devisen·Konto wird nur der Gewinn oder Verlust fest. 
gestellt, der durch die Abrechnung zu einem gegeniiber dem Wahrungskurse 
des Tages der Bilanzaufstellung hoheren oder niedrigeren Kurse entstanden ist. 

Einige Beispiele werden an Hand eines Schemas fiir das Devisen·Skontro 
(Beispiel 69, S.553) diese Ausfiihrungen naher erlautern. Wird z. B. in dem 
oben (S. 535) erwahnten Fall das Devisen·Skontro Holland fiir die 10000 Gul· 
den belastet (Sollseite, Posten 1), die die Bank dem Kunden aus ihrem Gut· 
haben bei der Amsterdamer Bankverbindung (Hope & Co.) zugunsten des 
Nostrokontos dieser Firma zur Verfiigung gestellt hat, so wird hierdurch 
im Devisen·Skontro ein Ausgleichsposten gegen die Buchung der an den Kun. 
den gegen Reichsmark verkauften 10000 Gulden Auszahlung Amsterdam 
geschaffen (Habenseite, Posten 1). Fiir diesen Verkauf wurde der Kunde auf 
Kontokorrent·Konto belastet, dasDevisen.Konto erkannt. Das Devisen.Konto, 
bzw. das Devisen·Skontro Holland, weist also auf Grund der beiden Buchungen 
weder einen Bestand noch eine Verpflichtung der Bank an Devise Holland 
auf. Tatsachlich ist aber durch die Auszahlung der Firma Hope & Co. eine 
Devisenverpflichtung der Bank an diese Firma entstanden, oder, wenn die 
Auszahlung aus einem vorhandenen Guthaben bei der Firma Hope & Co. 
{lrfolgt ist, der Devisenbestand der Bank, und zwar der Bestand an ihren Forde
rungen im Ausland, um 10000 Gulden verringert worden. Aus dem Devisen
Konto kann also nicht diese Veranderung im Devisenbestande der Bank buch. 
maBig festgestellt werden; es muB zu diesem Zwecke der Saldo des Nostro· 
kontos Hope & Co. herangezogen werden. 

Hat der Kunde der Bank die 10000 holl. Gulden gegen Reichsmark mit 
der Bestimmung gekauft, ihm den Guldenbetrag auf seinem Wahrungs. 
Kontokorrent·Konto gutzuschreiben, so ist der Kunde zunachst ebenfalls auf 
seinem gewohnlichen Kontokorrent·Konto fiir den Reichsmarkbetrag zu be
lasten, das Devisen·Skontro Holland fiir 10000 f1. zu erkennen. Gleichzeitig 
wird der Kunde auf seinem Gulden·Kontokorrent·Konto fiir 10000 f1. erkannt 
und dagegen das Devisen·Skontro holl. Gulden belastet. Aus dem Devisen· 
Skontro ergibt sich also auch in diesem FaIle kein Bestand; Eingang und 
Ausgang der 10000 f1. gleichen sich aus. Die Verpflichtung der Bank an den 
Kunden in Hohe von 10000 f1. ergibt sich aus dem Wahrungs.Konto des 
Kunden. 

Verkauft ein Kunde (Adolf Marx) an die Bank z. B. einen Scheck auf 
Amsterdam in Hohe von 3000 f1. mit der Aufgabe, ihm den Guldenbetrag auf 
seinem Wahrungs.Kontokorrent.Konto gutzuschreiben, so wird das Devisen. 
Skontro Holland (Sollseite, Posten 2) fiir den Gegenwert, berechnet zum 
Umrechnungskurse von 1,70 fiir den Gulden, belastet, der Kunde auf seinem 
Gulden-Kontokorrent·Konto erkannt. Sendet die Bank den Scheck zur Gut. 
schrift an ihre hollandische Nostroverbindung, z. B. Hope & Co., 80 wird 
<las Nostrokonto (Hope & Co.) fiir 10000 fl. belastet, das Devisen-Skontro 
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holl. Gulden erkannt. Das Devisen-Skontro ist also ausgeglichen, und der Ver
pflichtung von 10000 fl. aus dem Wahrungs-Kontokorrent-Konto des Kunden 
steht die Forderung an Hope & Co. in gleicher Hohe gegeniiber. Befindet sich 
der Scheck jedoch bei AbschluB des Kontos noch im Besitze der Bank, so 
weist das Devisen-Konto den Bestand von 3000 Gulden auf. Diesem Bestand 
steht aber die Verpflichtung der Bank gegeniiber, die sie auf Grund der Gut. 
schrift auf Wahrungs-Kontokorrent-Konto hat. Es besteht also in diesem Falle, 
wenn man zur Feststellung des Devisenbestandes oder der Devisenverpflich
tungen der Bank die Salden der Wahrungs-Kontokorrent-Konten heranzieht, 
kein Saldo zugunsten oder zuungunsten der Bank an Devise Holland, ob
gleich die Bank sich im Besitze des Schecks befindet. Tatsachlich hat sie 
jedoch keinen Devisenbestand; als solcher sind nur Schecks, Wechsel oder 
Forderungen anzusehen, mit deren Besitz fiir sie ein Risiko im FaIle des 
KursrUckganges - in diesem Beispiel der Devise Holland - verbunden ist. 
Ware dem Kunden der Gegenwert des Schecks in Reichsmark gutgeEchrieben 
worden, so wiirde dem Scheckbestand, den das Devisen-Konto ergibt, keine 
Wahrungsverpflichtung gegeniiberstehen. Der sich aus dem Devisen-Konto 
ergebende Bestand gehort dann zum Devisenbestand der Bank, weil sie auf 
Grund des Schecks eine Forderung in fremder Wahrung gegen den Bezogenen 
des Schecks besitzt. 

Nehmen wir ferner an, die Bank kaufe an der Borse, also gegen Reichs
mark, 5000 fl. Auszahlung Amsterdam zum Kurse von 1681/ 2 fiir ihre eigene 
Rechnung. Die Zahlung des Gegenwertes in Reichsmark erfolge durch den 
Kassen-Verein. Dieser ist fiir den Betrag (z. B. 16850 RM.) zu erkennen, das 
Devisen-Skontro zu belasten (s. Beispiel 69, Sollseite, Posten 3). Die Zahlung 
des Guldenbetrages an die hollandische Nostroverbindung der Bank (Hope & 
Co.) erfordert die Belastung der Firma Hope & Co. fiir 5000 fl.; als Gegen
buchung wird das Devisen-Skontro fiir den Guldenbetrag erkannt (s. Bei
spiel 69, Habenseite, Posten 2). Das Devisen-Skontro holl. Gulden ist also aus
geglichen; der Devisenbestand der Bank ergibt sich aus der Forderung an 
Hope & Co., die das Nostrokonto dieser Firma ausweist. 

Recht eigenartig sind die Ergebnisse der Buchungen fiir die Bilanz, die 
bei AbschluB von Usancegeschaften (Devisen gegen Devisen) notwendig 
sind. Angenommen, ein Kunde habe, wie auf Seite 538 erwiihnt, der Bank 
den Auf trag gegeben, 1000 engl. Pfunde gegen holl. Gulden zu kaufen, und 
zwar derart, daB der Kunde den Guldenbetrag nicht der Bank zur Verfiigung 
stellt, und ihm der Pfundbetrag nicht bei einer englischen Bank zur Ver
fiigung gestellt wird, sondern indem er fiir die 1000 £ auf seinem Pfund-Konto
korrent-Konto erkannt und fiir den Gegenwert (12090 fl.) auf seinem Gulden
Kontokorrent-Konto belastet wird. Das Devisen-Skontro engl. Pfunde wird 
alsdann, wie wir gesehen haben, als Gegenkonto fiir 1000 £ belastet, das 
Devisen-Skontro boll. Gulden fiir 12090 fl. erkannt (s. Beispiel 69, Habenseite,. 
Posten 3). Nimmt nun die Bank kein Gegengeschiift vor, wie wir bei Dar
stellung der Memorialbuchungen (S. 538) angenommen baben, so hat sie auf" 
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Grund des Geschafts eine Forderung an den Kunden, also einen Devisen
bestand von 12090 fl. und eine Devisenverpflichtung an ihn von 1000 £. 
Das Konto engl. Pfunde und das Konto holl. Gulden des Devisen-Skontros 
sind jedoch nicht ausgeglichen. Es ergibt sich vielmehr beim AbschluB ein 
Bestand von 1000 £ und eine Verpflichtung von 12090 fl. Tatsachlich kann 
man aber hieraus nicht den SchluB ziehen, daB die Bank einen solchen Bestand 
und eine solche Verpflichtung hat; vielmehr besitzt sie, wie erwahnt, um
gekehrt einen Devisenbestand von 12090 fl., der in der Forderung an den 
Kunden auf dessen Gulden-Kontokorrent-Konto zum Ausdruck kommt und 
eine Verpflichtung von 1000 £, die sich aus dem Pfund-Kontokorrent-Konto 
des Kunden ergibt. Die Buchungen auf Devisen-Konto sind eben nur Aus
gleichsposten, und es zeigt sich an diesem Beispiel besonders deutlich, daB das 
Devisen-Skontro nicht als Bestandskonto, sondern nur als Erfolgskonto an
zusehen ist, soweit es Buchungen enthalt, die auf Grund von Forderungen 
oder Verpflichtungen der Bank entstanden sind. Beim AbschluB der Konten 
des Devisen-Skontros muB daher, soweit sich Bestande oder Verpflichtungen 
ergeben, deren Ursprung festgestellt werden. Bestande, die z. B. durch "Ober
nahme von Schecks oder Wechsel zum Inkasso herriihren, werden, wie er
wahnt (S.545), iiber Wechsel-Konto ausgeglichen; sie stellen korperliche 
Gegenstande dar und befinden sich am Bilanztage tatsachlich im Besitze 
der Bank, obgleich ihnen, wie wir oben gesehen haben, zuweilen Verpflich
tungen in gleicher Hohe und Wahrung an einen Kunden gegeniiberstehen. 
Die sich aus den Usancegeschaften auf den Konten des Devisen-Skontros 
buchmaBig ergebenden Bestande oder Verpflichtungen kOnnen jedoch nicht 
iiber ein Bilanz-Konto abgebucht werden. Sie gleichen sich untereinander aus; 
dem Bestande von 1000 £ auf Devisen-Konto steht eine Verpflichtung von 
12090 fl. gegeniiber. Der Ausgleich kann daher in der Form erfolgen, daB auf 
dem Konto engl. Pfunde eine "Obertragung auf das Guldenkonto vorgenom
men wird und umgekehrt, also auf dem Konto engl. Pfunde: "per Gulden
konto 1000 £" und auf dem Guldenkonto: "An Pfundkonto 12090 f1." (siehe 
BeispieI69). Das Devisen-Konto des Hauptbuches als Zusammenfassung der 
einzelnen Wahrungskonten weist danach keinen Bestand aus, well die beiden 
Konten, auf die die Usancegeschafte zu buchen waren, gegenseitig ausgeglichen 
wurden. Dies entspricht somit dem wirklichen Stande; die Pfundverpflichtung 
der Bank an den Kunden und die Guldenforderung an den Kunden erscheinen, 
wie wir gesehen haben, auf Kontokorrent-Konto. 

Die Feststellung der durch Usancegeschafte entstandenen Posten aus dem 
Devisen-Skontro ist besonders bei Abstimmungen von Nachteil, die zur Kon
trolle der Salden des Devisen-(Positionen-)buches (s. S. 519) einerseits mit 
den Salden der einzelnen Konten des D~visen-Skontros, der Wahrungs-Konten 
der Kundschaft und der in fremder Wahrung gefiihrten Nostrokonten anderer
seits vorgenommen wird. Diese Schwierigkeiten entstehen natiirlich nur dann, 
wenn - wie in dem oben erwahnten Beispiel- die Bank das mit dem Kunden 
abgeschlossene Usancegeschaft nicht sofort eindeckt, d. h. kein Gegengeschaft 
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abschlieBt. Kauft sie z. B. an der Borse 1000 £. gegen f1., so werden die 1000 £. 
von der englischen Bankverbindung des Verkaufers an ihre englische Nostro
verbindung gezahlt, wahrend sie den Gegenwert in f1. (12090 f1.) durch ihre 
hollandische Nostroverbindung an die hollandische Bankverbindung des 
Verkaufers zahlen laBt. Das Nostrokonto der englischen Bank muB daher 
zugunsten des Devisen-Kontos fiir 1000 £. belastet, das Nostrokonto der hoi
landischen Bank zu Lasten des Devisen-Kontos erkannt werden. Das Devisen
Skontro England wird also fiir 1000 £. erkannt, das Devisen-Skontro Rolland 
fiir 12090 f1. belastet. Durch diese Buchungen werden auf beiden Konten des 
Skontros die auf Grund des Kundengeschafts vorgenommenen Gegenbuchun
gen (Belastung des Skontros Devise England fiir 1000 £. - Gutschrift auf 
Skontro Devise Rolland fiir 12090 f1. -) ausgeglichen. Der Forderung an die 
englische Nostroverbindung in Rohe von 1000 £. steht ferner die Verpflichtung 
an den Kunden in demselben Umfange gegenfiber; ebenso der Verpflichtung 
von 12090 f1. an die hollandische Nostroverbindung die Forderung an den 
Kunden in gleicher Rohe. Aus dem Devisen-Skontro, aus den Wahrungs
Kontokorrenten der Kundschaft (Lorokonten) und den in fremder Wahrung 
gefiihrten Nostrokonten ergibt sich also auf Grund der beiden Geschafte 
kein Bestand und keine Verpflichtung, wie es infolge des Gegengeschafts den 
tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. 

Will man bei der Abstimmung der Bestande und Verpflichtungen zwischen 
der Buchfiihrung und dem Positionenbuche die soeben geschilderten Schwierig
keiten vermeiden, so kann man die Usancegeschafte fiber ein besonderes 
Konto bzw. Skontro (Devisentausch-Skontro) fiihren. Dadurch wird 
die bei der Buchung der Usancegeschafte im Devisen-Skontro erforder
liche Umbuchung der Salden auf das Konto derjenigen Wahrung, gegen die 
der Tausch vollzogen wurde, vermieden. In obigem Beispiel wird also das 
Devisentausch-Skontro ffir 1000 £. belastet und ffir 12090 f1. erkannt. Bei der 
Abstimmung der Devisenpositionen wird das Devisentausch-Skontro nicht 
beriicksichtigt; der Bestand von 12090 f1. im Positionenbuch gleicht sich also 
in unserem FaIle mit der Forderung auf dem Gulden-Kontokorrent-Konto des 
Kunden in gleicher Rohe aus, und die Verpflichtung von 1000 £. im Positionen
buch mit der entsprechenden Verpflichtung, die sich aus dem Pfund-Konto
korrent-Konto des Kunden ergibt. 

Da das Devisentausch-Skontro somit nur die bei der Abstimmung der 
Devisenpositionen hinderlichen Posten im Devisen-Skontro ausschalten soll, 
ist es nicht notwendig, hier fiir jede Wahrungsart ein besonderes Konto ein
zurichten. Es konnen samtliche Posten fiber ein Konto gefiihrt werden. 
Allerdings werden dadurch die an den Usancegeschaften erzielten Gewinne 
oder Verluste zusammengeworfen; es ist dann nicht ersichtlich, an welcher 
Wahrung sie eingetreten sind. Daraul wird aber im allgemeinen kein Wert 
gelegt. Es geniigt, wenn der an den Usancegewinnen erzielte Gesamtgewinn 
oder Verlust beim AbschluB ermittelt und vom Devisentausch-Konto auf das 
Devisenertrags-Konto fibertragen wird. Tatsachlich laBt sich auch nicht immer 
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einwandfrei feststellen, welche der beiden Wahrungen den Gewinn oder Ver
lust erbracht hat. Angenommen, die Bank habe die an den Kunden gegen 
12090 fl. verkauften 1000 £'sofort eingedeckt, indem sie an der Berliner oder 
Amsterdamer Borse 1000 £ gegen 12080 fl. gekauft habe. Sie hat dann fiir 
je 1 £ 0,01 fl. (12,08 f1. gegen 12,09 fl.) weniger gezahlt, als sie dem Kunden 
in Rechnung stellte, der zum Kurse von 12,09 belastet wurde. Sie hat also 
insgesamt 10 fl. verdient. Dieser Gewinn ist nicht durch Kursveriinderung 
entstanden, sondern dadurch, daB sie beim AbschluB des Geschiifts wuBte, 
die Pfunde seien im Markte zu 12,08 fl. erhiiltlich. Sie hat also einen Zwischen
gewinn erzielt, und dieser Gewinn ist zweifelsfrei in Gulden entstanden. 
Deckt sie aber die 1000 £ zuniichst nicht ein, sondern will sie die Pfunde 
"schuldig" bleiben und die Gulden behalten, so kann ein Gewinn oder Ver
lust sowohl durch eine Kursveriinderung der PIunde als auch der Gulden 
eintreten. Angenommen, der Kurs der Pfunde, der zur Zeit des Geschiifts
abschlusses in Amsterdam 12,08 notierte, sinke auf 12,06, so braucht dieser 
Riickgang nicht durch eine Wertsteigerung der holliindischen Wahrung ent
standen zu sein. Vielmehr kann die englische Wiihrung im Werte gesunken, 
die holliindische aber stabil geblieben sein. MaBgebend ist immer der inter
nationale Wert einer Wiihrung, nicht der ihr in einem Lande beigelegte 
Wert. Zur Feststellung der Ursache jener Steigerung des Pfundkurses ist es 
also notwendig, zu ermitteln, ob der Guldenkurs, gemessen an den iibrigen 
Wiihrungen, eine entsprechende Steigerung erfahren hat oder der Pfund
kurs sich im Vergleich zu den iibrigen Wiihrungen ermiiBigt hat. Sind siimt
Hche Devisenkurse an der Amsterdamer Borse gesunken, so deutet das auf 
eine Besserung der holliindischen Valuta bin; ist der Pfundkurs an allen 
Pliitzen zuriickgegangen, so ist eine internationale Abschwiichung der eng
lischen Valuta eingetreten, weil nicht anzunehmen ist, daB die Wiihrungen 
aller Lander sich wiihrend dieser ,Zeit gebessert haben. Da siimtliche Wah
rungen innerhalb der Goldpunkte (s. S. 494) standigen Schwankungen unter
worfen sind, so laBt sich nur mit groBer Miihe ganz genau berechnen, um wie
viel der Wert einer Wahrung sich gehoben oder verschlechtert hat. Buch
maBig wird natiirlich immer der Gewinn oder Verlust in derjenigen Wahrung 
entstehen, die beim Devisentausch gegen eine andere Wahrung zu zahlen ist. 
Wenn in obigem Beispiel der Pfundkurs in Holland auf 12,06 gesunken ist, 
weil die englische Wahrung sich international verschlechtert hat, so hat die 
Bank, die die mit 12,09 an den Kunden verkauften Pfunde spater mit 12,06 
eindeckt, doch jedenfalls in Gulden weniger zu zahlen, als sie in Gulden 
yom Kunden erhalten hat. Der Gewinn entsteht also buchmiiBig in Gulden, 
obgleich die Bank ihn tatsachlich am Pfundriickgang erzielt hat und das 
Engagement vielleicht in der richtigen Erwartung des Pfundriickganges bei 
anhaltender Stabilitiit der Gulden eingegangen war. 

Es geht hieraus hervor, daB die Feststellung, an welcher Wahrung ein 
Gewinn oder Verlust bei Tauschgeschiiften erzielt wurde, auBerordentlich 
umstiindlich wiire;' es sei denn, daB es sich, wie oben geschildert, um Zwischen-
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gewinne bei unmittelbarer Eindeckung von Geschiiften handelt. Die Miihe 
der Berechnungen und Umbuchungen wiirde sich in der Praxis nicht lohnen. 
Daher ist es fiir die Gewinn- oder Verlustberechnung auch iiberfliissig, im 
Devisentausch-Skontro besondere Konten fiir jede Wahrung zu fiihren. 

Priifen wir nun, ob sich aus dem Devisen-Skontro ohne weiteres die Be
stande und Verpflichtungen der Bank in fremder Wahrung ergeben, wenn 
eine besondere Wahrungsbuchhaltung eingerichtet wird, also die nicht 
gegen Reichsmark abgeschlossenen Devisengeschafte iiber ein besonderes 
sachliches Wahrungs-Konto (Devisen-Verrechnungs-Konto, Devisen-Konto 
Nostro) gefiihrt werden. 

In unserem ersten Beispiel (Kunden-Kauf von 10000 Gulden Aus
zahlung Amsterdam gegen Reichsmark; S. 545) ergibt das Devisen-Skontro 
Gulden auf Grund der Buchung des Kundengeschafts die Verpflichtung der Bank 
von 10000 fl., und da fUr den bei der Firma Hope & Co. Amsterdam dem 
Kunden zur Verfiigung gestellten Betrag nicht das Devisen-Konto, sondern 
das Wahrungs-Konto zugunsten der Firma Hope & Co. belastet wird, geht 
jene Verpflichtung der Bank aus dem Devisen-Skontro Holland auch nach 
Gutschrift der 10000 Gulden auf Nostrokonto Hope & Co. ohne weiteres her
vor; der Saldo dieses Nostrokontos braucht also zur Feststellung der buch
maBigen Devisenbestande nicht herangezogen zu werden. 

Dasselbe gilt in dem zweiten Beispiel (Kundenkauf von 10000 fi. Aus
zahlung Amsterdam gegen Reichsmark, jedoch Gutschrift des Guldenbetrages 
auf Gulden-Kontokorrent-Konto des Kunden). Auch hier geht die Verpflich
tung der Bank in Hohe von 10000 fl., die ohne AbschluB eines Gegengeschiil
tes entsteht, zunachst aus dem Devisen-Skontro Holland hervor, weil es zu 
Lasten des Reichsmark-Kontokorrent-Kontos des Kunden erkannt wurde. 
Es findet auch kein Ausgleich dieser Buchung im Devisen-Skontro statt, weil 
die Gutschrift der 10000 fi. auf dem Gulden-Kontokorrent-Konto des Kunden 
zu Lasten des Wahrungs-Kontos, nicht des Devisen-Kontos, erfolgt. Die Ver
pflichtung der Bank von 10000 fi. ergibt sich also aus dem Devisen-Skontro 
Holland ohne Heranziehung des sich aus dem Guldenkonto des Kunden er
gebenden Saldos. 

Hat der Kunde, wie wir im dritten Beispiel annahmen, an die Bank 
einen Scheck iiber 3000 fi. zum Inkasso gegeben, dessen Gegenwert ihm auf 
seinem Gulden-Kontokorrent-Konto gutgeschrieben wird, so findet eine 
Buchung iiber Devisen-Konto iiberhaupt nicht statt. Das Wahrungs-Konto 
Holland wird fiir 3000 fi. belastet, der Kunde auf Gulden-Kontokorrent-Konto 
(abziiglich Inkassospesen usw.) erkannt. Der Scheckbestand der Bank und ihre 
Verpflichtung an den Kunden konnen sich also aus dem Devisen-Skontro 
nicht ergeben. Tatsachlich besteht aber auch, wie wir gesehen haben (S. 546) 
kein Bestand und keine Verpflichtung der Bank in Devisen; sie besitzt zwar 
den Scheck, aber dieser Forderung in fremder Wahrung steht die Verpflich
tung an den Kunden gegeniiber. 

1m vierten Beispiel (Kauf von 5000 f1. Auszahlung Amsterdam an der 
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Borse gegen Reichsmark fiir eigene Rechnung der Bank) geht der Bestand 
ebenfalls aus dem Devisen-Skontro hervor. Ein Ausgleich findet auch nicht 
durch die Belastung des Guldenbetrages auf dem Nostrokonto (Hope & Co.) 
der hollii.ndischen Bankverbindung statt. Denn das Gegenkonto fiir die Be
lastung der Firma Hope & Co. ist das Wii.hrungs-Konto; die Buchung beriihrt 
also nicht das Devisen-Konto. 

Aus diesen Beispielen geht hervor, daB der Devisenbestand der Bank, 
wie er sich aus den Positionenbiichern ergibt, mit den Salden des Devisen
Skontros ohne Heranziehung der Wii.hrungs-Kontokorrent-Konten und der 
in fremder Wii.hrung gefiihrten Nostrokonten abgestimmt werden kann. 

Nur in dem fiinften Beispiel, das die Verbuchung eines Usancegescha.f
tes darstellt, ergeben sich auch bei Einrichtung eines Wahrungs-Skontros die 
schon geschilderten Schwierigkeiten. Der Kunde kauft, wie wir angenommen 
hatten, 1000 £ gegen 12090 fl., und zwar zur Buchung iiber seine Wii.hrungs
konten, indem ihm die 1000 £ auf seinem Pfund-Kontokorrent-Konto gut
geschrieben, die 12090 f1. auf seinem Gulden-Kontokorrent-Konto belastet 
werden. Eine Buchung iiber Devisen-Konto findet auch in diesem Falle nicht 
statt, weil ein Geschii.ft gegen Reichsmark nicht gemacht worden ist. Der 
tatsa.chliche Devisenbestand der Bank von 12090 f1. sowie ihre Devisen
verpflichtung von 1000 £ konnen daher aus dem Devisen-Konto nicht er
mittelt werden. Wiirde nun als Gegenkonto fiir die Buchungen auf Wii.hrungs
Kontokorrent-Konto, wie es bei den iibrigen, gegen Iremde Wii.hrnng abge
schlossenen Geschii.ften der Fall ist, das Wii.hrungs-Konto (Sachkonto) benutzt 
werden, so wiirde hieraus eine Feststellung der sich aus den Usancegeschii.ften 
ergebenden eigenen Bestii.nde und Verpflichtungen der Bank nicht ohne 
weiteres moglich sein, weil auf diesem Konto, wie wir gesehen haben, auch 
andere Geschii.fte erscheinen. Aus den Wii.hrungs-Kontokorrent-Konten der 
Kunden aber diejenigen Forderungen und Verpflichtungen aus den iibrigen 
Posten herauszusuchen, die durch Usancegeschii.fte entstanden sind, um die 
Abstimmung mit dem Positionenbuch vorzunehmen, wii.re schwierig und zeit
raubend. Gewohnlich werden daher auch in Betrieben, die eine Wii.hrungs
buchfiihrung besitzen, die Usancegeschii.fte iiber ein besonderes Devisen
tausch-Skontro gefiihrt. Dieses muB alsdann bei derAbstimmung mitdem 
Positionenbuch benutzt werden. In diesem Falle ist es jedoch zweckmaBig, 
im Devisentausch-Skontro fiir jede Wii.hrung ein besonderes Konto einzu
richten, weil sich die Abstimmung auf die einzelnen Wahrungen zu erstrecken 
hat und die Zusammenfassung siimtlicher Usancegeschii.fte in einem Konto 
die getrennte Feststellung der Bestii.nde oder Verpflichtungen in den einzelnen 
Wahrungen sehr erschwert. Beim AbschluB der Konten des Devisentausch
Skontros miissen die Salden auf das entsprechende Gegenkonto oder auf ein 
Sammelkonto iibertragen werden. Als Sammelkonto kann das Devisen
tausch-Konto des Hauptbuches verwendet werden, das alsdann als einheit
liches Konto fiir sii.mtliche Wii.hrungen gefiihrt werden kann. 

Die Abstimmung mit dem Positionenbuche erfolgt nun derart, daB zu-
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nii.chst die Salden der einzelnen Konten des Devisen-Skontros festgestellt 
werden, alsdann die Salden des Devisentausch-Skontros, die denen des De
visen-Skontros hinzugeziihlt werden. Hierbei ist aber zu beriicksichtigen, daB 
das Devisentausch-Skontro fiir die 1000 £ zugunsten des Pfund-Kontokorrent
Kontos des Kunden fiir dessen Kauf belastet wurde, wahrend die Bank 
keinen Bestand, sondem eine Verpflichtung von 1000 £ an den Kunden ein
gegangen war. Ebenso wurde das Devisentausch-Skontro fiir 12090 f1. zu 
Lasten des Gulden-Kontokorrent-Kontos des Kunden erkannt, wahrend fiir 
die Bank keine Verpflichtung, sondem eine Forderung an den Kunden ent
standen war. Ergibt also das Devisentausch-Skontro einen Bestand, d. h. 
ist die Soll- (Eingangs-) Seite groBer als die Raben- (Ausgangs-) Seite, so ist 
dieser Betrag bei der Abstimmung der Positionen als Verpflichtung der 
Bank zu beriicksichtigen. Umgekehrt ist eine sich aus dem Devisentausch
Skontro ergebende Verpflichtung rtTherschuB des Ausganges iiber den Ein
gang) in die Abstimmungsliste als Bestand einzusetzen. Dasselbe gilt fiir die
jenigen Belastungen und Gutschriften auf Devisentausch-Konto, die dadurch 
entstehen, daB die Bank fiir eigene Rechnung an einer deutschen Borse oder 
im Auslande Devisen gegen Devisen gehandelt hat. Kauft sie z. B. in Amster
dam fiir sich selbst 1000 £ gegen 12090 fI., so hat sie das Nostrokonto ihrer 
englischen Bankverbindung (Midland Bank) fiir 1000 £ zu belasten und da
gegen das Devisentausch-Konto zu erkennen. Gleichzeitig ist das Nostro
konto der hollandischen Bankverbindung (Hope & Co:) fiir 12090 f1. zu er
kennen, das Devisentausch-Konto zu belasten. Dieses Konto ergibt also 
einen Bestand (Eingang) von 12090 fI. und eine Verpflichtung (Ausgang) 
von 1000 £. Tatsachlich besitzt aber die Bank auf Grund dieses Geschaftes 
einen Bestand von 1000 £ und eine Verpflichtung von 12090 fl. Bei der Ab
stimmung mit dem Positionenbuch miissen also auch in diesem FaIle die sich 
aus dem Devisentausch-Skontro ergebenden Bestande als Verpflichtungen 
und die Verpflichtungen als Bestande eingesetzt werden. 

Wie sich der AbschluB der fiir die Devisengeschafte bestimmten Konten 
zu gestalten hat, geht aus Beispiel 69 hervor. Betrachten wir zunachst das 
Devisen-Skontro, das nach unserem Schema auch die gegen fremde Wah
rung abgeschlossenen Geschafte, sogar die Usancegeschafte enthii.lt, wie wir 
es schon in dem Beispiel fiir das Devisenmemorial (66) gezeigt haben. Die 
Fiihrung eines Wahrungs-Kontos und eines Devisentausch-Skontros fallt, wie 
wir gesehen haben, alsdann fort. 

Wahrend der Verkauf von 10000 fI. Auszahlung Holland an den Kunden 
Fritz Richter sich, dem Bestande nach, mit der Belastung des Devisen-Skontros 
auf Grund der Verfiigung bei der Nostroverbindung Hope & So. ausgleicht, 
und ebenso der Borsenkauf von 5000 fI. von S. BleichrOder (auf der Sollseite) 
mit dem Gegenposten (auf der Rabenseite), der Belastung der Firma Hope & 
Co. fiir den an sie gezahlten Betrag, fehlt ein solcher Ausgleich fiir die Be
lastung des Devisen-Skontros infolge der Einreichung des Schecks auf Amster
dam durch den Kunden Adolf Marx. Auch die Gutschrift auf Devisen-Skontro 
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554 Die "Wii.hrungsdiHerenzen". 

Holland auf Grund des mit dem Kunden Fritz Engel abgeschlossenen Usance
geschii.fts wird durch einen Gegenposten der Sollseite nicht ausgeglichen, 
weil fiir die getauschten 1000;£ das Devisen-Skontro England zu belasten war. 
Der Scheck, der sich am AbschluBtage noch im Besitze der Bank befindet, 
wird, wie das Beispiel zeigt, als Bestand auf neue Rechnung vorgetragen. 
Die Einsetzung erfolgt zum Kurse des AbschluBtages (169). Der Ausgleich 
der Buchung des Usancegeschaftes erfolgt dagegen, wie wir gesehen haben 
(S. 547) in der Form, daB auf die Gegen-(Soll-)seite eine "Obertragungsbuchung 
von dem P£undkonto des Devisen-Skontros vorgenommen wird. Dement
sprechend erfolgt auch auf diesem Konto eine "Obertragungsbuchung; das 
Pfundkonto wird fiir den "Obertrag von 12090 f1. erkannt, so daB alsdann die 
durch das Usancegeschaft entstandenen Salden auf beiden Konten des Devisen
Skontros ausgeglichen sind. Die iibertragenen Devisenbetrage werden zu den 
Kursen eingesetzt, zu denen sie zu Buche stehen, also die Pfunde zum Kurse 
von 20,40, die Gulden zum Kurse von 1,70. Beide Kurse sind, wie friiher er
wahnt, feste Umrechnungskurse, also nicht die Kurse vom Tage des Ge
schaftsabschlusses des Bilanztages. Die Bestande sind nun ausgeglichen; auf 
heiden Seiten des Devisen-Skontros Holland ergibt sich eine Summe von 
30090 fl. 

Wir sehen weiter in unserem Beispiel, daB vor der Berechnung des Saldos 
der heiden Reichsmarkspalten, also des Gewinnes oder Verlustes, ein Betrag 
von 40,90 RM. als "Wahrungsdifferenz" auf die Habenseite eingesetzt wor
den ist. Dieser Posten bedarf an dieser Stelle einer besonderen Erklarung. 
Als Gegenposten fiir einen Teil der Skontrobuchungen sind dem Nostrokonto 
Hope & Co. Amsterdam einige Betrage belastet oder gutgeschrieben worden. 
So wurde dieses Konto fiir die Auszahlung der 10000 f1. an die Firma Pierson & 
Co., Amsterdam fiir Rechnung von Fritz Richter erkannt; ferner wurde es 
fiir die 5000 fl. belastet, die auf Grund des Ankaufs der Bank von 5000 f1. 
Auszahlung Amsterdam an Hope & Co. gezahlt wurden. Danehen sind zum 
Ausgleich fiir die im Devisen-Skontro Holland enthaltenen Posten noch Ein
tragungen in andere in fremder Wahrung gefiihrte Kontokorrente vorge
nommen worden. Es wurde das Wahrungs-Kontokorrent Adolf Marx fiir die 
3000 f1. als Gegenwert der von ihm eingereichten Schecks erkannt, sowie 
das Wahrungs-Kontokorrent Fritz Engel fiir die 12090 f1. belastet, die der 
Kunde als Gegenwert fiir die gegen Gulden gekauften 1000 ;£ zu entrichten 
hat. In allen, in einer fremden Wahrung gefiihrten Kontokorrenten besteht 
aber, wie erwahnt, noch eine Spalte fiir Reichsmarkwahrung, in die die in 
deutsche Wahrung umgerechneten Betrage eingetragen werden. Da nun in 
den Kontokorrenten die Umrechnung zu einem festen Kurse (1,70) erfolgt 
ist, der Saldo des Kontos aber in der Bilanz zum Kurse des AbschluBtages 
(31. Dezember) berechnet werden muB, so ergibt sich eine Differenz zwischen 
den Betragen in den beiden Reichsmarkspalten, die man als Wahrungs
differenz bezeichnet. Diese muB beim KontoabschluB auf Devisen-Konto 
iibertragen werden, weil sie einen Devisengewinn oder -verlust darstellt, der 
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556 Beispiele fUr das Devisentausch-Skontro und das Wii.hrongs-Skontro. 

Soli 

~.Q § ~~ Betrag 
GS5 Datum Name ~ in 
:g. ~Z Wahrung 
~.:1'1:I ~ 

1 24.7.29 3270 Fritz Engel £ 1000 -
£-Konto 

31.12.29. 

I 
I 

.C!. 
Tausch m t~ gegen cs'; 

pl=l 

II. 20,40 

Wlihmngs-
ail/erenz 

Gewinn 

Beispiel 

Devisen&ausch. 

'" . Betrag ~:§ 
in a;> 1=1 

RM. ~e 
rll~ 

20400 - 12 

120 90 

52 10 
ItO 573 -

I 

infolge der Benutzung von Umrechnungskursen, die mit den wirk1ichen 
Devisenkursen am AbschluBtage nicht iibereinstimmen, bisher nicht auf dem 
Devisen-Konto, sondern auf den personlichen Wahrungskonten zum Ausdruck 
gekommen war. 

Die personlichen Wahrungskonten wiirden daher in der in den Beispielen 
70-72 angegebenen Weise abzuschlieBen sein. 

Nach Buchung der Wahrungsdifferenzen auf die einzelnen Konten des 
Devisen-Skontros, die, wie unser Beispiel zeigt, als Saldo (BY. 40,90) der in 
samtliohen personlichen Wahrungskonten derselben Wahrung bereohneten 
Differenzen eingesetzt werden kann, wird auf jedem Konto des Devisen
Skontros der Gewinn oder Verlust berechnet und auf Devisen-Ertragskonto 
iibertragen. 

Nehmen wir nun an, die Buchung des Tauschgeschaftes erfolge nicht 
iiber Devisen-Skontro, sondern iiber Devisentausch-Skontro, so wird dieses 
Skontro naoh dem AbschluB die in Beispiel 73 dargestellte Form annehmen. 

Die auf der Sollseite des Kontos eingesetzte Wahrungsdifferenz von 
120,90 RM. entspricht derjenigen, die auf dem Guldenkonto Fritz Engel auf 
der Habenseite berechnet ist (Beispiel 72). Die auf der Habenseite des Kontos 
erscheinende Wiihrungsdifferenz von 20 RM. ist von der Sollseite des Pfund-

tZi~ 0 ~ 
Datum 

~ . 
Name 

cs 
~Ci I=I Z l:l 

~ .as 
~~ ~ 

2 24.7.29 1730 Hope &; 00., II. 
Kto.noatro 

7 27.7.29 1257 Adoll Marx II. 

1.1.30 - Beatand II. 

Betrag in 
Wii.hrong 

10000 -
3000 -

13000 -
3000 1-

Beispiel 

Wiihrungs-Skonko. 
m . 

Zur Verfiigung gestellt 
"t:l:§ 
,!= ..... CI 
rllt$ 

bei: Piersen &; 00. 10 

Scheck a. Mahlers Bank 15 

- -



Beispiele fiir das Devisentausch-Skontro und das Wahrungs-Skontro. 557 

Nr.13. 
Skontro. 

~;g . ... Datum 
~C!) 

~.-d 

4 24.7.29 

31.12.29, 

" J~ Name 

3270 Fritz Engel 
fl.-Konto 

bI) 
I'::i Betrag ::1 ... in ..<l 
,d Wahrung 
~ 

flo 12090 -

1 

1 

Haben 

~. 
Ol • 

Betrag ~;g Tausch g ~~ in <1> I'::i 
gegen e I'::i ::1 ;ee ~~ RM. P J.lC!) 

£ 1,70 20553 - 12 

Wahrungs- 20 -
differenz 

~ 
20573 1-

1 

kontos Fritz Engel iibertragen worden. Sie ist dadurch entstanden, daB der 
Kunde auf diesem Konto fiir 1000 £ zum Umrechnungskurse von 20,40, also 
fiir 20400 RM. erkannt worden ist, wahrend am 31. Dezember der Saldo zum 
Tageskurse von 20,38, also mit 20380 RM., eingesetzt wurde. In unserem 
Beispiel ist angenommen, daB die Bank bis zum Jahresende den Devisen
bestand von 12090 f1. behalten und die Devisenverpflichtung von 1000 £ nicht 
eingedeckt hat. Aus diesem Grunde muB auf den Wahrungs-Kontokorrenten 
Fritz Engel (Guldenkonto und Pfundkonto) der Saldo festgestellt und vor
getragen werden: 

Das folgende Beispiel (Nr.74) solI den AbschluB des sachlichen Wah
rungs-Skontroszeigen. Dienach derobendargestelltenMethode imDevisen
Skontro enthaltenen Geschafte (s. Beispiel 69) sind, soweit sie gegen fremde 
Wahrung abgeschlossen wurden, nunmehr auf Grund besonderer Memorial
buchungen in die Wahrungs-Memoriale iiber das Wahrungs-Skontro Holland 
gefiihrt worden; mit Ausnahme des Tauschgeschaftes, das, wie erwahnt 
(S.551) auch bei Bestehen einer Wahrungsbuchhaltung zum Zwecke der 
Abstimmung des Positionenbuches iiber ein besonderes Devisentausch-Konto 
gefiihrt wird. Der Bestand des Wahrungs-Skontros an Devise Holland (8000£1.) 
ist zum Kurse des AbschluBtages (169) in Reichsmark umgerechnet worden 
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und wird nebst dem sioh ergebenden Reiohsmarkbetrag (13520 RM.) auf das 
Devisen-Skontro Holland vor dessen AbsohluB iibertragen. Duroh die 'Ober
tragung wird das Devisen-Konto ausgegliohen; es verbleiben dann als Bestande 
und Verpfliohtungen dieselben Posten, die auoh im Falle der Buohung der in 
fremder Wiihrung abgesohlossenen Gesohafte iiber Devisen-Konto als Bestande 
ersoheinen wiirden, also die Bestiinde an korperliohen Werten, Soheoks und 
Weohsel, soweit sie sioh am AbsohluBtage nooh im Besitze der Bank befinden. 
Die Gewinn- oder Verlustbereohnung wird also nur im Devisen-Skontro vor
genommen. Die Wahrungssalden (3000 fl.) werden naoh AbsohluB des Kon
tos auf neue Reohnung iibertragen. 1m Devisen-Skontro werden dann auf 
neuer Reohnung nur die Bestande (an Soheoks oder Weohsel) ersoheinen, 
die sioh aus Gesohaften gegen Reiohsmark ergeben haben. 

Einer kurzen Erlauterung bedarf nooh die Verbuohung der Devisen
termingesohafte. Ebenso wie der Kunde naoh dem AbsohluB von Effekten
terminkaufenin der Regel sofort auf seinem "Termin-Konto" belastet und bei 
Effektenterminverkaufen auf diesem Konto erkannt wird, erfolgt beim Ab
sohluB von Devisentermingesohaften eine sofortige Belastung oder Gutsohrift 
des Kunden auf seinem Devisen-Termin-Konto. Dieses ist alsoein Sonder
konto des Kontokorrent-Kontos. Verkauft z. B. der Kunde Eduard Sohmidt 
am 15. Juni 10000$ Auszahlung New York per 15. Juli zum Kurse von 4,19 
gegen Reiohsmark, so wird er am Tage des Gesohaftsabsohlusses auf "Dollar
Termin-Konto Eduard Schmidt" ffir 10000 $ a 4,19.mit dem Gegenwert von 
41900 RM. per 15. Juli belastet und auf "Reiohsmark-Termin-Konto Eduard 
Sohmidt" ffir denselben Betrag in deutsoher Wahrung erkannt. Deckt nun 
der Kunde das Engagement bis zur Fiilligkeit nioht ein, sondern lilBt er die 
10000 $ am 15. Juli an die amerikanische Nostroverbindung der Bank, z. B. 
die National City Bank, New York, zahlen, so werden an diesem Tage die 
Devisen-Termin-Konten ausgeglichen, und gleichzeitig werden diejenigen 
Buohungen vorgenommen, die auoh bei einem Verkauf von 10000 $ per Kasse 
zu erfolgen hatten. Das Reichsmark-Devisen-Terminkonto wird also ffir 
41900 RM. belastet, das Dollar-Devisen-Termin-Konto Eduard Sohmidt er
kannt. Ferner wird Sohmidt auf seinem gewohnlichen Reichsmark-Kontokor
rent-Konto ffir den Erlos der 10000 $ mit 41900 RM. erkannt und dagegen 
das Devisen-Konto belastet. Die Buchung lautet also etwa: "Per Devisen
Konto - An Kontokorrent-Konto Erich Sohmidt - 10000$ a 4,19 aus Ter
mingeschaft vom 15. Juni 41900RM." Ffir die an die National City Bank ge
leistete Zahlung muB schlieBlich noch diese Bank auf Nostrokonto belastet 
werden; als Gegenbuohung wird das Devisen-Konto, oder wenn eine Wii.h
rungsbuchhaltung besteht, das Wiihrungs-Konto erkannt. 



VI. Die EffektenabteiInng. 

1. Allgemeines. 

In der Effektenabteilung werden aIle Arbeiten verrichtet, die mit der 
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren zusammenhangen. Teil
weise bildet sie eine Erganzung der Borsenabteilung; wahrend diese fiir die 
Ausffihrung der Geschafte an der Borse zu sorgen hat, beschaftigt sich die 
Effektenabteilung damit, die gekauften Wertpapiere in Empfang zu nehmen, 
aufzubewahren, die verkauften zu Hefern usw. 

Damit ist aber die Tatigkeit dieses Biiros noch nicht erschopft. Auch 
die Verwaltung der Wertpapiere, der an der Borse gekauften wie der von 
der Kundschaft zur Aufbewahrung iibersandten, gehort hierzu. Man unter. 
scheidet gewohnlich zwischen der Effektenkasse, die sich mit der Ein
und AusHeferung der Wertpapiere befaBt und dem Tresor, wo die Wert
papiere verwahrt und verwaltet werden. 

Die Aufbewahrung und Verwaltung der Wertpapiere verursacht groBe 
Miihe. Bei der Besetzung der Posten spielt hier wie in der Kasse die Ver
trauenswiirdigkeit der Angestellten eine wichtige Rolle. Denn die Moglich. 
keit, Wertpapiere zu entwenden, ist in der Effektenabteilung besonders groB. 
Eine wesentliche Erleichterung der Effektenverwaltung wurde durch die Zu
sammenfassung der Effektenbestande in Sammeldepots bei den Effekten
giro banken geschaffen (s. S. 365). Daduroh konnte die Zahl der in der 
Effektenabteilung besohaftigten Personen stark herabgesetzt werden. Auoh 
daS Kontrollsystem ist auf diese Weise vereinfaoht worden. Allerdings werden 
die Banken duroh das Sammeldepot von der selbstiindigen Verwaltung der 
Wertpapiere moht vollstandig befreit. Wie auf Seite 367 dargestellt wurde, 
umfaBt das Sammeldepot bisher hauptsaohlich Dividendenwerte mit Aus
nahme der moht vollgezahlten Versioherungsaktien. Da somit ein Teil der 
Wertpapiere bei den Banken verbleibt und sich auoh nur ein Teil der 
Bankkunden mit der Verwahrung im Sammeldepot einverstanden erklart 
hat, ist es notwendig, sich zunii.chst mit der Aufbewahrung und Verwal· 
tung der in natura bei den Banken liegenden Stiicke zu beschaftigen. 

Die Wertpapiere miissen in durchaus diebes· und feuersicheren Raumen 
aufbewahrt werden. Kleine Bankgeschafte bedienen sich der Geldschranke; 
in den groBeren Bankgeschiiften oder Banken werden Tresors (Stahl. 
kammern) eingerichtet. Das sind besondere Rii.ume, die an allen Seiten 
von dicken Wanden umgeben sind oder in deren Umfassungsmauern Stahl. 
material eingebaut ist. Gewohnlich werden die Tresoranlagen in den Keller· 
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raumen untergebracht und auch sonst wird bei der Anlage darauf geachtet, 
daB jeder gewaltsame Zugang durch Vernichtung der Mauern nach MogIichkeit 
erschwert ist. Wahrend die Sicherung gegen Feuersgefahr sehr einfach ist, 
erfordert die Herstellung von moglichst einbruchsicheren Raumen angesichts 
der weitgehenden Vervollkommnung der Einbruchsmittel, namentIich durch 
den sogenannten Schneidbrenner, mit dem in kurzer Zeit Panzerplatten durch
schnitten werden konnen, groBe Schwierigkeiten1). In groBeren Banken wird 
der Tresor wahrend der Nacht meist bewacht. In den Tresor werden einfache 
Regale gestellt; sie enthalten die Mappen, in denen die Wertpapiere auf
bewahrt werden. Bei einigen Banken werden die Effekten in einfachen holzer
nen Schranken verwahrt, die auf Rollen laufen und wahrend der GeschMts
zeit aus Griinden der BequemIichkeit auBerhalb der Stahlkammer aufgestellt 
sind, abends jedoch in diese zuriickgeschoben werden. Innerhalb des Tresors be
findet sich bei groBeren Banken auch der Raum fiir die Schrankfacher (Safes). 
Darunter versteht man ein zur Aufbewahrung von Wertgegenstanden dienen
des verschIieBbares, gegen Einbruch und Feuer gesichertes Fach, dessen 
Benutzung dem Kunden gegen eine Gebiihr zur Verfiigung gestellt wird. 
Mit Hilfe eines ihm von der Bank ausgehandigten Schliissels hat der Kunde 
wahrend der Geschaftsstunden jederzeit Zutritt zu dem ihm vermieteten 
Schrankfach. Gewohnlich erhalt der Kunde den Schliissel zu dem Schrank
fach und einen zweiten Schliissel zu dem darin befindlichen Blechkasten, in 
den die Wertgegenstande vom Kunden gelegt werden. Das Schrankfach 
kann jedoch nur mit zwei Schliisseln geoffnet werden, von denen sich einer 
bei der Bank befindet. Der Kunde hat daher nur in Gegenwart eines Beamten 
der Bank Zutritt zum Schrankfach, wahrend er den darin befindlichen Kasten 
II.llein offnen kann. Die Schrankfacher sind, durch Panzerplatten gesichert, 
in den Wanden eingebaut oder befinden sich im Tresor. In diesem Falle 
sind sie jedoch meist von den Raumen durch eine Wand getrennt, in denen 
sich die von der Bank verwahrten Effekten befinden. Auf dem fiir den Kunden 
befindlichen Schliissel ist die Nummer des Schrankfachs angegeben. Diese 
Nummer ist auch auf der Karte enthalten, die auf den Namen des Kunden 
ausgestellt und ihm ausgehandigt wird. 

Wer bei der Bank ein Schrankfach mieten will, hat einen besonderen 
Mietvertrag abzuschIieBen. Vor der Vermietung priift die Bank, soweit ihr 
der Kunde nicht bekannt ist, dessen Legitimation. In dem Mietvertrag ver
pflichtet sich der Mieter zur Zahlung der Miete fiir eine bestimmte Mietsdauer, 
meist fiir ein Jahr. Ferner wird im Mietvertrag gewohnlich vereinbart, daB 
die Bank sich zwar der Sicherung und Bewachung der Stahlkammer mit 
der im Verkehr erforderIichen Sorgfalt widmet, jedoch hierfiir nur bis zu 
einer bestimmten Hohe, z. B. der 500fachen Jahresmiete und hochstens bis 
20000 RM. fiir jedes Fach haftet. Der Mieter kann jedoch das Risiko durch 
eine besondere Versicherung decken. Die Facher sollen nur zur Aufbewahrung 

1) Siehe den Aufsatz "Tre80rbau" von Oberregierungsrat F. Voss in der Zeit
schrift "Organisation", 1922, Heft 11. 
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von Dokumenten, Wertpapieren, Schmuck- und anderen Wertgegenstanden 
dienen. Feuergefahrliche Gegenstande diirfen nach dem Mietvertrag in dem 
Schrankfach nicht untergebracht werden. Zuweilen vereinbart die Bank mit 
dem Mieter ein PaBwort, das er vor der jedesmaligen Benutzung des Faches 
dem mit der Offnung betrauten Beamten angeben muB. Ferner hat der Mieter 
vor der Benutzung seinen Namen in eine Liste einzuzeichnen. Die Unterschrift 
wird mit einer bei der Bank hinterlegten verglichen. Gewisse Schwierigkeiten 
konnen beim Ableben des Mieters eintreten. Die Bank gestattet namlich 
den Erben denZutritt zum Safe und die Verfiigung iiber dessen Inhalt gewohn
lich nur dann, wenn sie einen Erbschein oder ein Testamentsvollstrecker-Zeug
nis beibringen. Die Ausfertigung dieser Urkunden nimmt aber meist langere 
Zeit in Anspruch. Will der Mieter etwaigen Verzogerungen im FaIle seines 
Todes vorbeugen, so hat er die Bank schriftlich zu ermachtigen, die Verfiigung 
iiber das Schrankfach einer bestimmten Person zu gestatten. Es ist dann ge
WOhlllich vorgesehen, daB die Vollmacht sich iiber den Tod des Mieters hin
aus erstreckt. Haufig wird das Schrankfach auch von zwei Personen (z. B. 
dem Ehemann und der Ehefrau) gemietet, mit der Bestimmung, daB - auch 
zu Lebzeiten - jeder allein dariiber verfiigen darf. Der Zustimmung des 
Ehemanns bedarf es beim AbschluB eines Mietvertrages iiber Schrankfacher 
durch Ehefrauen nicht. 

Eine Einrichtung, die ebenfalls der Entgegennahme von Wertpapieren, 
jedoch auch Einzahlungen baren Geldes, und zwar nach SchluB der iiblichen 
Geschaftsstunden gilt, ist die Anlage von sogenanntell Nachttresors. 
Firmen, die noch in spater Stunde, also jedenfalls nach Schlie Bung der Bank
schaIter, groBere Betrage in Empfang nehmen, waren vor Einrichtung der 
Nachttresors gezwungen, diese Betrage in ihren eigenen Geldschranken 
iiber Nacht aufzubewahren. Soweit es sich um Ablieferung der Ladenkassen 
handelt, die nach SchluB der Geschaftszeit erfolgen soll, ist allerdings in Ber
lin auch eine Benutzung der sogenannten Abendkasse de s Kassen-Vereins 
moglich. Werktaglich Mnnen namlich beim Kassen-Verein von 18 bis 201/ 2 Uhr 
Einzahlungen auf das Konto von Mitgliedsfirmen, also von allen Banken 
und von anderer Seite, d. h. auch von Inhabern von Ladengeschaften, ge
macht werden. Auch diese Moglichkeit, die iibrigens erst verhaltnismaBig 
wenig benutzt wird, versagt aber, wenn die Ablieferung erst spater erfolgen 
kann. Hier konnen daher die Nachttresore in Tii.tigkeit treten, die freilich 
bisher nur von wenigen GroBbank-Depositenkassen eingerichtet wurden. In 
den Geschii.ftsraumen befindet sich ein Schacht, der oben eine ()ffnung in 
Form eines in der Nahe der Eingangstiir zur Bank an der Mauer befindlichen 
Einwurfkastens besitzt, und der direkt in die gewohnlichen Tresoranlagen 
der Bank fiihrt. Jeder an das System angeschlossene Kunde der Bank erhalt 
einen Schlussel, der die ()ffnung des Einwurfkastens ermoglicht. Eingeworfen 
wird dann ein Kastchen oder eine Tasche mit Geld usw., ohne daB eine Mog
lichkeit zur Riicknahme besteht. Geoffnet wird der in die Tresoranlage be
forderte Kasten usw. erst am nii.chsten Arbeitstag, und zwar von zwei verant· 

Buchwald, Bankbctrieb. 9. Auf!. 36 



562 Die Verwaltung der Wertpapiere. 

wortlichen Beamten (darunter dem Kassierer), die die Gutschrift von Barein
lagen usw. vornehmen. Nach einigen Nachttresorsystemen, die amerika
nischen Vorbildern nahekommen, wird allerdings dem Einlieferer schon beim 
Einwurf mechanisch eine Interimsquittung erteilt, aus der jedoch nur die 
Tatsache des Einwurfs selbst hervorgeht. 

Je nach der Art der Aufbewahrung der Wertgegenstande unterscheidet 
man zwischen offenen und geschlossenen Depots. Offene Depots sind 
die der Bank in offenem Zustande iibergebenen Wertpapiere, die von der 
Bank in der Regel gleichzeitig verwaltet werden; geschlossene Depots sind 
die in verschlossenem Zustande (als versiegelte Pakete, Kisten usw.) der Bank 
iibergebenen oder die in Schrankfachern befindlichen Wertstiicke. Geschlossene 
Depots werden der Bank haufig iibergeben, wenn der Kunde auf Reisen gehen 
und die Wertstiicke nicht in der Wohnung aufbewahren will. 

In engem Zusammenhange mit der Aufbewahrung der Wertpapiere steht 
die Fiihrung bestimmter Biicher. Ahnlich wie jeder Ein- und Ausgang baren 
Geldes sofort ins Kassenbuch eingetragen wird, werden samtliche Ein- und 
Auslieferungen von Effekten gebucht. Jedoch ist hierbei noch eine Reihe be
sonderer Gesichtspunkte zu beachten. 

Das Nummernbuch dient dazu, die Nummern samtlicher ein- und 
abgelieferten Effekten vorzumerken; aus ihm ist ersichtlich, welche Nummern 
eines Papieres eingegangen sind, ob sie sich noch im Besitze der Bank be
finden, oder an wen sie weitergegeben wurden. 

Sehr wichtig sind ferner die sogenannten Depotbiicher. Sie geben Auf
schluB iiber die im Besitz der Bank oder im Sammeldepot fiir Rechnung der 
Bank befindlichen Wertpapiere jeder Gattung, sowie dariiber, welche Effekten 
fiir jeden Kunden aufbewahrt werden. Sie konnen zur Kontrolle benutzt 
werden, ob samtliche Effekten tatsachlich vorhanden sind. 

Die der Bank in offenem Zustande zur Aufbewahrung iibergebenen Wert
papiere miissen zunachst daraufhin gepriift werden, ob sie aus rechtmaBigem 
Besitz stammen. Wird ein Papier seinem Inhaber entwedet, oder kommt es 
auf andere Weise abhanden (z. B. durch Feuers brunst), so ist dieser, ahnlich wie 
wir es bei den Wechseln kennengelernt haben (S. 261), berechtigt, das Auf
gebotsverfahren einzuleiten. Der Geschadigte beantragt beim Amtsgericht 
des Ortes, den die Urkunde als Erfiillungsort bezeichnet, oder an dem sich 
der Gerichtsstand des Ausstellers befindet, die Aufrufung des Wertpapiers 
(Naheres s. Abschnitt 6). 

Ferner iibersendet die Polizeibehorde, sobald ihr Anzeige erstattet wird, 
den Banken ein Verzeichnis der Nummern der gestohlenen Wertpapiere. 
Kauft eine Bank ein Papier an, das offentlich als gestohlen gemeldet wurde, 
so muB sie es nach geltender Rechtsauffassung dem Eigentiimer ausliefern. 
Daher ergibt sich fiir die Banken die Pflicht, die eingegangenen Effekten einer 
solchen Priifung zu unterziehen. 

Ebenso wie die Aufbewahrung der Effekten umfaBt auch deren Ver
waltung mannigfache Arbeiten. 
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Ein groBer Teil der Wertpapiere, namentlich der festverzinslichen, z. B. 
der Anleihen eines Staates, einer offentlich rechtlichen Korperschaft (Stadt 
usw.) oder einer Aktiengesellschaft, unterliegt der Veri osung. Die Schuld 
wird in der Weise allmahlich getilgt, daB in bestimmten Zeitabschnitten ein 
bei der Emission der Anleihe nach dem "Tilgungsplan" festgesetzter Betrag 
ausgelost und zu einem bestimmten Kurse zuriickgezahlt wird. Die Banken 
iibernehmen fiir die bei ihnen liegenden Wertpapiere nach dieser Richtung 
eine Nachpriifung; sie setzen ihren Kunden von der Auslosung in Kenntnis 
und besorgen den Einzug der zur Riickzahlung gelangenden Summe. 

Ein weiterer Zweig der Verwaltung von Wertpapieren betrifft die Arbeiten, 
die vorzunehmen sind, wenn mit den verwahrten Wertpapieren besondere 
Veranderungen eintreten sollen. Hierzu gehort z. B. der Bezug neuer Aktien, 
die den Eigentiimern der alten Aktien gewohnlich zu einem Vorzugspreise 
angeboten werden, die Zusammenlegung von Aktien bei einer Verkleinerung 
des Aktienkapitals und die Konversion einer Anleihe, d. h. die Herabsetzung 
ihres ZinsfuBes. Oft wird fiir diese Verrichtungen in den groBeren Bank
instituten eine besondere Abteilung des Effektenbiiros eingerichtet. 

Endlich gehOrt noch zur Verwaltung der Wertpapiere die Abtrennung 
der falligen Zins- und Di videndenscheine am Falligkeitstage. Die Gutschrift 
des Gegenwerts wird, wie auf S. '237 erwahnt wurde, zuweilen von der Kupon
und Sortenkasse aus bewirkt und iet in Kapitel III, Abschnitt 2 dargestellt 
worden. Die mit der Abtrennung verbundenen Arbeiten sind auch fiir solche 
Wertpapiere zu verrichten, die in das Sammeldepot einer Effektengirobank 
weitergegeben worden sind, bei denen also die Abtrennung selbst von dieser 
Effektengirobank erfolgt. Ferner gehort die tTberwachung der Wertpapiere 
in der Richtung, ob neue Zins- und Dividendenscheinbogen zu be sorgen sind, 
zur Effektenverwaltung und daher zum Arbeitsgebiet der Effektenabteilung. 
Die Einreichung der Erneuerungsscheine (Talons) zur Erhebung dieser Bogen 
bei den Zahlstellen wird, wie wir in Kapitel III, Abschnitt 4 gesehen haben, 
von der Kupon- und Sortenkasse bewirkt. 

Eine wesentliche Bedeutung haben bei der Organisation der Effekten
abteilung die Kontrollen und SicherheitsmaBregeln; sie verdienen 
daher besondere Beachtung. 

Wie auf S.37 erwahnt wurde, sind nach dem Gesetz iiber Depot
und Depositengeschafte vom 1. Juli 1925, das Ende 1929 abgelaufen 
war, an dessen Stelle aber ein neues Gesetz mit Riickwirkung geschaffen werden 
solI, Depotgeschafte im Sinne des Gesetzes die Verwahrung und Verwaltung 
von Wertpapieren, die nach der Auffassung des Verkehrs als Effekten an
gesehen werden, fiir andere, die "Oberlassung von Schrankfachern an andere 
und die Verwahrung von verschlossenen Depots fiir andere. Dem Depot
geschafte wird gleichgestellt die Einraumung eines Anspruchs auf Lieferung 
von Wertpapieren, die der Gattung und Zahl nach bestimmt sind (Gut
schrift auf Stiickekonto), wenn der Anspruch nicht binnen zwei Wochen nach 
Falligkeit erfiillt wird. 

36* 
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Eine wesentliche Einschrankung bedeutet Absatz 3 des § 1. Er bestimmt: 
"Die Annahme von Wertpapieren gilt nicht als Depotgeschaft, wenn sie 

nur zum Zwecke der Abwicklung von Wertpapierverkaufs- oder -ankaufs
auftragen erfolgt und die Wertpapiere nicht Hinger ala 10 Tage im Besitze 
des Auftragnehmers bleiben." 

Ebenso gilt die Annahme von Geldbetragen nicht als Depositengeschaft, 
"wenn die Geldbetrage bei der Ausfiihrung von Wertpapierankaufs- oder 
-verkaufsauftragen oder zum Zwecke der Abwicklung von Wechselgeschaften 
oder sonstigen BankgeschiiJten auBer Depot- und Depositengeschaften an
genommen und nicht langer als zehn Tage gutgeschrieben werden" (§ 2, Abs. 2). 

2. Der Tresor. 
Die Aufbewahrung der sich im Besitz der Bank befindlichen Wertpapiere 

im Tresor kann auf zwei Arten vorgenommen werden. Man kann die Effekten 
so verwalten, daB die Papiere eines jeden Kunden zusammenliegen, oder daB' 
die verschiedenen Kunden gehorenden Papiere derselben Gattung gemein
sam verwahrt werden. In diesem Falle wird bei kleinen Bankgeschaften fiir 
mehrere Effektenarten, vielleicht fiir eine ganze Gattung, eine gemeinsame 
Mappe verwendet werden konnen, also z. B. fiir deutsche Eisenbahnaktien, 
fiir Bergwerksaktien usw. je eine Mappe. In beiden Fallen wird je eine fiir 
einen Kunden bestimmte Wertpapiergattung mit einem aus kraftigem Papier 
bestehenden, etwa drei Finger breiten Bande umgeben, ahnlich wie eine Druck
sache zur Beforderung mit der Post. Das Band wird mit einer Stecknadel 
zusammengehalten. Verwaltet also die Bank z. B. fiir Franz Miiller 3000 RM. 
80/ 0 Breslauer Stadtanleihe und 5000 RM. Ufa-Aktienl), so werden sich, 
wenn die Effekten nach dem Namen der Kunden aufbewahrt werden sollen 
(Personendepot) in der Mappe Franz MUller zwei Papierbander befinden, 
von denen das eine die 3000 RM. 80/ 0 Breslauer Stadtanleihe, das andere 
die 5000 RM. Ufa-Aktien enthaIt. Ob jeder einzelne Effektenposten aus einem 
Stuck oder mehreren besteht, ist fiir die Verwahrung gleichgUltig; bestehen 
also z. B. die 3000 RM. 8% Breslauer Stadtanleihe aus drei Stucken von je 
1000 RM. Nennwert, so werden samtliche drei Stucke durch ein Band zu
sammengehalten. Erfolgt die Aufbewahrung der Wertpapiere nach Effekten
gattungen (Sachendepot), so werden die Franz MUller gehOrenden 3000 RM. 
80/ 0 Breslauer Stadtanleihe ebenfalls durch ein Band zusammengefaBt. Die 
Stucke Hegen aber nicht in derselben Mappe, wie die dem Kunden gehorenden 
Ufa-Aktien, sondern in einer Mappe, die samtHche im Gewahrsam der Bank be
findlichen Stucke von gleichartigen Effekten, also der 8% Breslauer Stadt
anleihe, enthalt. In der Regel wird in diesem FaIle um samtliche Stucke der
selben Gattung ebenfalls ein Papierband gelegt, auf dem der Gesamtbetrag 

1) Ufa- (Universum Film A.-G.) Aktienmiissen ebenso wie fest verzinsliche Werte 
bei allen Banken effektiv aufbewahrt werden, da sie amtlich nicht notiert werden und 
daher vom Kassen-Verein nicht zur Verwahrung im &mmeldepot aufgerufen worden sind. 



Die Effektennumerierung. 565 

der von der Bank aufbewahrten Wertpapiere vermerkt wird. Jede Verande
rung des Bestandes durch Ein- oder Auslieferung muB auf dem Bande an
gegeben werden, so daB der jeweilige Bestand genau ersichtlich ist, z. B.: 

26.0ktober 1928 •.... 5000 RM. 80fa Breslauer Stadtanleihe 
Zugang 3. Dezember 1928 . 3000 " 

----
8000 RM. 

Ausgang 10. Dezember 1928 2000 " 

6000 RM. usw. 

Der Verwahrung nach Effektengattungen ist gegenwartig in groBeren 
Betrieben der Vorzug gegeben, weil sie die Kontrollen erleichtert. 

Meist werden die Effektenmantel (Stucke ohne Zinsschein- oder Divi
dendenschein bogen) und die Zinsschein- (Dividendenschein -) Bogen get re n n t 
aufbewahrt. Haufig werden in diesem Falle die Mantel nach den verschie
denen Deponenten gesondert, die.Bogen nach Effektengattungen. Ebenso 
wie bei der oben geschilderten Art der Aufbewahrung wird auch bei diesem 
System jeder Einzelposten besonders gebiindert (s. auch S.630). Mit der Ver
waltung der Mantel und der Bogen werden gewohnlich verschiedene Beamte 
betraut. 

Soweit die Einordnung der Effekten oder nur der Wertpapierbogen nach 
Gattungen erfolgt, werden neuerdings meist die aUgemein festgesetzten 
Effektennummern zugrunde gelegt. Hierdurch wird das Ablegen erleich
tert, namentlich wenn die Effektennummer auch in der gleichzeitig mit den 
Stucken dem Tresor zugehenden Aufstellung angegeben ist, diese also nicht 
erst festgestellt zu werden braucht. 

Die Effektennumerierung ist im August 1928 vom FachausschuB 
fUr Bankwesen beim AusschuB fUr wirtschaftliche Verwaltung (AWV) be
schloss en worden, und zwar die Numerierung samtlicher, an deutschen Borsen 
amtlich notierten Wertpapiere. Das System der Numerierung ermoglicht es, 
jede Art einer Effektengattung zweifelsfrei zu unterscheiden, so daB z. B. eine 
Verwechslung von Stamm- und Vorzugsaktien oder der verschiedenen Serien 
eines Wertpapiers ausgeschlossen ist. Jede Effektenart erhalt eine bestimmte 
Nummer. Fur die amtlich notierten Werte sind die Nummern von 10000 bis 
84999 vorgesehen; die amtlich nicht notierten oder an einer auslandischen 
Borse notierten Werte konnen von jeder Bank selbst mit den hoheren Num
mern (uber 85000) bezeichnet werden. Die Zahlen 10000-84999 werden nun 
zunachst unter Wertpapiergruppen verteilt; derart, daB die Zahlen 10000 bis 
19999 ffir die Gruppe "offentliche Anleihen", die Zahlen 20000-29999 ffir 
die Gruppe "Pfandbriefe, Rentenbriefe und ahnliche Schuldverschreibungen", 
die Zahlen 30000-39999 fur Obligationen, die Zahlen 40000-49999 ffir 
auslandische festverzinsliche Werte und die Zahlen 50000-84999 ffir aUe 
Aktien reserviert sind. Bei den Aktien wird jede Kategorie wieder durch be
sondere Anfangsziffern erkennbar gemacht. Innerhalb dieser Gruppen fin
det nun eine weitere Einteilung statt, und zwar geben die ersten drei oder vier 
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Ziffern der fiinfstelligen Zahl, die Gattungszahl, den Wertpapier-Aus. 
steller an, wahrend die letzte Ziffer oder die beiden letzten Ziffern, die 
Schlusselzahl, die Wertpapierart bezeichnen. So haben die Anleihen des 
Deutschen Reiches die Gattungszahl 100. Bei der Anleiheabli:isungsschuld 
des Deutschen Reiches mit Auslosungsrechten wird nun die Schlusselzahl 00 
hinzugefUgt, so daB die Effektennummer fiir diese Anleihe 10000 lautet. Die 
Anleiheablosungsschuld des Deutschen Reiches ohne Auslosungsrechte hat 
die Schlusselzahl 01; die Anleihe hat daher die Effektennummer lOOOl. Mit 
dreistelligen Gattungszahlen werden diejenigen Wertpapiere versehen, bei 
denen zahlreiche Emissionen desselben Ausstellers in Umlauf sind, so daB zwei 
Stellen fiir die Schlusselzahl reserviert bleiben. Sind dagegen nur wenige 
Emissionen desselben Ausstellers vorhanden und zu erwarten, so genugt eine 
einstellige Schlusselzahl (0-9), so daB die Gattungszahl vier Stellen haben 
kann. In einigen Fallen sind vierstellige Gattungszahlen festgesetzt worden, 
obgleich mehr als zehn Emissionen desselben Ausstellers in Umlauf sind. Man 
hat in diesen Fallen fur denselben Aussteller mehrere Gattungszahlen reser
viert, um samtliche Emissionen mit funfstelligen Effektennummern versehen 
zu konnen. So erhielt die Stadt Berlin z. B. die Gattungszahlen 1525-1529; 
es konnen daher 50 Emissionen untergebracht werden, die alsdann die Num
mern 1525 0 bis 1529 9 erhalten. Die Aktien haben eine vierstellige Gattungs
zahl und eine einsteJlige Scblusselzahl (0-9). Hierbei wird fUr Stammaktien 
Lit A oder Serie A oder fur groBe Stucke die Schlusselzahl 0 eingesetzt, fiir 
junge Aktien Lit B oder Serie B oder mittlere Stucke die Schlusselzahl 1, 
fiir jiingste Aktien, d. h. Aktien neuester Emission, wenn neben den alten 
Aktien noch junge Aktien einer friiheren Emission, im ganzen also drei Emis
sionen in Umlauf sind, Lit Coder Serie Coder kleine Stucke, die Schlussel
zahl 2, fiir Vorzugsaktien Lit A, Stammprioritaten Lit A oder Prioritatsaktien 
Lit A die Schlusselzahl 3, fur Vorzugsaktien Lit B, Stammprioritaten Lit B 
oder Prioritatsaktien Lit B die Schlusselzabl 4 und fur GenuBscheine die 
Schlusselzahl 5. Bei Versicherungsaktien wird die Hohe der Einzahlung 
durch die Schlusselzahl bezeichnet, z. B. 500 / 0 Einzahlung durch die Schlussel
zahl 2. Innerhalb der einzelnen Wertpapiergruppen sind die Gattungszahlen 
nach der alphabetischen Reihenfolge der Aussteller bestimmt worden; jedoch 
werden neu hinzugekommene Wertpapiere eines neuen Ausstellers ohne Ruck
sicht auf die alphabetische Reihenfolge der letzten Gattungszahl angereiht, 
so daB die einmal festgesetzten Effektennummern bestehen bleiben. Bei allen 
Gruppen ist genugend Raum fur eine solche Ausdehnung vorhanden. 

Die Effektennummern sind in den amtlichen Kursblattern und in den 
Kursblattern einiger Borsenzeitungen neben jedem Wert.papier angegeben, 
so daB sie auch auf den ScbluBnoten der Makler, den Effektenrechnungen, 
in den Buchern usw. leicht beigefugt werden konnen. Ein Vorteil der Nume
rierung besteht, wie erwahnt, darin, daB Verwechslungen bei ahnlich lautenden 
Wertpapieren kaum moglich sind. Daher wird auch der Kundschaft die 
Angabe der Effektennummer bei Erteilung von Auftragen empfohlen, nament. 
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Hch wenn mehrere Emissionen einer Wertpapiergattung in Umlauf und da
her Verwechslungen leicht eintreten konnen. 

Auf den die Wertpapiere umgebenden Papierbiindern wird, gleichgiiltig 
wie die Papiere im Tresor eingeordnet werden, ein Vermerk gemacht, aus 
dem ersichtlich ist, welcher Kunde die Papiere der Bank iibergeben hat oder 
fiir wessen Rechnung sie angekauft worden sind. Soweit die Kundennume
rierung durchgefiihrt ist, wird auf dem Band haufig nur die Nummer des 
Kunden vermerkt. Bei der Aufbewahrung der Wertpapiere ist streng zu 
unterscheiden zwischen denjenigen Papieren, iiber die die Bank auf Grund 
des Depotgesetzes zu verfiigen berechtigt ist und denen, iiber die ihr kein 
Verfiigungsrecht zusteht. Wie wir gesehen haben (S. 359), ist die Bank nach 
§ 1 des Depotgesetzes verpflichtet, Wertpapiere, die ihr unverschlossen 
zur Verwahrung oder als Pfand iibergeben sind, unter auBerlich erkennbarer 
Bezeichnung jedes Hinterlegers oder Verpfanders gesondert von ihren eigenen 
Bestanden oder denen Dritter aufzubewahren. Von dieser Verpflichtung 
ist die Bank nur befreit, wenn der Kunde ihr eine schriftliche Erklarung ge
maB § 2 des Depotgesetzes abgegeben hat. Ebenso ist die Bank nach § 7, 
Abs. 2 des Depotgesetzes zur gesonderten Aufbewahrung verpflichtet, wenn 
sie als Kommissionar dem Kunden, der Wertpapiere bei ihr gekauft hat, 
Stiickeverzeichnis iiber diese Wertpapiere iibersandt hat. Die gesonderte 
Aufbewahrung im Sinne des Gesetzes erfolgt nun gewohnlich in der Form, 
daB auf dem Papierband, mit dem die Wertpapiere umgeben sind, etwa 
folgende Worte vermerkt werden: 

Diese 3000 RM. 8% Breslauer Stadtanleihe gehOren 
Franz Miiller (oder Kunde Nr. 10170), 

gekauft am 22. Oktober 1928, 
Nummernaufgabe erteilt am 26.0ktober 1928. Depotbuch S.131. 

Das Depotgesetz schreibt im § 1, abgesehen von der Pflicht zur geson
derten Aufbewahrung, vor, ein Handelsbuch zu fiihren, worin die Wertpapiere 
jedes Hinterlegers oder Verpfanders nach Gattung und Nennwert der 
Stiicke einzutragen sind. Der Eintragung steht die Bezugnahme auf Ver
zeichnisse gleich, die neben dem Handelsbuche gefiihrt werden. Die Eintragung 
kann unterbleiben, insoweit die Wertpapiere zuriickgegeben sind, bevor die 
Eintragung bei ordnungsmaBigem Geschaftsgange erfolgen konnte. Diese 
Bestimmung gilt nach § 7 Abs.2 auch fiir diejenigen Wertpapiere, die der 
Kunde im Kommissionsverhaltnis bei der Bank gekauft hatte und die durch 
'Obersendung des Stiickeverzeichnisses in sein Eigentum iibergegangen sind 
(s. S. 360). Zur Erfiillung dieser gesetzlichen Bestimmung geniigt die Fiihrung 
der im Bankgewerbe gebrauchlichen Depotbiicher (s. S. 586), so daB die 
Anlegung eines besonderen Buches nicht erforderlich ist. Nach herrschender 
Rechtsauf£assungl) konnen die Depotbiicher auf losen Blattern oder Karto
thekkarten gefiihrt werden; vorausgesetzt, daB die Buchfiihrung im ganzen 

1) Vgl. Riesser: Bankdepotgesetz. 5. Auf I. 1928. S. 85. 
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ordnungsmaBig ist. Bis zum ErlaB der Verordnung vom 21. November 1923 
schrieb § 1 des Depotgesetzes vor, daB die Wertpapiere in dem Handelsbuch 
"nach Gattung, Nennwert, Nummern oder sonstigen Unterscheidungsmerk
malen der Stiicke" einzutragen sind; die Depotbiicher muBten also die Angabe 
der Nummern oder an deren Stelle den Hinweis auf die den Kunden iiber
sandten Stiickeverzeichnisse enthalten, um den Anspriichen des Depot
gesetzes zu geniigen. Seitdem sind diese Angaben in den Depotbiichern 
nicht mehr notwendig, jedoch ist es bei manchen Banken Brauch, eine Kopie 
des Nummernverzeichnisses, das auch bei den zur Verwahrung iibergebenen 
oder als Pfand hinterlegten Wertpapieren ausgestellt wird, den Wertpapieren 
im Tresor beizulegen. 

Wertpapiere, iiber die die Bank verfiigen darf, weil ihr eine Ermach
tigungserklarung auf Grund des § 2 des Depotgesetzes ausgestellt wurde, 
oder weil eine Vbertragung des Eigentums an den Kunden durch Vbersendung 
des Stiickeverzeichnisses aus kommissionsweise erfolgter Anschaffung noch 
nicht stattgefunden hat, werden, wie erwahnt, ebenfalls mit einem Papier
bande umgeben. Auf dieses Band wird jedoch nur der Name oder die Nummer 
des Kunden geschrieben. Zur besseren Unterscheidung dieser auf Stiicke
konto (s. S. 363) gutgeschriebenen Wertpapiere und der eigentlichen Depot
effekten werden haufig Papierbander von verschiedener Farbe verwendet. 
Es k6nnen dariiber Zweifel herrschen, ob nicht durch die Anwendung be son
derer, mit dem Namen oder der Nummer des Kunden beschriebenen Bander 
fiir die auf Stiickekonto verwahrten Wertpapiere ohne weiteres eine Eigen
tumsiibertragung der Effekten an den Kunden stattfindet. Es wurde bereits 
auf S.363 dargelegt, daB auf Grund des Depotgesetzes (§ 7) das Eigentum 
an Wertpapieren, die der Kunde als Kommissionar gekauft hat, durchaus 
nicht allein mit der Absendung des Stiickeverzeichnisses auf ihn iibergeht, 
sondern daB die Vbertragung des Eigentums auch auf andere Weise, besonders 
durch constitutum possessorium erfolgen kann. Es entsteht daher die Frage, 
ob durch die Benutzung eines Papierbandes, aus dem der Name des Kunden 
hervorgeht, nicht eine Aussonderung von den iibrigen Bestanden zu er
blicken ist. Dadurch, daB die Aufbewahrung der Stiickekontoeffekten in 
anderer Form erfolgt, wie die der Depoteffekten, gibt die Bank jedoch zu er
kennen, daB sie bei den erstgenannten eine Aussonderung nicht vornehmen 
wollte. Die Bezeichnung des Kunden auf dem Papierbande erfolgt nur, um 
die Kontrolle der Abstimmung samtlicher Effektenbestande mit den Depot
konten zu erleichtern. Bei einigen Banken wird iibrigens das Papierband noch 
ausdriicklich mit der Bezeichnung "Stiickekonto" versehen. Zu praktischer 
Bedeutung wird diese Frage in der Regel nur gelangen, wenn die Bank An
zeige iiber die erfolgte Aussonderung gemacht hat. Dazu geniigt, wie wir 
gesehen haben (S. 363), die Mitteilung, daB die Stiicke ins Depot des Kunden 
genommen seien. 

Wie auf S.370 erwahnt wurde, unterscheidet das Depotgesetz nicht nur 
in der Richtung, ob der Bankier iiber die vom Kunden eingelieferten oder 
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gekauften Wertpapiere verfiigen darf, sondern auch in einer anderen Be
ziehung. Die Lokalbank, die fremde, also ihren Kunden gehOrige Wert
papiere iibersendet oder einen Kaufauftrag auf solche Wertpapiere der Zen
tralbank weitergibt, muB dieser mitteilen, daB die Papiere fremde seien oder 
die Anschaffung fiir fremde Rechnung geschehe. An diesen Papieren kann 
die Zentralbank kein Pfand- oder ZUriickbehaltungsrecht irgendwelcher Art 
wegen ihrer Forderungen an die Lokalbank ausiiben, soweit sie nicht in bezug 
auf diese Papiere entstanden sind. 

Man unterscheidet daher drei Depots: 

1. Depot A, "nicht frei", aber dem Kunden gehorig, dient als Sicherheit 
fiir die Forderungen an ihn. 

2. Depot B, "nicht frei", dem Kunden des Kunden gehorig, dient nicht 
als Sicherheit fiir die Forderungen an den Kunden der Bank. 

3. Stiickekonto, "frei", gleichgiiltig, ob dem Kunden oder dessen Kunden 
gehorig, dient immer als Sicherheit fiir aHe Forderungen an 
den Kunden der Bank. 

Beim Stiickekonto bleibt es sich fiir die rechtlichen Anspriiche der Bank 
gleich, ob die Stiicke dem Kunden oder dessen Kunden gehoren. Der Grund 
hierfiir ist, daB der Lokalbank (dem Kunden der Bank des Borsenplatzes) 
von ihrem Kommittenten eine Ermachtigungserklarung auf Grund des 
§ 2 des Depotgesetzes iibergeben wurde, oder der Kunde die tJbersendung 
des Stiickeverzeichnisses nicht verlangt hat, die Stiicke also Eigentum der 
Lokalbank sind, die sie zur Hinterlegung bei der Zentralbank benutzen darf. 

Bei der Aufbewahrung der Stiicke ist die Trennung zwischen Depot A 
und B nicht notwendig. Denn es interessiert den Tresorverwalter nur die 
Frage, ob er iiber die Stiicke frei verfiigen darf oder ob er darauf zu achten 
hat, daB die eingelieferten Nummern im Depot des Kunden Hegen bleiben. 
Auch die Effektengirobanken haben daher bei der Aufbewahrung eine solche 
Trennung nicht vorzunehmen. Der Unterschied muB aber jedenfaHs in den 
Depotbiichern der Bank gemacht werden (13. Abschnitt 5 dieses Kapitels). 

Neuerdings pflegen einige GroBbanken Stiickekonten nicht mehr zu 
fiihren, weil sie im Gegensatz zu anderen Banken, namentlich mittleren und 
kleineren Firmen, selbst wenn der Kunde die Effekten nicht voH bezahlt 
hat, nicht die Absicht haben, zum Zwecke der eigenen Kapitalbeschaffung 
eine Verpfandung von Wertpapieren vorzunehmen, die von Kunden hinter
legt, verpfandet oder gekauft sind. Diese Banken fiihren daher nur noch je 
ein Sammelkonto A und B fiir diejenigen Papiere, die im Sammeldepot der 
Effektengirobank Hegen, und je ein Sonderdepot A und B fiir diejenigen, die 
in ihrem eigenen Tresor ruhen; sei es, weil sie nicht zum Sammeldepot auf
gerufen sind (13. S. 367), der Kunde die Einverstandniserklarung nicht ab
gegeben hat oder die Bank einem Sammeldepot nicht angeschlossen ist. 

Bei einigen Banken werden die im Depot A ruhenden Effekten nach 
dem Verkauf an der Borse sofort abgeliefert, bei den Papieren aus Depot B 
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wird aber erst festgestellt, ob der Kunde eine Genehmigung zum Verkauf hatte. 
In das Auftragsformular wird, wie erwahnt (S.371), bereits eine Erklarung 
des Kunden aufgenommen, daB ihm das Verfiigungsrecht eingeraumt ist; 
ebenso wird bei telegraphischen Auftragen die Erklarung ("autorisiert") ver
langt. Liegt eine solche Mitteilung nicht vor, so wird erst die ausdriickliche 
schriftliche Erklarung abgewartet. Dasselbe gilt bei Papieren, die auf Veran
lassung des Kunden an eine andere Person oder Firma ausgeliefert oder in 
das Depot A gelegt werden sollen (s. auch S.372). 

Bevor die eingelieferten Papiere in die Mappen eingeordnet werden, 
sind sie auf die sogenannte Lieferbarkeit zu priifen. Bei den groBeren 
Banken geschieht dies durch besondere Beamte. Vom Borsenvorstand werden 
gewisse Bedingungen festgestellt, die bei der Lieferung von Wertpapieren 
zu beachten sind. Entspricht ein Papier diesen Bedingungen nicht, so gilt 
es als "unlieferbar"; der Kaufer kann vom Verkaufer die Lieferung cines 
anderen Stiickes verlangen. 

Nach den "Bedingungen fiir die Geschiifte an der Berliner Fondsborse" 
(§ 29) sind Wertpapiere nicht lieferbar, wenn ihnen oder ihren Zins- oder 
Gewinnanteilscheinen notige Erfordernisse, z. B. Nummem oder Unter
schriften, fehlen, oder die Nummem der Stiicke oder einzelne Zins- oder Ge. 
winnanteilscheine undeutlich sind, oder wenn die Wertpapiere oder einzelne 
Zins- oder Gewinnanteilscheine erheblich beschiidigt sind. Auslandische Wert
papiere, bei denen der deutsche Reichsstempel entwertet ist, miissen mit 
einem weiteren deutschen Reichsstempel versehen sein. AuBer den allgemeinen 
Bestimmungen setzt der Borsenvorstand, Abteilung Wertpapierborse, noch 
cine Reihe von besonderen, auf einzelne Effektenarten beziigliche Bestim
mungen fest. Bei der Priifung der Papiere ist auch auf die Kupons und Dividen
denscheine zu achten. Bei Lieferung von deutschen Wertpapieren darf der 
zunachst fiillige Zinsschein durch einen eine andere Nummer tragenden, auf 
den gleichen Termin falligen Zins- oder Gewinnanteilschein gleicher Geltung 
ersetzt werden. Bei festverzinslichen deutschen Wertpapieren, die mit Zins
berechnung gehandelt werden (s. S.384), darf der nachstfolgende Zinsschein 
auch fehlen, wenn sein Wert vergiitet wird. Auslandische Wertpapiere sind 
nur lieferbar, wenn samtliche dazu gehorigen Zins- oder Gewinnanteilscheine 
die gleiche Nummer wie das Papier selbst tragen (§ 35). 

Zu den Effekten, die im Tresor getrennt aufzubewahren sind, gehoren 
auch die der Bank als Pfand gegen verliehene Lombardgelder iibergebenen 
Papiere. Gewohnlich fiihrt die Bank, zuweilen in einer besonderen Lombard
abteilung, teilweise auch in der sonst Kredite erteilenden oder kontrol
lierenden Stelle (z. B. Korrespondenz, Kreditabteilung usw.) in enger Zusammen
arbeit mit der Effektenabteilung sowohl iiber die verliehenen als auch iiber 
die entliehenen Lombardgelder eine Liste, aus der ersichtlich ist, wieviel Geld 
ver- oder entliehen ist, zu welchem Zinssatz und bis wann das Lombard
geschiift abgeschlossen und welche Effekten dagegen hinterlegt worden sind. 
Diese sind mit dem jeweiligen Borsenkurse einzusetzen, und es ist darauf zu 
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achten, daB bei erhebHchem Ruckgang der Kurse, falls die Bank sich Geld 
entliehen hat, dem Gliubiger ein weiterer EinschuB an Effekten geleistet 
wird, oder im umgekehrten FaIle, daB der Schuldner zur Leistung eines 
_weiteren Einschu~ses aufgefordert wird. 

8. Der Ein- und Ausgang von Effekten. 
Die Wertpapiere konnen auf zwei Arten in die Hande des Tresorverwalters 

gelangen. Entweder werden sie von einem Kunden an die Bank geHefert 
oder von einer anderen Bank, von der sie an der Borse gekauft worden sind. 
Ebenso werden die Effekten dem Tresor entnommen, wenn sie einem Kunden 
ausgehandigt (bzw. zugesandt) oder zur AbHeferung an eine andere Bank 
benutzt werden sollen, die die Effekten an der Borse gekauft hat. Dem Kauf 
oder Verkauf an der Borse sind in diesem Sinne auch diejenigen Geschafte 
gleichzustellen, die auBerhalb des Borsenverkehrs mit anderen Banken abo 
geschlossen werden, die aber nicht Kunden der Bank sind, so daB es sich bei 
den Geschaften um Nostrogeschafte der Bank handelt. 

Ahnlich wie die Ein- und Ausgange von barem Geld vom Kassierer so· 
fort gebucht werden, mussen auch die Ein. und Ausgange von Wertpapieren, 
gleichgiiltig, ob es sich um die Lieferung von Stucken von und an Kunden 
odeI' um Borsengeschafte handelt, buchmaBig festgelegt werden. Dies kann 
auf verschiedene Art geschehen. Es wird entweder ein Buch gefiihrt, das 
Effekten.Ein- und .Ausgangsbuch, auch Depot.Primanota oder 
Depot-Journal genannt, in das die Ein- undAusgange eingetragen werden, 
oder es werden - bei Anwendung des Durchschreibeverfahrens - die Ein
tragungen auf Bogen vorgenommen. FUr die Eingange und Ausgange werden 
verschiedene Bogen verwendet. Zuweilen werden auch im Durchschreibe
verfahren Belege angefertigt, die tageweise, oft auch nach den Depotstellen 
(Tresor, Sammeldepot, auswartige Banken) gesammelt werden und als Ersatz 
fUr das Buch oder die Bogen dienen. Die Eintragungen in die Depot-Primanota 
werden gewohnlich, soweit es sich um die von Kunden oder in deren Auftrage 
von Dritten eingelieferte Effekten handelt, nach den an die Kunden gerichteten 
Mitteilungen (Bestatigungsschreiben usw.) vorgenommen, oder es wird bei 
der Niederschrift dieser Belege gleichzeitig in die Depot-Primanotabogen 
durchgeschrieben bzw. eine besondere Durchschrift als Ersatz fUr diese Ein
tragungen angefertigt. Ebenso erfolgen die Buchungen bei Auslieferungen 
und Versendungen von Effekten an Kunden oder in deren Auftrage an Dritte 
nach den Versandanzeigen oder im Durchschreibeverfahren gleichzeitig".mit 
deren Herstellung. Die Depotstellen werden handschriftlich eingefugt. " 

Die Effektenkaufe und -verkaufe werden zuweilen nach den tatsachlichen 
Effektenlieferungen in das Ein- und Ausgangsbuch emgetragen, und zwar 
bei Anlieferungen, die durch Boten oder durch den Kassen-Verein erfolgen 
bzw. auf Giro-Effekten-Depot gutgeschrieben werden, an Hand der Original
ri.lchnungen des Verkaufers und bei Auslieferungen nach den von der Bank 



572 Das Lager. oder Bestandsbuch. 

ausgestellten Rechnungen oder deren Durchschriften. Statt der Rechnungen 
oder der Rechnungskopien des Verkaufers werden in einigen Betrieben auch 
die Originalstiicke zur Grundlage der Buchungen verwendet. In der Regel 
werden jedoch - namentlich bei den Banken, die die Depot.Primanota in. 
Bogenform oder als Durchschriften herstellen, also kein festes Buch fiihren -
nicht die Lieferungen von und an Banken auf Grund der Borsengeschiifte 
in die Depot.Primanota gebucht, sondern die Kaufe und Verkaufe als solche, 
unabhiingig von der tatsiichlichen Effektenlieferung. In der Depot.Primanota 
oder auf den sie ersetzenden Durchschriften erscheinen daher die Effekten·S 011· 
Zugange oder .Abgange der Kundschaft oder der Bank, soweit es sich urn 
Geschiifte fiir ihre eigene Rechnung handelt. Die Kundengeschiifte werden 
gewohnlich gleichzeitig mit den Effektenabrechnungen durchgeschrieben, 
wahrend fiir die Nostrogeschiifte der Bank besondere Buchungen, in der Regel 
auf Grund einer Durchschrift der Borsenausfiihrungen (Borsenslips) vor· 
genommen werden (s. Abschnitt 5 dieses Kapitels). Sofern die Buchungen 
der Borsengeschafte auf Depot.Primanotabogen erfolgt, werden fiir diese 
meist besondere Bogen angelegt. Es dienen hierfiir also nicht dieselben Bogen, 
wie fiir die Effekten-Ein- und .Auslieferungen der Kundschaft. 

Abgesehen von dieser Verbuchung der Ein- und Ausgange wird regel. 
maBig im Tresor zu Kontrollzwecken ein Lager- oder Bestandsbuch an
gelegt, das jedoch nur die im Tresor vorhandenen Bestande ausweisen soll, 
also nicht zur Grundlage fiir weitere Buchungen dient. 1m Lagerbuch wird 
fiir jede Wertpapiergattung ein Konto eingerichtet, so daB hieraus der SoIl. 
bestand des Tresors ersichtlich ist. Gebucht werden aber nur die den Tresor 
der Bank betreffenden Ein- und Ausgange, also nicht diejenigen Stiicke, 
die im Sammeldepot oder bei auswartigen Banken liegen. Bei der Einlieferung 
von Effekten in den Tresor sendet die Effektenkasse dem Tresorbeamten 
eine Quittung, auf der dieser den Empfang der Stiicke bescheinigt. Auf Grund 
dieser Quittung wird vor ihrer Riickgabe nach Unterzeichnung oder nach 
einer gleichzeitig von der Effektenkasse ausgehandigten Durchschrift die 
Buchung der Eingange in das Lagerbuch vorgenommen. Ebenso werden die 
Ausgange nach den Quittungen gebucht, die der Tresor bei Auslieferung von 
Effekten von der Stelle erhiilt, der die weitere Bearbeitung, z. B. der Versand 
an einen Kunden oder die Lieferung an den Kassen·Verein, obliegt. Die Be
lege oder Quittungen zu den Effekteneingangen werden gewohnlich ebenfalls 
als Durchschrift zu den Bestatigungsschreiben an die Kunden hergestellt, 
soweit es sich um Sendungen eines Kunden oder fiir des sen Rechnung an die 
Bank handelt. 

Die Korrespondenz mit der Kundschaft iiber die von ihr gesandten oder 
am Schalter gelieferten sowie iiber die an sie zu versendenden oder am Schalter 
ihr auszuliefernden Effekten erfolgt in einer besonderen Nebenabteilung, 
der Effekten.Korrespondenza bteiIung. Die den Wertpapieren beiliegen. 
den Aufstellungen (s. S. 138) oder die - meist bei groBeren Sendungen - geM 
trennt einlaufenden Briefe, in denen der Zweck der Sendung (zur Gutschrift 
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auf Depotkonto, zum Verkauf usw.) angegeben ist, werden von der Poststelle 
dieser Korrespondenzabteilung zugeleitet, wahrend die Wertpapiere gegen 
Quittung der Effektenkasse ubersandt werden. In einigen GroBbanken werden 
die eingehenden Effektenposten, mogen sie der Bank durch die Post oder 
am Schalter zugehen, in einer besonderen Abteilung, der Werteingangs
abteilung, in Empfang genommen. Die Weiterleitung der Schriftstucke und 
Effekten von hier aus erfolgt dann in derselben Weise. Die Korrespondenz
abteilung hat auch darauf zu achten, ob diejenigen Effekten, uber die ein 
Kunde Verkaufsauftrag erteilt, sich in Verwahrung der Bank befinden. Die 
einlaufenden Verkaufsauftrage laBt sie daher von der Depotbuchhaltung 
priifen und kontrolliert den Eingang, falls der Kunde den Versand der Stucke 
avisiert hat. 'Ober diejenigen Effekten, deren Verkauf vom Kunden auf
gegeben ist, obgleich die Stucke noch nicht eingegangen sind, schreibt die 
Korrespondenzabteilung sogenannte Ablieferungsavise aus, die der Tresor
verwaltung ubersandt werden. Gehen spater die Stucke ein, so kann die Tresor
verwaltung auf Grund dieser Avise die Lieferung an den Kaufer vornehmen. 
Die Effekten-Korrespondenzabteilung (bzw. die Rechnungstelle) erteilt dem 
Kunden, nachdem sie vom Eingang der Stucke Kenntnis erhalten hat, nun
mehr die Abrechnung, wahrend dieser bisher nur Anzeige von der Ausfiihrung 
des Auftrages erhalten hatte. Beim Versand von Effekten wird mit der Auf
stellung der Wertpapiere und dem Versandbrief gleichzeitig noch eine Emp
fangsbestatigung durchgeschrieben, die dem Empfanger zugesandt und 
von ihm, mit seiner Unterschrift versehen, an die Bank zurUckgesandt wird. 
Die Revisionsabteilung, die Korrespondenz oder die Poststelle kontrolliert 
den Eingang dieser Empfangsbestatigungen. Von der Ausfiihrung von Kunden
auftragen zum Versand von Effekten laBt die Korrespondenzabteilung fest
stellen, ob der Kunde nach Auslieferung der Papiere fiir einen etwaigen Kredit 
noch hinreichend gedeckt ist. 

Die Abnahme und Lieferung der an der Borse gekauften und verkauften 
Wertpapiere erfolgt von der Effektenkasse und der Depotverwaltung. In der 
Regel hat auch die Effektenkasse die Kontrolle dariiber auszufiihren, ob 
Lieferungen auf Grund gekaufter Effekten im Ruckstande sind (s. S. 523). 
Die Anweisung zur 'Obernahme der gekauften oder zur Lieferung der verkauften 
Wertpapiere empfangt die Effektenkasse meist von der Borsenabteilung. 
Diese sendet ihr eine Durchschrift der Borsenjournalbogen (s. S. 520), aus 
denen hervorgeht, von welcher Firma und fiir welchen Kunden die Stucke 
eingehen oder an wen und fiir welchen Kunden sie zu Hefem sind. Die er
folgte Lieferung wird auf den Durchschriften vermerkt. In groBen Betrieben 
wird zuweilen jeder Posten der Borsenjournale auf Streifen durchgeschrieben, 
wobei fiir Ankaufe und Verkaufe verschiedene Farben gewahlt werden. Diese 
Streifen werden in der Effektenabteilung auf Kartothekkarten geklebt, die 
nach den Gattungen oder Nummem der Wertpapiere geordnet werden. Die 
Lieferung der Stucke wird dann auf der Karte vermerkt und diese nach Er
ledigung aus der Kartei entnommen. In dieser befinden sich daher nur noch 
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die jeweils ruckstandigen Lieferungen, wodurch eine gewisse Erleichterung 
bei Kontrollen geschaffen wird. 

Die Lieferung kann, wie wir gesehen haben, sofern nicht brieflicher Ver
sand oder Auslieferung der Stucke stattfindet, direkt durch Boten, durch 
den Kassen-Verein (S. 183), moglichst durch "Oberweisungsscheck, erfolgen, 
falls sich die Papiere im Sammeldepot befinden. Die Lieferung durch Boten 
findet nur selten statt; meist liefern nur kleine Firmen, besonders Mahler, 
direkt, weil sie noch an demselben Tage in den Besitz des Erloses gelangen 
wollen. Auch Posten, deren Zwangsglattstellung bereits angedroht ist (s. S.523), 
werden - auch von groBen Firmen - haufig direkt geliefert. In allen ubrigen 
Fallen pflegt dagegen die Lieferung in Berlin durch Vermittlung der Bank 
des Berliner Kassen-Vereins, in anderen Orten, wo ahnliche Organisa
tionen bestehen, durch diese zu erfolgen. 

Die Einreichung der Effektenposten beim Berliner Kassen-Verein hat am 
Tage vor der Einziehung zu geschehen, und zwar bis 16 Uhr, an Sonnabenden 
bis 14 Uhr. Jeder Effektenposten muB mit einem Papierband (Kreuzband) 
umgeben sein, auf dem der Name des Empfangers, der Rechnungsbetrag 
und der Name des Einlieferers vermerkt sind; beigelegt wird noch die Effekten
rechnung, die sogleich zu quittieren ist, da der Gegenwert sofort durch Gut
schrift entrichtet wird. Gleichzeitig mit den Effekten wird dem Kassen-Verein 
eine Aufstellung eingereicht; sie enthalt die Betrage, die von den Empfangern 
der Wertpapiere zu bezahlen sind; die Gesamtsumme wird dem Konto des 
Einreichers gutgeschrieben. Effektenposten, deren Einziehung infolge von 
Exekutionsandrohung (s. S. 523) oder aus anderen Grunden am Lieferungstage 
unbedingt bis zur Borsenzeit zu bewirken ist, sind von den ubrigen Posten 
getrennt und mit einer besonderen Bemerkung versehen einzuliefern. Am 
Vormittag eines jeden Tages handigt der Kassen-Vereinden Boten der Banken 
die fiir sie bestimmten Wertpapiere aus, ebenfalls mit einer Aufstellung, und 
belastet sie fiir den entsprechenden Gesamtbetrag im Gegenbuch (s. S. 185). 

Die Priifung der eingehenden Rechnungen daraufhin, ob die Lieferung in 
Ordnung ist, erfolgt, wie erwahnt (S.522), in der Borsenabteilung oder in 
der Effektenabteilung. Wertpapiere, deren Lieferung nicht anerkannt wird, 
werden dem Verkaufer zUrUckgeschickt, indem auf die Rechnung ein ent
sprechender Vermerk gemacht wird; der Gegenwert wird vom Kassen-Verein 
dem Konto der Bank wieder gutgeschrieben. Jedoch muB die Rucklieferung 
bis 13 Uhr stattfinden. Wird sie spater vorgenommen, so nimmt der Kassen
Verein keine Ruckbuchung, also die Wiederbelastung des dem Einreicher 
gutgeschriebenen Betrages vor, sondern der Posten muB am nachsten Tage 
wie jede andere Lieferung eingezogen werden. Daher ist eine sofortige Priifung 
der durch den Kassen-Verein vorgelegten Effektenposten notwendig. Die Bank 
kann durch eine solche Verzogerung Schaden erleiden. Dieser Fall kann z. B. 
eintreten, wenn die Wertpapiere gefalscht oder gestohlen sind, der Einreicher 
den ihm gutgeschriebenen Betrag sofort vom Kassen-Verein abhebt und zah
lungsunfahig ist. Eine solche Verfugung uber den Betrag ist jedoch unmoglich, 
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wenn die Gutschrift infolge der sofortigen Riicklieferung storniert wird. Auf 
jede Riicksendung muB der Grund angegeben werden, der hierzu AnlaB gibt, 
z. B. durch die W orte: "zuriick, betrifft mich nicht" oder "zuriick, Stiicke 
aufgeboten". Erfolgt die Riicklieferung ohne Angabe der Ursache, so wird 
angenommen, daB der Empfanger zahlungsunfahig ist. 

Wie erwahnt (S. 183), konnen auch Wechsel, Schecks, Rechnungen, 
Quittungen usw. durch den Kassen·Verein eingezogen werden, also auch die 
Differenzen aus Borsengeschaften, die sich aus dem Verkehr der Banken 
eines Borsenplatzes untereinander ergeben. Rechnungen und Quittungen 
miissen in verschlossenemKuverts eingeliefert werden, die mit demNamen des 
Einlieferers und Empfangers sowie dem eingezogenen Betrag zu versehen sind. 

Die soeben geschilderte Art der Effektenlieferung durch den Kassen. 
Verein wird regelmaBig angewandt, wenn es sich um Wertpapiere handelt, 
die zum Sammeldepot nicht aufgerufen sind. Wie bereits mehrfach erwahnt 
wurde, wird ein groBer Teil der Effekten jedoch von den an verschiedenen 
Orten bestehenden, den Kassen·Vereinen angeschlossenen Giroeffektenbanken 
ffir die Mitglieder gemeinsam aufbewahrt, derart, daB die Verwahrung nicht 
gesondert, sondern nach Gattungen erfolgt, und der Einlieferer sich des 
Rechts begibt, bestimmte Nummern zuriickzuverlangen. Diese gemeinsame 
Aufbewahrung erfolgt ill Sammeldepot. Es stellt in Berlin eine Erweiterung 
des schon seit langer Zeit bestehenden Giro .Effekten.Depots dar, das friiher 
aber nur die Aufbewahrung der den Mitgliederbanken zur freien Verfiigung 
stehenden Effekten bezweckte, wahrend jetzt im Sammeldepot auch Wert· 
papiere verwahrt werden, deren Eigentiimer die Kunden der Mitgliederbanken 
sind. Das Sammeldepot ist keine selbstandige Einrichtung des Berliner Kassen
Vereins; es ist vielmehr in das friihere Giro.Effekten.Depot aufgegangen, 
so daB die "Oberweisung aller Effekten, die zum Sammeldepot aufgerufen 
sind, durch das Giro.Effekten.Depot erfolgt. Der Begriff "Sammeldepot" um· 
faBt also nur die Verwahrungsform; die Einrichtung selbst ist das Giro
Effekten.Depot. Wie schon der Name erkennen laBt, hat diese Einrichtung 
eine gewisse Ahnlichkeit mit den Girobanken. Wie diese den Zweck haben, 
den Geldumlauf zu erleichtern, indem die Mitglieder iiber ihr Guthaben 
jederzeit durch Abhebung oder "Oberweisung an Dritte verfiigen konnen, so 
daB die Barzahlung eingeschrankt wird, so wird durch das Giro.Effekten-Depot 
die umstandliche Lieferung der effektiven Wertpapiere von Bank zu Bank 
vermieden, indem die gemeinsam verwahrten Effekten in gleicher Weise 
durch Schecks abgehoben oder einer anderen Mitgliederfirma iiberwiesen 
werden. Wahrend jedoch die Girobanken, die die Grundlage der Zahlungs· 
vermittlung bildenden Guthaben in barem Geld, abgesehen von den voraus· 
sichtlich zur Auszahlung bereitstehenden Betragen, zinstragend anlegen, geben 
die Giroeffektenbanken die Wertpapiere nicht weiter; sie wollen keine Ge
schiifte machen, Bondern ausschlieBlich der Erleichterung des Effektenver
kehrs dienen. Die Einrichtung entspricht somit dem Giroverkehr der alten 
Girobanken, die noch keinc Kreditinstitute waren. Daher miissen auch die 
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dem Giro-Effekten-Dapot angeschlossenen Banken fiir die Aufbewahrung neben 
einem Eintrittsgeld Beitrage zahlen, deren Rohe sich nach dem zu erwartenden 
Geschaftsumfange richtet. Das Giro-Effekten-Depot darf daher iiber die ein
gelieferten Stiicke nicht fiir eigene Rechnung verfiigen; es ist nur Verwahrer, 
wird aber nicht Eigentiimer der Stiicke. 

Dem Giro-Effekten-Depot gehoren fast alie dem Kassen-Verein ange
schlossenen Banken an. Die Namen der Mitglieder sind aus den Mitglieder
listen des Kassen-Vereins ersichtlich. 

Der Vorteil des Giro-Effekten-Depots ist ein doppelter. Er besteht 
darin, daB die Bank der Miihe enthoben wird, samtliche Wertpapiere im 
Tresor aufzubewahren, ferner in der iiberaus vereinfachten Lieferung der 
Effekten. Auch fallt die oft miihevolle Arbeit der Priifung der Lieferbarkeit 
der Effekten ab, da diese vom Giro-Effekten-Depot festgestellt wird. Natiir
Hch werden nur Stiicke angenommen, die den Bedingungen der Borse iiber 
die Lieferbarkeit entsprechen. Die Lieferung erfolgt zwischen den Mitgliedern 
des Giro-Effekten-Depots in der Weise, daB der zur Lieferung Verpflichtete 
(Verkaufer) nur notig hat, der Rechnung einen Scheck auf das Giro-Effekten
Depot beizufiigen. Auf Grund dieses Schecks iibertragt das Giro-Effekten
Depot die Effekten vom Konto des Aussteliers auf das des Empfangers. Dieser 
kann, sofern der Scheck in Ordnung geht, sofort iiber die Effekten verfiigen. 
Wie die Reichsbank, so gibt auch der Kassen-Verein fiir die Oberweisung 
und Abhebung verschiedene Scheckformulare aus. WeiBe Schecks dienen 
zur Abhebung von Effekten, rote zur Gutschrift. Ebenso wie bei den 
"Oberweisungsschecks auf die Reichsbank finden bei den Schecks auf das 
Giro-Effekten-Depot des Kassen-Vereins die Bestimmungen des Scheck
gesetzes keine Anwendung. Denn diesen Schecks fehlt ein wesentliches Er
fordernis, niimlich die Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen 
(Scheckgesetz § 1, 2). 

Wie die weiBen Reichsbankschecks, so konnen auch weiBe Schecks 
auf das Giro-Effekten-Depot an jedermann weitergegeben und vom Inhaber 
vorgelegt werden. Es kann aber auch auf weiBe Effektenschecks der Vermcrk 
"nur zur Verrechnung" gesetzt werden. In diesem FaIle werden die Stiicke 
nicht ausgehandigt, sondern es wird der Sammeldepotanteil dem Konto 
des Scheckinhabers gutgeschrieben. Solche Schecks entsprechen also dem
selben Zwecke wie die roten "Oberweisungsschecks, die jedoch gebrauchlicher 
sind, als weiBe Verrechnungsschecks. Wie erwahnt, konnen auch durch rote 
Schecks "Oberweisungen nur an Firmen gemacht werden, die dem Giro
Effekten-Depot angeschlossen sind. 

Ein weiBer Scheck auf das Giro-Effekten-Depot ist in Beispiel 75 wieder
gegeben. Links befindet sich ein Talon, der wie bei anderen Schecks von der 
Bank ausgefiillt und zurUckbehalten wird (s. S. 148, Anm.2). 

Bei der Aussteliung von rot en Schecks auf das Giro-Effekten-Depot 
(siehe Beispiel 76) werden zwei Durchschriften angefertigt. Die Formulare 
hierzu liefert der Kassen-Verein mit den Schecks. Eine Durchschrift dient 
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Beispiel Nr. 'i6. 

WeiBer Effektenscheck. 
Innerhalb f11nf Tagen zu prisentieren. 

Nr.7l. 
Die Bank des Berliner Kassen.Vereins, Giro.EHekten.Depot, wird hierdurch beauf· 

(meinem) 
tragt, aus unSerem Bestande 

an Herrn Maz Gutmann oder 'Uberbringer 

RM. 6000.- Vereinigte Stahlwerke-Aktien 
auszuhil.ndigen. 

Berlin, den 3. Juli 1928. 
X·Bank. 

ala Gutschriftsanzeige des Kassen·Vereins und wird von ihm nach Priifung 
und Unterzeichnung an diejenige Mitgliederfirma gesandt, der die iiber
wiesenen Wertpapiere als Sammeldepotanteil gutgeschrieben werden. Das 
Original des Schecks bleibt also im Besitze des Kassen·Vereins. Eine zweite 
Durchschrift wird als Kopie von dem Scheckaussteller (der iiberweisenden 
Bank) zuriickbehaIten. Die roten Schecks werden mit der Rechnung fiir den 
Empfanger der Wertpapiere an den Kassen-Verein geliefert. Auch diese Rech· 
nung sowie deren Kopie fiir den Aussteller kann auf Formulare, die vom 

Beispiel Nr. 'i6. 

Roter Effektenscheck. 
S. Nr. 015132 

Berlin, den 3. Juli 1930 E. K. kred ............. E. K. deb ........... ~ P. K. deb. 

Die Bank des Berliner Ksssen·Vereins, Effekten.Giro.Depot wird hie'~~~~~ 

~ 

~ 

beauftragt, ' 

dem 
Konto von 

aua dem 
Sammeldepot· 
bestand von 

Mendelssohn &: Co. 

Deutsche Bank und Disconto.Gesellschajt 

.8 Betrag in Worten .... 

I Nr. 47 

Nr.7 

G) nach MaBgabe der Geschiifts.Ordnung gutzuschreiben. 

§ Unterschrlft 

~ ..... Flrmenstempel Deutsche Bank und Disconto.Gesellschajt. 
Buchwald, Bankbetrleb. 9. AuJI. 37 



578 Die VerpfA.ndung vonSammeldepot-Effe}tten. 

Kassen-Verein zu beziehen sind, durchgeschrieben werden. Dabei werden 
natiirlich die fiir die Rechnung. notwendigen, auf dem Vberweisungsscheck 
aber nicht enthaltenen Angaben, z. B. der Kurs und Kurswert, na.chtrii.glich 
eingesetzt. Da die Gutschriftsanzeige vom Kassen-Verein mit der Rechnung 
an den Einpfii.nger ausgeliefert wird, ist jede Bank in der Lage, vor Ablauf 
des Termine zur Riicksendung etwa falsch gelieferter Posten festzustellen, 
ob die Effekteniiberweisung in Ordnung ist. 1st dies nicht der Fall, so erfolgt 
die Riicksendung der Rechnung und des roten Schecks in derselben Form 
wie bei der Lieferung mit weiJ3en Schecks. 

Die bei den Namen des Vberweisers und des Empfii.ngers angegebenen 
Nummern sind die fiir jede Bank einheitlich festgestellten Banknummern; 
die neben dem Namen des Wertpapiers angegebene Nummer stellt die 
Effektennummer dar. An der linken Seite des Schecks befinden sich die Worte: 
"Deckimg erfolgt durch ..• ". Sie dienen fiir nii.here Angaben, wenn die iiber
wiesenen Stiicke sich noch nicht im Sammeldepot befinden, sondern vom 
Aussteller oder von dritter Seite an das Giro.Effekten-Depot geliefert werden 
Bollen. 

Neben den weiJ3en und roten Scheckformularen des Kassen-Vereins gibt 
es noch eine dritte Art, die griinen Schecks. Diese werden ausschlieBlich 
bei der Verpfii.ndung der in ihnen bezeichneten Effekten zur Sicherstel
lung eines Lombarddarlehens benutzt. Wii.hrend die roten Schecks dazu 
dienen, Effekten aus dem Eigentum des Ausstellers durch Umschreibung 
in den Biichern des Kassen-Vereins in das Eigentum eines anderen Konto
inhabers zu iiberfiihren, wird bei den griinen Schecks die effektive Lieferung 
der Stucke zwar ebenfalls erspart, aber die Effekten bleiben Eigentum 
des Scheckausstellers und werden nur zur Verfugung des anderen Konto
inhabers gehalten. Der Kassen-Verein iibt nur die Eigenschaft eines Pfand
halters aus. 

Angenommen, die X-Bank leihe sich von der Y-Bank 50000 Reichsmark 
Monatsgeld (s. S. 468). Die X-Bank hii.tte dann die als Sicherheit zu hinter
legenden Wertpapiere an die Y-Bank zu iibersenden; diese muBte sie aufbewah
ren und nach einem Monat an die X-Bank zuriicksenden. Die Papiere miiBten 
daher in der Regel zunii.chst von der geldnehmenden Firma X vom Kassen
Verein abgehoben, genau gezii.hlt, auf ihre Ordnungsmii.Bigkeit gepriift und 
an den Geldgeber Y geliefert werden, wo eine nochmalige Priifung stattzu
finden hii.tte. Dieselben Arbeiten sind bei der Riickgabe in umgekehrter 
Reihenfolge zu verrichten. 

Die hierzu verwendete Zeit wird durch die Tii.tigkeit des Giro-Effekten
Dapots vollig gespart. Die X-Bank gibt dem Kassen-Verein einen griinen 
Scheck, worin sie ihn auffordert, die nii.her bezeichneten Effekten aus ihrem 
Sammeldepotanteil zugunsten und zur Verfiigung der Y-Bank aufzubewahren. 
Der Kassen-Verein gibt der Y-Bank eine Empfangsbescheinigung iiber den 
Eingang des Schecks und bucht den Sammeldepotanteil vom Konto der 
X-Bank ab zugunsten der Y-Bank auf Pfandkonto. 1st nun das Lombard-
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geschaft durch Riickzahlung des Geldes erledigt, so iibersendet die Y-Barik 
dem Kassen-Verein die Empfangsbescheinigung, dieser macht den Scheck durch 
einen entsprechenden Vermerk unbrauchbar und gibt ihn dem Aussteller 
zuriick. Gleichzeitig erfolgt die Riickbuchung des Sammeldepotanteils auf 
das Konto der X-Bank. Die Y-Bank kann jederzeit die zu ihrer Verfiigung 
gehaltenen Effekten abheben, doch bleiben sie Eigentum der X-Bank, die 
sich nur des Verfiigungsrechtes begeben hat. Die Y-Bank darf die Effekten 
nur im Falle der Zahlungsunfahigkeit des Schuldners verwerten. Die Emp
fangsbescheinigung wird vom Aussteller des griinen Schecks als Durchschrift 
hergestellt, so daB sie nur vom Kassen-Verein mit dem Buchungsvermerk 
zu versehen und zu unterzeichnen ist. Gleichzeitig wird ein Beleg fiir den 
Kassen-Verein und eine Kopie, die im Besitze der Aussteller-Bank bleibt, 
durchgeschrieben. Das Muster eines griinen Schecks gibt Beispiel 77 wieder. 
Die Angabe der Konto- und Effektennummern erfolgt in derselben Art wie 
beim roten Scheck. 

Beispiel Nr. 77. 

Gruner Elfektenscheck. 
S. Nr. 016967 

_ .......... _ ........... E . K. deb ............ P . K. deb ............ . 

Die Bank des Berliner Kassen-Vereins, Effekten-Giro-Depot, wird hierdurch 
beauftragt, 

Die Bank des Berliner Kassen-Vereins, Effekten.Giro-Depot, . wird hierdurch 
beauftragt, 

dem Pfand
Konto von 

aU8 dem 
Sammeldepot
bestand von 

Flrmenstempel 

Reichs·K redit-Ge8ellachaft Nr.28 

Deut8che Bank 'Una Disoonto.Ge8ell8chaft Nr.7 

Nr.57590 

Betrag In Worten 

U nterschrlft 

Deutsche Bank 'Una Di800nto-Ge8eUachaft. 

Seit dem April 1927 hat das Giro-Effekten-Depot auf Wunsch seiner 
Mitglieder auch die Abtrennung und Einziehung von Dividenden. 
scheinen der bei ihm im Sammeldepot lagernden Werte iibernommen. Auch 
hierdurch tritt fiir die Mitgliederbanken eine wesentliche Arbeitsersparnis 
ein; sie haben nur noch notwendig, der Kundschaft die f8.lligen Dividenden 
gutzuschreiben. Friiher muBten die dem Giro-Effekten-Depot angeschlossenen 
Banken die Dividendenscheine abheben und den Zahlstellen selbet einreichen. 

37* 
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Allerdings erstreckt sich die Tatigkeit des Berliner Giro.Effekten-Depots 
auch jetzt nur auf diejenigen Scheine, die bei einer Berliner Zahlstelle zahlbar 
sind. Jedoch ist dies bei allen an der Berliner Borse gehandelten Aktien der 
Fall, so daB praktisch die Abtrennung und Einziehung bei samtlichen zum 
Sammeldepot in Berlin aufgerufenen Werten Anwendung findet. 

Beispiel Nr. 'is. 
Berlin, den 25.10.1929. Kontr.: ................• 

Die Bank des Berliner Kassen·Vereins. Giro-EffektE'n·Depot, wird hierdurch 
beauftragt, aus dem Best&nde der unterzeiohneten Firma 

fiir: DeutBOhe Bank una Di8wnto-GesellBOkajt 

Gewinnanteilsoheine 1927/28 von RM. 3000.- Georg Liebef'fllann·,Aktien 

gutzuschreiben. 

Unterschrift: 
X-Bank. 

Das Verfahren ist sehr einfach. Auf der ersten Ausfertigung (s. Beispiel7S) 
des mit mehreren Durchschlagen versehenen Formulars weist die Bank von 
dem der Generalversammlung einer Gesellschaft folgenden Tage ab, deren 
Aktien sich im Sammeldepot befinden, das Giro-Effekten.Depot an, die 
Dividendenscheine einer von ihr namhaft gemachten Berliner Zahlstelle zu 
uberweisen und den Gegenwert ihr zu Lasten dieser Zahlstelle gutzuschreiben. 
Die Anweisung ist bis 11 Uhr vormittags einzureichen; alsdann erfolgt die 
Gutschrift und Belastung noch an demselben Tage. Dividendenscheine, deren 
"Oberweisung zu lange verzogert worden ist, mussen auf Mahnung des Giro
Effekten.Depots auch weiter von der Bank abgehoben und direkt eingezogen 
werden. Die Durchschlage der ersten Ausfertigung des Formularsatzes ent. 
halten die Anweisung an den Kassen·Verein, den Gegenwert der Dividenden
scheine (abziiglich des Steuerabzugs vom Kapitalertrag) dem Girokonto des 
Einziehers (X-Bank) gutzuschreiben, ferner die quittierte Rechnung fiir die 
Zahlstelle (Deutsche Bank und Discontogesellschaft), so daB die Ausstellung 
besonderer Rechnungen wegfallt, einen Buchungsbeleg fiir den Kassen-Verein 
iiber die Belastung der Zahlstelle, sowie eine Kopie, die die ausstellende Bank 
zuriickbehalt. Zur Vermeidung von Verzogerungen solI dem Giro·Effekten
Depot des Kassen-Vereins am Abend des Generalversammlungstages von 
jedem Kontoinhaber der Saldo des dividendenberechtigten Effektenguthabens 
schriftIich mitgeteilt werden, um schon vor dem Eintreffen der Anweisung 
eine Abstimmung zu ermijglichen. 

Weitere Erleichterungen ahnlicher Art hat das Giro.Effekten.Depot 
fiir den Bezug junger Aktien und die Durchfiihrung von Aktienzu-
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sammenlegungen bei den im Sammeldepot liegenden Werten geschaffen. 
Hieriiber siehe Abschnitt 7 dieses Kapitels. 

Wir haben bereits an anderen Stellen erwahnt (S. 183, 369, 485, 532), 
daB das Sammeldepotverfahren neuerdings auch auf den Effekten-Giro
verkehr zwischen mehreren Platzen (Effekten-Ferngiroverkehr) aus
gedehnt worden ist. Schon bei Beginn der Erorterungen iiber die Einrichtung 
des Sammeldepots schwebte den beteiligten Banken vor, auch die zeitrauben
den und kostspieligen Effektenversendungen im Verkehr der deutschen 
Borsenplatze untereinander, vor allem z. B. auf Grund des Arbitrageverkehrs, 
durch ein System von Effektenfernlieferungen mittels Schecks zu ersetzen. 
Nach langeren Vorarbeiten ist dann auch ein solcher Vberweisungsverkehr 
geschaffen worden. 1m Oktober 1926 wurde die Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Effekten-Girobanken gegriindet, deren Geschaftsstelle die 
Bank des Berliner Kassen-Vereins ist. Gegenwiirtig gehOren dieser Vereinigung, 
deren Mitglieder den Austausch der zum Sammeldepot aufgerufenen Wert
papiere besorgen, zehn Effekten-Girobanken anI). 

;J1\ No. 056353 

Beispiel Nr. 79. 

Anweisung 
Berlin, den 10. Oktober 1929. 

Die Bank des Berliner Kassen-Vereins, Giro-Effekten-Depot, 
wird hierdurch beauftragt, aus unserem Bestande 

a) der Fa. Frankfurter Bank, Frankfurt a. M . 

b) zu Gunsten der Fa. Lincoln Menny Oppenheimer, Frankfurt a. M. 

c) auf Veranlassung der Fa. Mendelssohn ch 00., Berlin 

RM. 

gutzuschreiben. 

I F. E. K. cred. ____ .. _ E. K. deb .......... . P.K.deb •......... 

(Firmenstempel) 

Das Verfahren bei dem Effekten-Ferngiroverkehr unterscheidet sich nicht 
wesentlich von dem oben geschilderten beim Berliner Giro-Effekten-Depot. 
Es findet auch von Ort zu Ort eine Vberweisung der Effekten durch rote 
Schecks (Anweisungen; s. Beispiel 79) statt. Wesentlich ist jedoch, daB nicht 
ein Vberweisungsverkehr zwischen den einzelnen Mitgliederfirmen, etwa in 
Berlin und Frankfurt a. M., direkt stattfindet, sondern nur durch Vermittlung 

1) Die neben Berlin gegenwartig bestehenden Effekten·Girobankcn sind auf S.533 
angegeben. 
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der ortlichen Giro-Effekten-Banken. Will z. B. die Firma Mendelssohn & Co., 
Berlin der Firma Lincoln Menny Oppenheimer, Frankfurt a. M. 6000 RM. 
I. G. Farben-Aktien uberweisen, so wendet sich die Firma Mendelssohn & Co. 
an das Giro-Effekten-Depot der Bank des Berliner Kassen-Vereins mit dem 
Auf trag, der Firma Lincoln Menny Oppenheimer 6000 RM. I. G. Farben-Aktien 
aus den beim Giro-Effekten-Depot der Frankfurter Bank, Frankfurt a. M., 
befindlichen Bestanden gutzuschreiben. Die 'Obersendung der Stucke wird also 
durch Gutschrift oder Belastung im Verkehr der beiden Giro-Effektenbanken 
ersetzt. Die Frankfurter Bank wird damit bald yom Berliner Kassenverein 
aus solchen 'Oberweisungen I. G. Farben-Aktien zu fordern haben oder auch 
der Berliner Stelle I. G. Farben-Aktien schulden, ohne daB ein effektiver 
Austausch stattfindet. Gelegentlich kann wohl der Fall eintreten, daB z. B. 
beim Giro-Effekten-Depot der Frankfurter Bank von einem Mitgliede Stucke 
zur effektiven Lieferung an einen Kunden abgehoben werden sollen, die dort 
nicht liegen, sondern z. B. beim Berliner Giro-Effekten-Depot auf Grund eines 
Guthabens des Frankfurter lnstituts. In diesem Falle wird natiirlich eine 
Versendung der Stucke nach Frankfurt stattfinden. Um solche Abhebungen 
sofort ausfiihren zu konnen, wird das Frankfurter Institut darauf achten, 
daB es von allen im Sammeldepot verwahrten Effekten regelmaBig einen Be
stand in Frankfurt unterhii.lt. 

Diese Anweisungen werden ebenfalls mit mehreren Durchschriften aus
gefiillt, von denen eineals Benachrichtigung des Ausstellers an die Frank
furter Giro-Effekten-Bank, und eine zweite als Anweisung des Berliner Giro
Effekten-Depots an die Frankfurter Stelle dient. 

'Ober samtliche Transaktionen mit dem Giro-Effekten-Depot, also die 
Einlieferungen, Abhebungen und 'Oberweisungen miissen Grundbuchungen 
vorgenommen werden. Sie erfolgen auf die Kassen-Vereins-Memorialbogen 
oder Memorialdurchschriften. In einzelnen Betrieben wird hierbei eine Tren
nung der 'Oberweisungen von den Anlieferungen oder Abhebungen durch Ver
wendung besonderer Memorialbogen vorgenommen. 

RegelmaBig wird ferner eine besondere, meist als Staffel gefiihrte Auf
stellung - in einem Buch oder in Kartothekform - angefertigt, die jederzeit 
eine 'Obersicht der im Giro-Effekten-Depot fiir die Bank verwahrten Wert
papiere gewahrt. Die Eintragungen konnen, soweit sie Abhebungen oder 
'Oberweisungen durch Schecks betreffen, nach diesen vorgenommen werden. 
Die Posten sind entweder vor Absendung der Schecks zu buchen oder nach 
den Scheckabschriften, die sich auf dem im Scheckheft verbleibenden Ab
schnitt befinden bzw. nach den Durchschriften der 'Oberweisungen. Die der 
Bank uberwiesenen Posten, sowie die Einlieferungen von Effekten werden 
nach den Empfangsbescheinigungen des Kassen-Vereins gebucht. 

Um Irrtiimern sofort auf die Spur zu kommen, bestimmt die Geschafts
ordnung des Giro-Effekten-Depots, daB jedes Mitglied verpflichtet ist, in der 
Zeit yom 5. bis 20. Tage jedes Monats ein Verzeichnis seiner Effektenbestande 
mit Durchschlag, getrennt nach denen, woruber es frei verfugen kann, und 
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naoh denen, woriiber es griine Schecks ausgestellt hat, zur Abstimmung ein
zureichen. Der Durchschlag wird im FaIle der 'Obereinstimmung vom Kassen
Verein unterzeichnet und zuriickgesandt. Abgesehen von dieser regelmaBigen 
monatlichen Abstimmung steht es sowohl dem Giro-Effekten-Depot wie 
seinen Mitgliedern frei, die ROhe der Bestande sowie der zur Aufbewahrung 
iibergebenen griinen Schecks jederzeit abzustimmen. 

4. Nummern- und Verlosungskontrolle. 
Haufig ist es von Wichtigkeit, festzustellen, welche Nummern eines 

Wertpapiers sich im Tresor der Bank befinden miissen. Dieser Fall tritt z. B. 
ein, wenn ein Papier als gestohlen gemeldet wird. Die Bank wird dann an Rand 
der Nummernangabe ermitteln, ob sich das gestohlene Stiick in ihrem Besitz 
befindet, ob es ihr also von dem unrechtmaBigen Besitzer geliefert worden 
ist. Natiirlich ist eine solche Kontrolle bei denjenigen Effekten, die sich im 
Sammeldepot befinden, nicht notig, weil sie vom Giro-Effekten-Depot vor
genommen wird, und auch iiberfliissig, weil die Bank nur einen Anteil an den 
Sammeldepot-Effekten besitzt, jedoch keine bestimmten Nummern. Not
wendig ist aber die Kenntnis der Nummern bei denjenigen Werten, die der 
Verlosung unterliegen, um die Verlosungskontrolle vorzunehmen. 

Eine solche Feststellung bestimmter Nummern eines Wertpapiers ist 
jedoch sehr schwierig. Die Durchsicht der Tresorbestande ist, wenn sich groBe 
Mengen eines Papiers bei der Bank befinden, zeitraubend. Sie ist aber oft 
nicht zu umgehen, und sie wird neuerdings haufig bevorzugt gegeniiber der 
friiher allgemein und auch jetzt noch zuweilen angewandten Methode, ein 
N ummern buch zu fiihren, in das samtliche Effektenein- und -ausgange 
unter Bezeichnung der Nummern eingetragen werden. Oft wird an Stelle des 
Buches eine Nummernkartothek gefiihrt. 

1m Nummernbuch oder der Nummernkartei wird fiir jedes Wertpapier, 
das mit besonderen Nummern versehen ist, also z. B. auch fiir jede Serie 
einer Ausgabe, ein Konto eingerichtet. Bei verlosbaren Werten pflegt man 
haufig die Verlosungstermine an die Spitze des Kontos zu setzen. Auf die 
linke Seite des Kontos werden die Eingange, auf die rechte Seite die Aus
gange gebucht. Eingetragen werden das Datum des Einganges oder Aus
ganges, der Name des Lieferers oder Empfangers, der Nominalbetrag, die Be
zeichnung des letzten anhaftenden Zins- oder Gewinnanteilscheins (z. B. 
Kupon per 1. Juli 30) und die Nummer des Wertpapiers. Die Eintragungen 
edolgen gewOhnlich bei Effekteneingangen nach den Nummernverzeich
nissen, die der Sendung eines Wertpapieres an die Bank vom Absender bei
gefiigt werden, bei Eingangen am Schalter nach den Kopien der Quittungen, 
auf denen die Nummern angegeben werden, oder bei der Lieferung der an 
der BOrse gekauften Effekten nach den Rechnungen des Verkaufers, auf 
denen die Nummern regelmaBig vermerkt werden. Bei Effektenausgangen 
werden die Nummern nach den Kopien der bei der Versendung oder Aus-
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handigung angefertigten Nummemverzeichnisse in das Nummembuch ein
gesetzt; bei Lieferungen auf Grund von Borsenverkaufen nach den Kopien 
der von der Bank ausgestellten Rechnungen. In einigen Banken erfolgen die 
Eintragungen nach den Originalstiicken, bevor sie an den Tresor gesandt 
werden, die Ausgange vor dem Versand oder der Lieferung an den Kassen
Verein usw. Die Ausgange werden meist so eingetragen, daB die versandten, 
ausgehandigten oder verkauften Nummem neben der entsprechenden ein
gegangenen Nummer zu stehen kommen. Man kann dann sofort ersehen, an 
wen ein bestimmtes Stiick weitergeliefert worden ist, oder, wenn die Aus
gangsseite noch offen steht, daB es sich noch im Tresor der Bank befinden 
muB. Bei der Buchung eines Ausganges muB alsdann die Nummer des aus
gegangenen Wertpapiers auf der Eingangsseite herausgesucht werden; eine 
Arbeit, die bei groBen Bestanden in einem Wertpapier recht umstandlich ist. 

Um die Arbeit der Eintragungen in das Nummembuch oder die Nummern
kartei zu ersparen, wird in vielen Betrieben auf die gesonderte Registrierung 
der Nummem in dieser Form iiberhaupt verzichtet. An deren Stelle werden 
die Nummemverzeichnisse sowie die Rechnungen oder sonstigen Belege, auf 
denen sich die Nummemaufgabe iiber eingegangene oder ausgegangene Wert
papiere befinden, oder deren Kopien nach den einzelnen Effekten geordnet 
und zusammengeheftet. Bei Anwendung dieser Methode ist jedoch die Nach
forschung, welche Nummem sich im Besitze der Bank befinden miissen, be
sonders schwierig, weil zu diesem Zweck erst zu den Nummem der eingegan
genen die der ausgegangenen Wertpapiere herausgesucht werden miissen. 
1st ein in den Tresor eingegangenes Wertpapier erst nach langer ,Zeit, vielleicht 
nach einigen Jahren wieder ausgegangen, so wird es fast unmoglich sein, an 
Hand der alten Nummemverzeichnisse festzustellen, daB das Papier nicht 
mehr im Tresor liegt. Die Verlosungskontrolle laBt sich daher nach diesem 
Verfahren nicht vomehmen. Man muB daher, wenn ein Nummembuch oder 
eine Nummernkartei nicht gefiihrt wird, auch bei Sammlung der Nummem
verzeichnisse, hierfiir die Originalbestande heranziehen. 

Der Verzicht auf jede Registrierung der Nummem, sowohl durch Fiihrung 
eines Nummembuches, einer Nummernkartei oder der Sammlung der Num
memverzeichnisse hat den Nachteil, daB im Falle des Diebstahls oder Ver
lustes eines im Tresor liegenden Stiicks sich dessen Nummer nicht feststellen 
laBt. Diese ist aber fiir das Aufgebotsverfahren (s. S. 599) notwendig. Es 
laBt sich auch alsdann nicht oder nur mit groBer Miihe ermitteln, wer ein 
bestimmtes, aus dem Tresor ausgegangenes Stiick erhalten hat. Werden die 
Nummemverzeichnisse gesammelt, so ist die Feststellung in beiden Fallen 
ebenfalls zeitraubend, immerhin aber leichter moglich, als ohne jede Regi
strierung. Da ein Verlust oder Diebstahl im Tresor sowie die Notwendigkeit, 
den Empfanger einer bestimmten Nummer nachtraglich herauszusuchen, nur 
selten eintritt, glaubt man vielfach mit der Sammlung der Nummemver
zeichnisse auskommen zu konnen. 

In Betrieben, die mit Lochkartenmaschinen arbeiten, laBt sich 
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neuerdings nach Einfiihrung del' Effektennumerierung (s. S.565) die 
Fiihrung des Nummernbuchs leichter ersetzen. Man kann die Nummer jedes 
ein- oder ausgegangenen Wertpapieres, das Datum des Eingangs oder Aus
gangs, den Namen des Lieferers oder Empfangers sowie die Nummer del' 
Wertpapiere in Karten stanzen, diese zunachst nach den Wertpapieren, und 
alsdann jedes Wertpapier nach del' Reihenfolge del' Nummern sortieren. Die 
mit dem Tabellendrucker hergestellten Ergebnisse zeigen die Nummern del' 
Eingange und Ausgange eines jeden Wertpapiers, allerdings nicht den Ausgang 
jedes Stiicks neben dem Eingang desselben Stiicks wie im Nummernbuch, 
abel' doch in del' arithmetisch geordneten Reihenfolge del' Nummern, so daB 
die Auffindung del' offenen Posten nicht allzu schwierig ist. 

Bekanntlich werden die von Staaten, Kommunen, Korperschaften, 
Aktiengesellschaften usw. ausgegebenen Anleihen haufig durch Verlosung 
getilgt. Schon bei del' Ausgabe del' Anleihe wird ein Tilgungsplan aufgestellt, 
worin bestimmt ist, wie oft die Verlosungen stattfinden (meist zweimal jahr
lich), wie groB die Anzahl del' jedesmal zur Riickzahlung gelangenden Stiicke 
ist, und zu welchem Kurse und wann die Riickzahlung zu geschehen hat. 
Zwischen dem Tag del' Ziehung und dem del' Riickzahlung Hegen gewohnlich 
einige Monate. Haufig erfolgt die Riickzahlung iiber Pari (1000/0), um dadurch 
zum Ankauf del' Anleihe anzuregen. Andererseits ist abel' oft del' Preis, zu 
dem die Stiicke ausgezahlt werden, niedriger als derjenige, del' zu derselben 
Zeit fiir das Papier an del' Borse gezahlt wird. Namentlich bei Pramienanleihen 
entsteht hierdurch bei del' Auslosung fiir den Eigentiimer ein Kursverlust. 
Pramienanleihen werden haufig in eine bestimmte Anzahl von Serien zerlegt, 
von denen jede wieder eine Anzahl Lose umfaBt. In bestimmten Zeitabstlin
den finden nun Serienziehungen und Pramienziehungen statt. Erst werden 
die Nummern del' Serien ausgelost, und einige Wochen spater werden dann 
wieder von jeder gezogenen Serie einige Nummern durch das Los bestimmt, 
eine groBe Pramie zu erhalten; die anderen Nummern del' Serie werden mit 
dem Nennbetrage des Loses oder einer etwas groBeren Summe zuriickgezahlt. 
Da nun del' Kaufer eines Priimienloses die Aussicht eines Priimiengewinnes 
hat, ist del' Preis del' Pramienlose gewohnlich hoher als del' Nennwert. In 
beiden Fallen kann also den Besitzer des Wertpapieres im FaIle del' Auslosung 
ein Kursverlust treffen. Frillier haben einige Banken die Versicherung gegen 
Kursverlust gegen eine bestimmte Gebiihr iibernommen. Wurde das Papier 
ausgelost, so erhielt del' Eigentiimer ein Ersatzstiick oder den Unterschied 
zwischen dem Riickzahlungsbetrag und dem Kurswert. Gegenwartig findet 
eine solche Versicherung nicht mehr statt, weil die alteren Emissionen aus
gelost oder durch die Inflation entwertet sind und die seit aem Ende del' 
Inflation (1923) ausgegebenen Schuldverschreibungen, soweit sie amllosbar 
sind, nicht iiber dem Auslosungskurse notieren. Deutsche Pramienanleihen 
gibt es abel' zurzeit iiberhaupt nicht. 1m Auslande bestehen jedoch mehrfach 
Anleihen beider Arten; einzelne ausliindische (z. B. schweizerische) Banken 
iibernehmen daher auch die Versicherung gegen Kursverlust. 
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Zur Feststellung, ob die Auslosung eines Papiers stattgefunden hat, 
mussen, wie erwahnt, die Verlosungslisten eingesehen werden. Wird ein 
Papier zuruckgezahlt, so hort in der Regel vom Tage der Ruckzahlung jede 
Verzinsung auf. Wer die gezogenen Nummern erst spater zur Ruckzahlung 
vorzeigt, erleidet daher einen Zinsverlust. Auch ist zu berucksichtigen, daB 
fur die Ruckzahlung eine bestimmte Frist festgesetzt ist. Werden die Papiere 
innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, so tritt Verjahrung ein. Die Banken 
ubernehmen die Kontrolle der Verlosungen der fUr ihre Kundschaft bei 
ihnen ruhenden Effekten meist ohne Berechnung einer Provision, aber auch 
ohne Gewiihr. 

Samtliche Ziehungslisten erscheinen gesammelt in der "Allgemeinen 
VerlosungstabeUe" (nach Vereinbarungen mit der Reichsbank, der Seehand
lung und dem Zentralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes 
zusammengestellt von Ulrich Levysohn, Berlin-Charlottenburg). Damit ein 
Irrtum sofort entdeckt wird, priifen haufig zwei Beamte dieselben Nummern. 

Die an die Bank gelieferten Effekten werden vor der Einordnung in den 
Tresor ebenfalls nach den Verlosungslisten kontrolliert. Die Priifung darf 
sich aber hierbei nicht nur auf die letzte Ziehung erstrecken, denn der Vor
besitzer kann die Priifung unterlassen haben. Es mussen daher auch die 
Restanten verglichen werden, d. h. diejenigen Nummern, fiir die vom Be
sitzer noch keine Ruckzahlung gefordert worden ist. Die Restanten werden 
ebenfalls in den Verlosungslisten vertiffentlicht, allein nicht bei jeder Ziehung, 
sondern nur in groBeren Zeitabstanden. Es sind daher auch die friiheren 
Ziehungen so weit nachzusehen, bis eine Veroffentlichung der Restanten 
stattgefunden hat. Die erfolgte Priifung hat der zustandige Beamte zu be
scheinigen, indem er einen mit seinem Namen versehenen, entsprechenden 
Vermerk auf das fiir die Aufbewahrung im Tresor urn die Wertpapiere gelegte 
Papierband setzt. 

Die Einlosung der verlosten Effekten wird durch die Kupon- und Sorten
kasse bewirkt. 

5. Die Depotbuchhaltung. 
Es ist fiir die Banken notwendig, jederzeit buchmaBig feststellen zu 

konnen, welche Wertpapiere ein bestimmter Kunde in seinem Depot oder 
auf Stuckekonto besitzt, und ob die Stucke sich im Tresor der Bank, im Giro
Effekten-Depot oder bei einer anderen Bank befinden. Ferner ist es sehr 
haufig von Wichtigkeit, rasch zu ermitteln, welche Betrage eines bestimmten 
Wertpapiers von der Bank insgesamt verwaItet werden; z. B. wieviel I. G. 
Farben-Aktien im Tresor oder an anderen Stellen fUr Rechnung der Bank 
lagern und wer die Eigentumer dieser Stucke sind oder wer einen Anspruch 
an die Bank auf Lieferung gleichartiger Stucke hat, wie es beim Stucke
konto der Fall ist. pie Notwendigkeit solcher Feststellungen ergibt sich so
wohl in bezug auf die fiir die Klmdschaft verwahrten Effekten, als auch in 
bezug auf die eigenen Papiere der Bank, die N ostroeffekten. Die Bucher, 
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die zur Erlangung dieser 'Obersicht gefiihrt werden, nennt man Depot biicher. 
Werden die Konten, wie es meist geschieht, in Kartothekform gefiihrt, so 
nennt man sie Depotkartothek, oder man spricht in beiden Fallen von 
den Depotkonten oder allgemein von der Depotbuchhaltung. Wir werden den 
Ausdruck Depotbiicher auch dann gebrauchen, wenn nicht gerade fest
gebundene Biicher, sondern iiberhaupt die Gesamtheit der Depotkonten 
gemeint ist, gleichgiiltig in welcher Form diese angelegt sind. 

Aus der Darstellung ihres Zweckes geht schon hervor, daB es zwei Arten 
von Depotbiichern gibt, und zwar personliche ("lebende") und sachliche 
("tote"). In den Personen-Depotbiichern erhalt jeder Kunde, in den Sach
Depotbiichern jede Effektenart ein besonderes Konto. In beiden besteht 
jedoch nicht je ein Konto, sondern es werden Unterkonten eingerichtet. 
Das Personen-Depotbuch tragt also am KopfEi jedes Kontos den Namen des 
Kunden oder die Angabe "Nostroeffekten", aber das Konto selbst zerfallt 
je nach den Wertpapieren, die die Bank ffir den Kunden oder ffir eigene Rech
nung verwaltet, in Unterkonten, z. B. 7% Reichsanleihe, I. G. Farben-Aktien 
usw. Ebenso tragt im Sach-Depotbuch jedes Konto die 'Oberschrift des Wert
papiers, und auf diesem Konto befinden sich Unterkonten mit den Namen 
der Kunden, ffir die das betreffende Wertpapier verwaltet wird oder mit 
der Bezeichnung "Nostroeffekten", wenn es sich um eigene Papiere der Bank 
handelt. 

Die Depotbiicher sind keine Biicher im Sinne der Buchfiihrung, da sie 
ffir die Aufstellung der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung nicht er
forderlich sind. Sie sind daher Hilfs- oder Nebenbiicher. Ihre Fiihrung ist 
aber dennoch, wie auf S.567 erwahnt wurde, auf Grund des Depotgesetzes 
(§ 1, Abs. 1) notwendig. 

Die Eintragungen werden so vorgenommen, daB der Effektenbestand 
eines jeden Kunden sofort abzulesen ist. Es werden daher die Ankaufe und 
Einlieferungen der Kunden oder von dritter Seite ffir ihre Rechnung zum 
Bestande addiert, die Verkaufe und Abhebungen von Effekten vom Bestande 
abgezogen. Die Konten werden also staffelformig angelegt. 

Die Sach-Depotbiicher werden regelmaBig so angelegt, daB aus den Unter
konten auch die Depotstellen ersichtlich sind. Es wird daher bei jedem Wert
papier eine besondere Seite oder ein besonderes Blatt fiir jede Depotstelle 
(Tresor, Sammeldepot, auswartige Banken) eingerichtet, so daB also mehrere 
Seiten oder Blatter ffir jedes Wertpapier verwendet werden, sofern es an 
mehreren Depotstellen verwahrt wird. 

Haufig wird eine die Zugange und Abgange bei der Depotstelle ent
haltende und daher auch die jeweiligen Bestande ergebende Staffel unmittel
bar auf den einzelnen Wertpapierkonten gefiihrt (s. Beispiel 81). Ferner wird 
oft eine die Bestande bei allen Lagerstellen zusammenfassende Aufstellung 
gefiihrt, aus der ersichtlich ist, wie groB der jeweilige Ges~mtbestand der von 
der Bank in jeder Wertpapierart verwalteten Effekten ist. In den Personen
Depotbiichern werden die Lagerstellen zuweilen ebenfalls, und zwar an der 
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Spitze eines jeden Unterkontos angegeben, doch ist diese Angabe nicht not· 
wendig. Zur Abstimmung der Bestande mit dem Tresor oder den Aufstellungen 
der Lagerstellen geniigt die Buchung im Sach.Depotbuch. 

Eine weitere Trennung erfolgt in beiden Depotbiichern nach den ver· 
schiedenen Verwahrungsarten, also danach, ob die Stiicke sich im Depot A 
oder B befinden, oder auf Stiickekonto gutgeschrieben sind. Um diese Tren. 
nung durchzufiihren, werden wieder fiir jede Lagerstelle mehrere Konten 
eingerichtet, soweit die dort befindlichen Wertpapiere in verschiedenen De· 
pots oder auf Stiickekonto verwahrt werden. Auf dem Konto Giro.Effekten· 
Depot, das die im Sammeldepot liegenden Effekten umfaBt, ist eine solche 
Angabe nicht notig, da das Giro.Effekten.Depot keine Trennung vornimmt. 
An den dort verwahrten Wertpapieren hat immer der Hinterleger (die Bank) 
Miteigentum, und es beriihrt nur das Rechtsverhaltnis zwischen der Bank 
und ihrem Kunden, ob es sich um Stiicke handelt, die Eigentum der Bank 
sind, wie es bei den auf Stiickekonto gutgeschriebenen Papieren der Fall ist, 
oder Eigentum des Kunden (Depot A) oder Eigentum des Kunden der Lokal. 
bank (Depot B). Aus diesem Grunde ist aber die Bezeichnung der Verwahrungs. 
art in dem Depotbuch von Bedeutung, obgleich sie nicht gesetzlich vor· 
geschrieben ist. Denn hieraus geht erst hervor, ob die im Sammeldepot be· 
findlichen Papiere dem Kunden nur auf Stiickekonto gutgeschrieben, also 
Eigentum der hinterlegenden Bank sind, oder ob es sich urn ein Depot A oder 
B handelt. Die irrtiimliche Bezeichnung von gekauften Effekten, die dem 
Kunden auf Stiickekonto gutzuschreiben waren, in dem Depotbuch als 
Effekten des Depots A kann, wenn die Papiere ins Sammeldepot des Kassen. 
Vereins eingeliefert worden sind, sogar dazu fiihren, daB der Kunde im Kon. 
kurse der Bank Aussonderungsanspriiche hat, da durch die Einfiigung ins 
Sammeldepot und gleichzeitig durch die Buchung ins Depotbuch das Besitz. 
konstitut (constitutum possessorium) vollzogen ist. Dies wird insbesondere 
der Fall sein, wenn dem Kunden gleichzeitig mitgeteilt worden ist, daB die 
Stiicke ins "Depot" genommen wurden. Wie wir gesehen haben (S.363), 
erfolgt die Eigentumsiibertragung an den Kunden bei Ausfiihrung einer 
Einkaufskommission nicht ausschlieBlich durch die V"bersendung des Stiicke· 
verzeichnisses, sondern auch durch Vollzug des Besitzkonstituts1). 

Die Angabe, ob die Stiicke im Depot A, B oder auf Stiickekonto verwahrt 
werden, hat im Personen.Depotbuch auch den Zweck, jederzeit leicht fest. 
stellen zu konnen, ob diejenigen Wertpapiere eines Kunden, iiber die die Bank 
verfiigungsberechtigt ist, als Sicherheit fiir einen ihm gewahrten oder zu 
gewahrenden Kredit ausreichen. 

In die Depotbiicher werden ferner die Daten der Effektenein· und aus· 
gange angegeben, und es wird vermerkt, ob der Zugang durch Kauf oder Ein· 
lieferung, der Abgang durch Verkauf oder Auslieferung usw. entstanden ist 
(s. Beispiele 80 und 81). 

1) Siehe Riesser, Bankdepotgesetz, 5. Aufl., S. 157, Anmerkung 3. 



K
on

to
-N

r.
 1

71
6.

 

8%
 P

re
uB

. 
P

fa
nd

br
ie

f-
B

an
k 

K
om

m
un

al
-O

bl
. 

E
m

. 
20

 
l/

cl
/?

 
D

ep
ot

 A
 

D
at

um
 

B
el

eg
-I

 
N

r.
 

B
et

ra
g 

3.
1.

29
 

12
 

ge
lc

. 
I 5

00
0 

-
2.

8.
29

 
16

1 
ve

r1
c. 

30
00

 
-

20
00

 
-

7
.1

0
.2

9
 

20
3 

ge
!i

ef
· 

10
00

 
-

30
00

 
-

B
ei

sp
ie

l 
N

r.
 S

O
. 

P
er

so
ne

n-
D

ep
ot

bu
ch

. 
M

ax
 S

c
h

u
lt

z
 &

 
C

o
.,

 P
o

ts
d

a
m

. 

H
ar

pe
ne

r 
B

er
gb

au
-A

kt
ie

n 

D
at

um
 

15
.9

.2
9 

D
ep

ot
 B

 

B
el

eg
-

1 
N

r.
 

18
7 

ei
ng

e!
. 

B
ei

sp
ie

l 
N

r.
 S

I.
 

S
ac

h-
D

ep
ot

bu
ch

. 

B
et

ra
g 

6
0

0
0

 
-

D
ep

ot
-N

r.
 2

12
6.

 

R
os

en
th

al
 P

or
ze

ll
an

-A
kt

. 

S
tu

ck
ek

on
to

 

D
at

um
 

B
el

eg
-

1 

B
et

ra
g 

i\
r.

 

1
2

.1
0

.2
9

 
27

1 
ge

1c
. 

3
0

0
0

 
-

19
.1

1.
29

 
36

0 
ve

r1
c. 

3
0

0
0

 
-

-
-

E
ff

ek
te

n-
N

r.
 6

03
40

. 
H

a
rp

e
n

e
r 

B
e
rg

b
a
u

-A
k

t.
-S

a
m

m
e
ld

e
p

o
t,

 B
er

li
n

. 

M
ax

 S
ch

ul
tz

 &
 

C
o.

, 
P

ot
sd

am
 

G
us

ta
v 

B
eh

re
nd

, 
B

er
li

n 
S

ta
ff

el
 

K
on

to
-N

r.
 1

71
6 

-
D

ep
ot

-N
r.

 2
12

6 
K

on
to

-N
r.

 3
13

7 
-

D
ep

ot
-N

r.
 4

22
8 

N
os

tr
o 

(B
es

ta
nd

 im
 S

am
m

el
-

D
ep

ot
 B

 
S

tu
ck

ek
on

to
 

de
po

t)
 

D
at

u
m

 
B

el
eg

-
B

et
ra

g 
D

at
um

 
B

el
eg

-
B

et
ra

g 
D

at
u

m
 

B
el

eg
-

B
et

ra
g 

D
at

u
m

 1
 B

et
ra

g 
N

r.
 

N
r.

 
N

r.
 

1
0

.9
.2

9
 

18
7 

ei
ng

e!
. 

60
00

 
-

5.
8.

29
 

17
0 

I 
ge

1c
. 

3
0

0
0

 
1=

 3.
3.

29
 

78
 

ge
1c

. 
1

2
0

0
0

 
-

3.
3.

29
 

12
00

0 
-

9.
11

. 2
9 

35
1 

ab
ge

h.
 

3
0

0
0

 
5.

8.
29

 +
3

0
0

0
 

-
-

-
15

00
0 

-
15

.9
.2

9 
+

6
0

0
0

 
-

9.
11

.2
9 

21
00

0 
1-

-3
0

0
0

 
-

I 
18

00
0 

1-

r "S
. ~
 

[:
 

~ f p 8. I p: ~ c:.n
 

0
0

 
~
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Zuweilen kommt es vor, daB ein Kunde nicht die vollstandigen Effekten 
bei eiiler Bank aufbewahren will, sondern nur die Mantel der Stucke oder die 
Kupon- bzw. Dividendenscheinbogen nebst den Erneuerungsscheinen. Dies 
geschieht als SicherheitsmaBnahme gegen Veruntreuungen der Bank, weil 
ein unvollstandiges Wertpapier nicht in den Verkehr gebracht werden kann. 
Die ausschlieBliche "Oberlassung der Kupon- oder Dividendenscheinbogen im 
Depot der Bank kommt Mufiger vor, als die der Mantel, weil die Bank als
dann jeweils die Gutschrift der Zins- oder Dividendenertragnisse vornehmen 
kann. Die Mantel werden dann im Hause aufbewahrt. Manche Kunden uber
geben auch einer Bank die Mantel, einer anderen die Kupon- oder Dividenden
scheinbogen. Jedoch gehoren diese Formen der Verwahrung zu den Selten
heiten. In den Depotbuchern muB in diesen Fii.llen durch Hinzufugung des 
Wortes "Mantel", "Kuponbogen" oder "Dividendenscheinbogen" gekenn
zeichnet werden, daB nicht die vollstandigen Stucke deponiert sind. Hiiufig 
werden diese Bemerkungen mit roter Tinte eingeschrieben. 

Die An- oder Verkaufsausfiihrungen an der Borse werden nicht in die 
Depotbucher eingetragen. Kauft A. z. B. bei der Bank 3000 RM. 6% Deutsche 
Reichsanleihe, und wird dieser Auf trag von der Bank an der Borse durch 
Ankauf (z. B. von S. Bleichroder) eingedeckt, so kann in den Depotbuchern 
nur die "Oberfuhrung der Stuc~e in das Depot des Kunden A. erscheinen. Der 
Verkaufer an der Borse, die Firma S. Bleichroder, hatte die Stucke nicht 
bei der Bank im Depot, und sie werden nach Eingang auch nicht fiir diese 
Firma, sondern fiir den Kunden ins Depot genommen. Das Borsengeschaft 
gehort daher nicht in die Depotbucher, die immer nur die Verpflichtungen 
der Bank gegenuber der Kundschaft sowie ihre eigenen Bestande auf Grund 
von Nostrogeschaften aufweisen konnen. Dagegen ist es zweckmaBig, den 
gesamten Stuckeverkehr der Bank mit der Kundschaft durch die Depot
bucher gehen zu lassen, also z. B. Einlieferungen eines Kunden auch dann 
einzutragen, wenn sie zum Zwecke des sofortigen Verkaufs an der Borse 
erfolgen, so daB die Stucke infolge dieses Verkaufs noch an demselben oder 
am nachsten Tage wieder als Ausgang vom Depotkonto gebucht werden 
miissen. 

Hat eine Bank Stucke, die ala Anteil am Sammeldepot im Giro-Effekten
Depot liegen, durch griinen Scheck verpfandet (s. S. 578), so miissen diese 
im Sach-Depotbuch in der Staffel, die den Bestand eines jeden Wertpapiers 
beim Giro-Effekten-Depot ausweist (s. Beispiel 81). abgebucht und auf ein 
besonderes Pfandkonto unter Bezeichnung des Pfandglaubigers ubertragen 
werden. Dieselbe Buchung ist natiirlich vorzunehmen, wenn die Bestande beim 
Giro-Effekten-Depot auf besonderen Kontoblattern des Sach-Depotbuchs er
scheinen; nicht, wie in unserem Beispiel, als Zusammenfassung der Unter
konten eines jeden Wertpapierkontos. Es muB jedenfalls im Sach-Depotbuch 
eine Trennung zwischen den beim Giro-Effekten-Depot von der Bank verfug
baren Bestanden und denjenigen vorgenommen werden, die der Kassen-Verein 
zugunsten des Pfandglaubigers auf Pfandkonto verbucht hat. 
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SchlieBlich mussen atlch die Reporteffekten in den Dep6tbuchern, 
aowohl in den Personen- wie in den Sach-Depotbuchern auf besondere Konten 
gebucht werden. Es handelt sich hierbei bekaimtlich um Terminwerte, die 
am Monatsende von der Bank abgenommen werden, wiihrend der Kunde, 
in dessen Auftrage die Bank das Termingeschiift an der Borse ausgefiihrt 
hatte, die Stucke am Monatsende nicht abnimmt, sondern das Engagement 
prolongiert. Angenommen, A. kaufte an der Borse 6000 RM. Dresdner Bank
aktien per ultimo, habe sie aber bis zum Monatsende nicht wieder verkauft 
und beabsichtige, sie auch nicht abzunehmen; er gibt sie dann kurz vor der 
Liquidation "herein", um sie per ultimo des niichsten Monats wieder "herein
zunehmen". In den Depotkonten bleiben diese MaBnahmen auf dem Konto 
des A. vollstandig unberiicksichtigt; sie kommen dort nur zum Ausdruck, 
wenn er die Stucke abnehmen, also in sein Depot uberfiihren wiirde. Wenn 
nun aber die Bank die Stucke an der Borse nicht ebenfalls hereingibt, sondern, 
etwa weil die Lage des <kldmarktes gunstig ist, als Reporteffekten am Ultimo 
abnimmt, gehen sie in den Tresor der Bank ein oder werden ihr als Anteil 
am Sammeldepot vom Kassen-Verein gutgeschrieben. In den Depotbuchern 
miissen daher diese Effekten erscheinen. Man richtet, ebenso wie ffir die Nostro
effekten, ein besonderes Konto "Reporteffekten" ein. 

Die Eintragungen in die Depotbucher konnen nach verschiedenen Be
legen vorgenommen werden. Die Ein- und Ausgange auf Grund von Kaufen 
oder Verkaufen der Kundschaft werden haufig nach einer Durchschrift der 
Kundenabrechnungen gebucht. Auf der Durchschrift braucht die Berechnung 
des Kurswerts nebst Zinsen, der Maklergebiihr und sonstigen Spesen sowie 
die Angabe des den Kunden belasteten Betrages nicht enthalten zu seine 
In dem folgenden Beispiel (Nr.82), das eine Durchschrift der in Beispiel 45 

Beispiel Nr. 82. 

Buchungsbeleg fUr Depot-Buchhaltung. 

Erkenne: fiir gekaufte Werte 
Zugang zugunsten Thres Stiickekontos 

. Nenn- Erkenne 
Datum 

..,;. DeEot- wert Wertpapier Kurs mit gz bue ung 
~ RM. 

RM. 

6.0kt.28 6 Paul Miiller, 8000 8% Berl. 98 6886 -
Berlin W 9 Hyp.-Bank-

Pfandbr. 
+6TageZina . 
. ,.KESt.:6 -

(S.384) wiedergegebenen Belastungsaufgabe ffir den Kunden darstellt, ist 
auch der Kurswert nebst Zinsen angegeben, weil dieses Formular gleichzeitig 
zur Buchung in das Effekten-Skontro dient (s. S. 624). Sofern hierffir besondere 
Durchschriften angefertigt werden, wird die ffir die Depotbuchhaltung be-
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stimmte Durchschrift die Angabe des Kurswerts nebst Zinsen nicht enthalten. 
In unserem Beispiel ist ferner der Kurs genannt, zu dem der Kunde die Effek
ten gekauft hat. Auch diese Angabe kann wegfallen, wenn, wie es in vielen 
Betrieben geschieht, die An- oder Verkaufskurse in die Depotbiicher nicht 
iibertragen werden. In manchen Banken werden jedoch diese Kurse in den 
Depotbiichern oder nur im Personen-Depotbuch vermerkt, um leicht fest
stellen zu konnen, mit welchem Gewinn oder Verlust der Kunde ein 
Borsengeschaft glattgestellt hat. 

Ein- oder Auslieferungen von Effekten am Schalter sowie Ein- oder Aus
gange auf Grund von 'Obersendungen durch die Post Mnnen in die Depot
biicher nach den Durchschriften der an den Kunden iiberreichten oder ge
sandten Empfangsbestatigungen bzw. nach den Durchschriften der Versand
schreiben an den Kunden eingetragen werden. Diese Durchschriften sowie 
die Durchschriften der Effektenabrechnungen werden also gleichseitig mit 
den Buchungsbelegen fiir die Depot-Primanota (Effekten-Ein- und Ausgangs
buch; s. S. 571) hergestellt (s. Beil:!piel 83). 

In dem zweiten Formular befinden sich Spalten, die mit der 'Oberschrift 
"Salden-Kontrolle" versehen sind. Sie konnen auch in dem Formular fiir Kun
dengeschafte (Beispiel 82) enthalten sein. Diese dienen zur Ausfiillung des je
weiligen Stiickesaldos, wie er sich aus den Depotbiichern nach erfolgter Buchung 
des im Beleg angegebenen Postens ergibt. Die Salden werden bei der 'Ober
tragung vom Depotbuchhalter ausgefiillt. Dadurch soIl eine laufende Abstim
mung des Personen-Depotbuches mit dem Sach-Depotbuchermoglicht werden, 
um Fehler sofort feststellen zu konnen. Bucht z. B. der Buchhalter des Personen
Depotbuchs die in unseren Beispielen angegebenen Posten zuerst unter Aus
fiillung der sich nach der Buchung ergebenden Salden, und gibt er die Belege 
alsdann dem Buchhalter des Sach-Depotbuchs, so kann dieser sogleich kon
trollieren, ob die Salden mit den sich aus seinem Depotbuch ergebenden iiber
einstimmen. Der Ursprung etwaiger Differenzen kann dann sofort ermittelt 
werden. Diese Methode setzt aber voraus, daB jede Eintragung in das Per
sonen- und in das Sach-Depotbuch nach demselben Beleg vorgenommen wird. 
Das geschieht jedoch nicht in allen Banken. Vielmehr wird haufig ein Depot
buch nach diesenDurchschriften, das andere jedoch nach der Depot-Primanota 
(s. S. 571) oder nach Durchschriften zu den Eintragungen in diese gefiihrt. 
Die Saldenkontrolle faUt dann weg. Die Buchung nach verschiedenen Unter
lagen solI verhindern, daB Eintragungen in die Depotbiicher unterbleiben, 
wenn der Buchungsbeleg verloren geht. Diese Gefahr laBt sich jedoch dadurch 
verringern, daB die fur die Depotbuchhaltung bestimmten Durchschriften 
taglich mit der Depot-Primanota abgestimmt werden. Die Lagerstellen sind, 
sofern die Eintragungen in die Depot biicher nach den Durchschriften der 
Kundenabrechnungen, Empfangsbestatigungen, Versandschreiben usw. er
folgen, vorher auf diesen Belegen zu vermerken. Die Angabe, ob die Stiicke 
fiir den Kunden in Depot A oder B gelegt oder auf Stiickekonto gutgeschrieben 
wurden, bzw. bei Ausgangen, ob das Stiickekonto oder welches Depot zu be-
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lasten ist, finden sich auf den Belegen, denn hiervon wird auch dem Kunden 
Mitteilung gemacht. 

In vielen Betrieben werden auch beide Depotbiicher nach der Depot
Primanota oder deren Durchschrift gefiihrt. Zuweilen dienen auch als Belege 
fiir die Eintragungen der Kaufe und Verkaufe Durchschriften der Borsen
journale fiir Kassageschafte, wahrend die Ein- und Auslieferungen von Effek
ten fiir Kundenrechnung nach der Depot-Primanota oder den Durchschriften 
der Empfangsbestatigungen, Versandschreiben usw. iibertragen werden. In 
diesem Faile brauchen die An- und Verkaufe fiir Kunden oder fiir eigene 
Rechnung der Bank in der Depot-Primanota nicht zu erscheinen. Sofern man 
Durchschriften der Borsenjournale fiir die Depotbuchungen heranzieht, wird 
meist nur ein Depotbuch hiernach gefiihrt, das andere jedoch nach den Durch
schriften der Effektenabrechnungen. In diesem FaIle wird gleichzeitig eine 
KontroIle ausgeiibt, ob iiber aIle fiir Rechnung der Kundschaft gekauften 
und verkauften Effekten die Abrechnungen erteilt worden sind. Ware diese ver
sehentlich unterblieben, so wiirde der Fehler bei der Abstimmung des Per
sonen-Depotbuchs mit dem Sach-Depotbuch entdeckt werden. 

Eine solche Abstimmung der beiden Depotbiicher findet, unabhangig 
davon, nach welchen Unterlagen die Eintragungen erfolgen, also auch un
abhangig von der oben erwahnten Saldenkontroile, gewohnlich monatlich 
in der Depotbuchhaltung statt. 

Bei den dargestellten Methoden der Depotbuchhaltung erfolgt die Ein
tragung in die Depotbiicher handschriftlich; das maschinelle Durchschreibe
verfahren findet, wie wir gesehen haben, nur bei der Herstellung der Unter
lagen fiir diese Buchungen Anwendung. Neuerdings ist man jedoch in einzelnen 
groBen Betrieben auch zur maschinellen Fiihrung der Depot biicher 
iibergegangen1). Die Vorteile werden nicht nur in einer Ersparnis an Arbeits
kraften, sondern namentlich in der Erleichterung umfassender Kontrollen 
erblickt. Die Depotbiicher werden bei Anwendung dieses Verfahrens aus
schlieBlich in Karteiform gefiihrt, und zwar werden die Personen- und Sach
Depotkarten in einem Arbeitsgang gegenseitig durchgeschrieben. Die Karten 
unterscheiden sich nur durch Aufdruck eines entsprechenden Zeichens (P und 
S) am Kopfe sowie durch heIlere und dunklere Farbung. Am Kopfe beider 
Karten werden neben diesem Zeichen Name und Depotnllmmer des Kunden 
sowie Name und Effektennummer des Wertpapiers angegeben. Die Lagerstelle 
(Tresor, Sammeldepot, auswartige Banken) wird durch verschiedene Farben 
der Karten gekennzeichnet. Die Angabe, bei welcher auswartigen Bank etwa 
die Stiicke liegen, geht aus einer besonderen Karte hervor. Die Art der Ver
wahrung (Depot A, B oder Stiickekonto) kann ebenfaIls aus einem Zeichen, 
das unter den Namen des Kunden gesetzt wird, hervorgehen. Jedoch kann 
ein Vermerk iiber die Art der Verwahrung auch auf eine besondere Leitkarte 

1) Siehe hieriiber besonders den Aufsatz von Eduard Schatte: "Die Depot
buchhaltung mit einer Maschinen buchung" in der Zeitschrift: "Zahlungsverkehr und 
Bankbetrieb", 12. Jahrg., Nr.4 (April 1930). 
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gesetzt werden, die vor den Depotkarten eines jeden Kunden im Personen
Depot oder eines jeden Wertpapiers im Sach-Depot in die Kartei eingefiigt 
wird. An der Spitze der Leitkarte befindet sich die Angabe der Depotnummer 
bei den Personen-Depot-Leitkarten und der Effektennummer bei den Sach
Depot-Leitkarten. Werden die Wertpapiere eines Kunden in verschiedenen De
pots verwaltet (z. B. in Depot A und B), so konnen mehrere Leitkarten ver
wendet werden, die vor diejenigen Depotkarten eingereiht werden, auf denen 
die in dem entsprechenden Depot (A oder B) verwalteten Effekten gebucht 
sind. Auf den Leitkarten konnen auch andere Bemerkungen enthalten sein, 
z. B. iiber beliehene Wertpapiere, iiber Effekten, die als Sicherheit fiir Borsen
termingeschafte dienen usw. 

Die Depotkarten werden, nach Personen- und Sach-Depotkarten getrennt, 
in Karteikasten oder Schranken eingeordnet; wie bei den handschriftlich ge
fiihrten Depotbiichern die Personenkarten nach den Namen oder Depot
nummern der Kunden, die Sachkarten nach den Namen oder Nummern der 
Wertpapiere. Zur Kontrolle der Vollstandigkeit der Kartei wird zuweilen 
der Personen-Depot-Kartothek eine besondere Indexkarte beigefiigt. Am Kopfe 
dieser Karte befinden sich Name und Depotnummer des Kunden. Auf der 
Karte selbst werden nur die Nummern der verschiedenen Wertpapiere an
gegeben, die der Kunde im Depot hat; die Anzahl der N ummern entspricht 
also der Anzahl der Personenkarten. Die Angaben auf den Depotkarten 
entsprechen denen, die wir bei der Darstellung der Personen- und Sach
Depotbiicher kennengelernt haben (s. Beispiele 80/81). Jedoch werden diese 
Karten, um die Buchung leicht mit Maschinen vornehmen zu konnen, nicht 
als Staffel gefiihrt, sondern es wird der Zugang und Abgang von Wertpapieren 
neb e n e ina n d e r in besondere Spalten eingetragen. Ferner ist eine Spalte 
fiir die Aufnahme des jeweiligen Bestands, also des sich aus der Buchung des 
Zugangs oder Abgangs ergebenden neuen Saldos bestimmt. Diesen Saldo be
rechnet die Buchungsmaschine automatisch nach Einsetzung des Zugangs 
oder Abgangs. 

Gleichzeitig mit den Depotkarten wird eine Sammelkarte durch
geschrieben. Fiir jede Wertpapierart und jede Lagerstelle (Tresor, Sammel. 
depot, auswartige Banken) werden besondere Sammelkarten verwendet. 
Die Karten der Lagerstellen unterscheiden sich, wie bei den Sach-Depotkarten 
durch verschiedene Farben. Aus jeder Sammelkarte ist daher ersichtlich, 
wie groB der Bestand der Bank in einem bestimmten Wertpapier bei einer 
Lagerstelle ist, also z. B. in Harpener Aktien beim Giro.Effekten-Depot. Del' 
jeweiIige Bestand wird auch hier mit der Buchungsmaschine berechnet. 
Diese Karten ersetzen daher die im Sach-Depotbuch jedem Wertpapierkonto 
beigefiigten Staffeln (s. Beispiel 81). Die Angaben entsprechen denen auf 
der Sach-Depotkarte; wahrend hier jedoch fiir das Depot jedes Kunden in 
einem bestimmten Wertpapier eine besondere Karte benutzt wird, erscheinen 
auf der Sammelkarte die Depots samtlicher Kunden bei derselben Lager
stelle untereinandergereiht. Die Sammelkarten werden bei der Aufbewahrung, 

38* 
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die in besonderen Karteien erfolgt. nach den Lagerstelien getrennt, so daB 
alie Karten von einer Farbe zusammenliegen, und die Addition der Salden 
dieser Karteien den Gesamtsolibestand bei der Lagerstelle ergibt, wahrend 
die Personen- und Sach-Depotkarten nach den Kunden bzw. Wertpapier
gattungen geordnet werden. Die Namen der Kunden werden auf den Sammel
karten nicht angegeben, sondern nur die Depotnummern. 

Neben den Durchschriften auf die Sammelkarten und die Personen- und 
Sach-Depotkarten wird gleichzeitig noch eine Durchschrift auf Bestands
und Umsatz bogen (Journalbogen) hergestellt. FiirjedeLagerstelle werden 
besoridere Umsatzbogen benutzt, die die entsprechenden Farben der Sammel
karten haben. Wahrend aber aus einer Sammelkarte nur die bei einer Lager
stelle befindlichen Sollbestande in einer bestimmten Wertpapiergattung her
vorgehen, dient der Umsatzbogen zur Ermittlung der gesamten Tagesumsatze 
bei einer Lagerstelle, gleichgiiltig in welchen Wertpapieren sie erzielt sind. 
Der Umsatzbogen einer Lagerstelle (z. B. Tiesor) wird gewohnlich zunachst 
in die Buchungsmaschine eingespannt; auf ihn wird die Sammelkarte einer 
Wertpapiergattung gelegt, in der Umsatze stattgefunden haben, und dariiber 
werden die Personen- und Sach-Depotkarten vorgesteckt, auf die die Buchung 
vorzunehmen ist. Nach erfolgter Buchung auf die Depotkarten werden diese 
aus der Maschine entfernt und durch andere Depotkarten ersetzt. Sind aIle 
Buchungen in einem bestimmten Wertpapier erledigt, also diejenigen Bu
chungen, die auf einer Sammelkarte erscheinen miissen, so wird diese heraus
genommen und die Sammelkarte fiir ein anderes Wertpapier in die Maschine 
eingespannt. Der Umsatzbogen bleibt in der Buchungsmaschine, bis samt
liche Buchungen eines Tages, die einen die betreffende Lagerstelle beriihren
den Effekten-Zu- oder -Abgang enthalten, beendet sind. Natiirlich muB der 
Umsatzbogen durch einen anderen gleicher Art ersetzt werden, sobald er voll
standig beschrieben ist. Um diese Buchungsmethode durchfiihren zu konnen, 
ist es notwendig, vor der Buchung die Belege (Durchschriften zu den Kunden
abrechnungen iiber gekaufte und verkaufte Effekten, sowie zu den Bestati
gungsschreiben oder Versandschreiben iiber ein- und ausgegangene Effekten 
von der Kundschaft und fiir deren Rechnung) zunachst nach den Lager
stellen (Tresor, Sammeldepot, auswartige Banken), dann nach den Wert
papiergattungen zu ordnen. 

Auf den Umsatzbogen wird zuerst der sich aus der Personen- und Sach
Depotkarte ergebende Bestand (alter Saldo) eingesetzt, alsdann wird derUm
satz gebucht, und zwar nach Datum, Herkunft (z. B. gekauft, verkauft, ein
geliefert usw.), Depotnummer des Kunden, Betrag des Zugangs bzw. Ab
gangs und Effektennummer. Diese Umsatzangaben werden gleichzeitig auf 
die Personen- und Sach-Depotkarten sowie auf die Sammelkarte durchge
schrieben. Nunmehr wird der sich aus dem Zu- oder Abgang ergebende neue 
Saldo durch das Querzahlwerk der Maschine festgestellt und niedergeschrieben. 
Alsdann werden die Depotkarten durch neue ersetzt und die Buchungen 
in dergleichen Weise vorgenommen. Sind samtliche Buchungen auf eine 
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Sammelkarte beendet, so wird der gesamte Bestand (neue Saldo) in der be~ 
treffenden Wertpapiergattung nach Einsetzung des alten Saldos, also des 
Bestandes des Vortages, durch das Zahlwerk der Maschine berechnet und auf 
der Sammelkarte in die hierfiir bestimmte Spalte eingetragen. Der Gesamt
bestand einer jeden Wertpapiergattung erscheint auch auf dem Umsatzbogen. 
Auf diesem wird nach Erledigung der taglichen Buchungen der Gesamt
bestand der Lagerstelle durch Addition der Tagesumsatze unter Beriick
sichtigung des Gesamtbestandes vom Vortage festgestellt. 

Bei Anwendung dieses Verfahrens ist eine Abstimmung des Personen
Depots mit dem Sach-Depot (s. S.594) iiberfliissig, weil auf beide Depotkarten 
gleichzeitig gebucht wird. Eine Kontrolle der Buchungen kann jedoch dadurch 
erfolgen, daB die auf den Buchungsbelegen (Durchschriften der Kunden
abrechnungen usw.) des Buchungstages enthaltenen Zugange und Abgange 
(Nennwerte der Effekten) oder die Zugange und Abgange der Depot-Primanota 
auf einem besonderen Bogen getrennt addiert werden und die Summe mit 
dem sich aus dem Umsatzbogen ergebenden Gesamtzugang und Gesamt
abgang verglichen wird. 

Halbjahrlich, zuweilen nur jahrlich stellen die Banken an Hand des Per
sonen-Depotbuchs Depotausziige fiir ihre Kunden her, die ihnen mit einer 
Durchschrift iibermittelt werden. Die Ausziige enthalten eine Aufstellung der 
am Stichtage (31. Dezember, 30. Juni) von der Bank verwahrten Wert
papiere des Kunden; unter Angabe der Depotart (Depot A, B, Stiickekonto). 
Die Kunden werden gleichzeitig aufgefordert, die Durchschrift nach Priifung 
des Auszugs mit ihrer Unterschrift zu versehen und an die Bank zuriick
zusenden. Der Eingang dieser Bestatigungen ist zu kontrollieren (s. a. S. 636). 
Vor der Absendung werden die Depotausziige mit den Sachdepot-Konten 
abgestimmt. In einigen Betrieben werden auf den bei der Bank verbleibenden 
Kopien der Depotausziige die Nennwerte der Effekten mit der rechnenden 
Schreibmaschine, die zur Niederschrift verwendet wird, addiert. Die auf 
samtlichen Depotausziigen berechneten Summen miissen dann insgesamt 
mit den sich aus den Gesamtbestanden der Lagerstellen ergebenden Nominal .. 
werten nach Abzug der Nostrobestande und Reporteffekten iibereinstimmen. 

In einzelnen GroBbanken wird seit einiger Zeit auch die Depotbuchhaltung 
mit HiIfe der Lochkartenmaschinen vorgenommen. Dieses Verfahren ist 
natiirlich nur anwendbar, wenn die Numerierung der Kundenkonten und 
die Effektennumerierung durchgefiihrt sind. Es ist auch nur lohnend, 
wenn eine groBe Zahl von Effektenveranderungen zu buchen ist. Auf einer 
sogenannten Grundlochkarte werden diejenigen Angaben gelocht, die sonst 
in den Depot-Primanoten enthalten sind. Die einzelnen Angaben miissen, wie 
wir gesehen haben (S. 130), durch Ziffem kenntlich gemacht werden. Dahei 
werden auch die in die Depot-Primanota oder Durchschriften nachtraglich 
einzufiigenden Angaben iiber die Lagerstelle (Tresor, Sammeldepot, aus
wartige Banken - s. S.571) durch Schliisselziffem ersetzt (z. B. Tresor 1, 
Sammeldepot 2 usw.). Die Lochung erfolgt nach denselhen Belegen, die als 
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Unterlagen fiir die Eintragungen in die Depotjournale dienen (Durchschriften 
zu den Bestatigungsschreiben iiber Einlieferungen von Stiicken durch Kunden 
oder fiir deren Rechnung, Effektenabrechnungen usw.), haufig auch nach 
Grundbiichern, in denen die Belege zunachst verbucht werden. Bei Ver
wendung einer Lochmaschine, die mit einer Schreibmaschine verbunden ist 
(s. S. 131), kann die Lochung gleichzeitig mit der Herstellung des Belegs 
oder der Grundbuchung vorgenommen werden. Die Lochungen werden als
dann auf ihre Richtigkeit gepriift. Daneben kann, wenn die Lochung nach 
den Grundbuchungen erfolgt, noch eine weitere Nachpriifung vorgenommen 
werden, indem die Lochkarten nach den Seiten der Grundbiicher sortiert, 
die Summen jeder Gruppe in der Tabelliermaschine addiert und diese Sum
men mit den entsprechenden Sum men jeder Grundbuchseite abgestimmt 
werden. Neben den Grundlochkarten werden auch Depotsaldenkarten 
hergestellt. Auf diesen Karten werden die Salden jedes Personendepots in 
jeder Effektenart nach dem Personen-Depotkonto gelocht. Die Karten werden 
in eine Kartothek gelegt; zunachst geordnet nach Effektengattungen und 
innerhalb dieser nach den Kunden. 

Vor Beginn der Depotbuchungen werden nun aus dieser Kartei die 
den Grundlochkarten des Buchungstages entsprechenden Saldenkarten ent
nommen, so daB die Lochungen beider fiir jede Depotveranderung vorgesehenen 
Karten - der Grundlochkarte und der Depotsaldenkarte - den bisherigen 
Depotbestand (alten Saldo) des Kunden in einer bestimmten Effektenart 
sowie die neue Depotveranderung ergeben. Die Grundlochkarten und die 
Depotsaldenkarten werden nun mit der Sortiermaschine nach den Nummern 
der Deponenten, und diese wieder nach den Effektennummern sortiert, so daB 
beide denselben Vorgang betreffenden Karten iibereinanderliegen. Die Karten
gruppen werden nunmehr in die Tabelliermaschine oder den Tabellendrucker 
(s. S. 135) gebracht. Diese Maschine fertigt automatisch das Personendepot
Konto an. Sie schreibt auf ein Blatt den alten Saldo des Depotbestandes nach 
der Depotsaldenkarte sowie den neuen Depotzugang oder -abgang, wie er 
sich aus der Grundlochkarte ergibt. Ferner berechnet sie den neuen Depot
saldo. Gleichzeitig kann auf einem zweiten Blatt eine Durchschrift des Per. 
sonendepot-Kontos angefertigt und als Depota uszug an den Kunden gesandt 
werden. Dieser erhalt dadurch nach jeder Depotveranderung Kenntnis von 
dem Stande seines Depots in dem betreffenden Wertpapier. 

Das Personendepot-Konto, wie es von der Tabelliermaschine geschrieben 
wird, unterscheidet sich von den handschriftlich oder im Durchschreibe
verfahren hergestellten Personendepot-Konten dadurch, daB hier samtliche 
,Zugange und Abgange in einem bestimmten Wertpapier und eines bestimmten 
Kunden auf dem Konto erscheinen, wahrend beim Lochkartenverfahren 
immer nur ein Umsatz gebucht wird. Jeder neue Umsatz desselben Kunden 
in:demselben Effekt wird also auf ein neues Blatt geschrieben, wobei der auf 
jedem Blatt angegebeneneue Saldo dem auf dmn nachsten Blatt enthaltenen 
alten Saldo entsprechenmuB. Die Blatter werden nun der Reihe nach go-



Das Aufgebotsverfahren. 599 

sammelt und, nach Effektenkarten getrennt, in Kundenmappen abgelegt. 
Nach den in den Personendepot-Konten angegebenen neuen Salden werden 
die neuen Depotsaldenkarten gelocht; sie erscheinen hier auf jeder Karte als 
alter Saldo. Die neuen Depotsaldenkarten werden dann in die Kartei - an 
die Stelle der alten Karten - eingeordnet. Diese werden aber aufbewahrt. 

Die Buchung der Sachdepot-Konten erfolgt in ahnlicher Weise. Die Grund
lochkarten und die Depotsaldenkarten werden in der Sort.iermaschine zunachst 
nach den Lagerstellen, dann nach Effekten und schlieBlich jede Gruppe nach 
den Kunden. sortiert. Die Tabelliermaschine schreibt nun die Sachdepot
Kontenblatter; sie werden ebenfalls in Mappen gesammelt, getrennt nach 
den Effektenarten und innerhalb dieser nach Kunden geordnet. Auch hier 
erscheint also jede Depotveranderung auf einem Blatt, auf dem der alte und 
neue Saldo angegeben ist. 

Die in den Sachdepot-Konten beigefiigten Staffeln (s. Beispiel 81), aus 
denen der jeweilige Bestand in einem Wertpapier bei einer Depotstelle er
sichtlich ist, konnen mit Hille der neuesten DeIJotsaldenkarten aufgestellt 
werden, indem diese Karten nach den Effektengruppen sortiert und fiir jedes 
Papier (z. B. Harpener Aktien) in der Tabelliermaschine die letzten Bestande 
(Salden) geschrieben und automatisch addiert werden. Befinden sich Wert
papiere derselben Art bei verschiedenen Lagerstellen, so wird man durch 
Sortierung auch eine Trennung nach dieser Richtung vornehmen. Natiirlich 
lassen sich mit Hille der Lochkarten auch andere Zusammenstellungen, 
z. B. iiber die Gesamtbestande bei jeder Lagerstelle oder Tabellen fiir ver
schiedene statistische Zwecke (Depotumsatze usw.), leicht herstellen. 

6. Abhanden gekommene Wertpapiere. 
1st ein Wertpapier gestohlen worden oder auf andere Weise abhanden 

gekommen, so kann der Eigentiimer, wie auf S. 562 erwahnt, das sogenannte 
Aufgebotsverfahren einleiten. Es besteht darin, daB das zustandige 
Gericht nach PrUfung des Antrags zunachst das Aufge bot im Deutschen 
Reichsanzeiger, in den Borsenraumen, wenn eine Borse am Sitze des Auf
gebotsgerichts besteht, und haufig auch in einigen Borsenzeitungen offent
lich bekannt macht. Gleichzeitig wird bei Inhaberpapieren auf Antrag an 
den Aussteller und die Zahlstellen eine Zahlungssperre, d. h. ein Verbot er
lassen, neue Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine oder einen Erneue
rungsschein an den Inhaber auszugeben, und dieses Verbot wird in derselben 
Weise veroffentlicht. Hat der Inhaber sich in dem mindestens sechs Monate 
nach dem Aufgebot stattfindenden Termin nicht gemeldet und an Hand der 
Urkunde die Berechtigung seines Besitzes nicht nachgewiesen, so wird das 
Papier durch Gerichtsurteil fiir kraftlos erklart (kaduziert). Auf Grund dieses 
Urt.eils kann derjenige, der es erwirkt hat, nunmehr gegeniiber dem durch die 
Urkunde Verpflichteten, also deren Aussteller, die Rechte aus der Urkunde 
geltend machen (ZPO. § 1004-1019). Der Aussteller der Urkunde steUt 
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gewohnlich dem Antragsteller statt des fiir kraftlos erklarten Wertpapiers 
ein neues aus. Zins- und Dividendenscheine konnen in Deutschland nicht 
aufgerufen werden; sie miissen bei Vorlegung in jedem Faile bezahlt werden, 
doch wird bei Einreichung der Erneuerungsscheine (Talons) solcher Wert
papiere die Aushandigung der neuen Zins- oder Dividendenscheinbogen ver
weigert. 

Erwirbt eine Bank Wertpapiere, die fiir kraftlos erklart worden sind, 
so geht sie des dafiir gezahlten Gegenwertes verlustig. Sie hat daher vor dem 
Ankauf eines Papieres nachzuforschen, ob es fiir kraftlos erklart oder auf
gerufen worden ist. Es ware mit groBen Umstandlichkeiten verkniipft, 
wollte jede Bank samtliche Kraftloserklarungen sammeln und jedes Papier, 
das ihr zum Verkauf iibergeben wird, auf Grund dieser Aufzeichnungen priifen. 
Um diese Arbeit zu vereinfachen, gibt die Bank des Berliner Kassen-Vereios 
Listen heraus, die die Nummern der fiir kraftlos erklarten und "aufgerufenen" 
Papiere enthalten. Die "Sammelliste aufgerufener Wertpapiere" 
erscheint taglich, so daB immer nur die neueste Liste nachzuschlagen ist. 
Fraglich ist, wie lange die Wertpapiere in diesen Listen zu veroffentlichen 
sind. Es geht nicht an, die Veroffentlichung stets zu wiederholen, da sonst 
die Listen bald einen so groBen Umfang annehmen wiirden, daB die Kon
trolle der Nummern sehr zeitraubend ware. Man wahlte daher den Ausweg, 
die Papiere nur so lange aufzufiihren, bis ein halbes Jahr nach Eintritt der 
Zahlbarkeit des ersten Zins- oder Dividendenscheins des neuen Bogens ver
strichen ist. Da dieser dem Besitzer der fiir kraftlos erklarten Urkunde nicht 
ausgehiindigt wird, bleiben solche Effekten mit dem alten Erneuerungsschein 
an den Borsen nur so lange lieferbar, bis der nachstfallige neue Schein bezahlt 
wird. Eine Bank, die also ein Wertpapier mit dem alten Talon erwirbt, ob
gleich schon der neue Bogen ausgegeben ist und hierauf Zinsen oder Dividen
den erhoben werden konnen, wiirde ein unlieferbares Papier iibernehmen. 
Dieser Fall konnte in der Praxis nur aus Versehen eintreten. Es ware daher 
nicht einmal unbedingt notig, in den Listen die amortisierten Papiere noch 
ein halbes Jahr lang nach der Zahlbarkeit des ersten Zins- oder Dividenden
scheines aufzufiihren. Dies geschieht nur der groBeren Sicherheit wegen. 

Die Kontrolle der Nummern hat sich aber nicht nur darauf zu erstrecken, 
ob das Papier fiir kraftlos erklart ist, sondern auch darauf, ob es nicht ala 
gestohlen gemeldet ist, ohne daB bisher die Amortisation ausgesprochen 
wurde. Eine Bank, die ein gestohlenes Papier erwirbt, muB es dem Eigen
tiimer zuriickgeben, wenn sje beim Erwerb nicht in "gutem Glauben" war. 
Was das heiBt, besagt § 932, Abs. 2 des BGB.: 

"Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder in
folge grober Fahrlassigkeit unbekannt ist, daB die Sache nicht dem Ver
auBerer gehort." 

Ferner besagt § 367, Abs. lund 2 des HGB. folgendes: 
"Wird ein Inhaberpapier, das dem Eigentiimer gestohlen worden, ver

loren gegangen oder soost abhanden gekommen ist, an einen Kaufmann, 
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der Bankier- oder Geldwechslergeschafte betreibt, verauJ3ert oder verpfandet, 
so gilt dessen guter Glaube als ausgeschlossen, wenn zur Zeit der Verli.uBerung 
oder Verpfandung der Verlust des Papiers von einer offentlichen Behorde 
oder von dem aus der Urkunde Verpflichteten im ,Deutschen Reichsanzei
ger' bekanntgemacht und seit dem Ablaufe des Jahres, in welchem die Ver
ofientlichung erfolgt ist, nicht mehr ala ein Jahr verstrichen war. 

Der gute Glaube des Erwerbers wird durch die Veroffentlichung im 
,Deutschen Reichsanzeiger' nicht ausgeschl08sen, wenn der Erwerber die 
Verofientlichung infolge besonderer Umstande weder kannte noch kennen 
muBte." 

Es ist also hierin nur zum Ausdruck gebracht, daB der Erwerb nicht 
in gutem Glauben erfolgt ist, wenn die Anzeige vom Verlust im "Reichs
anzeiger" bekanntgemacht war. Die gesetzliche Bestimmung schlieBt jedoch 
nicht aus, daB eine Bank auch aus anderen Griinden beim Erwerb von Wert
papieren ala nicht in gutem Glauben befindlich angesehen werden kann, 
selbst wenn der "Reichsanzeiger" von dem Verlust keine Kenntnis gegeben 
hatte. Die Priifungspflicht des Bankiers hat sich daher weiter zu erstrecken 
als auf die Bekanntmachungen des "Reichsanzeigers". 

Um auch diese Schwierigkeiten beim Erwerb von Wertpapieren nach 
Moglichkeit zu verringern, verofientlicht die erwahnte Sammelliste auch 
die von anderen Seiten als dem ,.Reichsanzeiger" als gestohlen gemeldeten 
Nummem. Sie entnimmt ihre Angaben z. B. dem "Deutschen Fahndungs
blatt" (einem fiir die BehOrden bestimmten Organ), dem "Zentral-Polizei
blatt" usw. Auch auf Grund direkter Mitteilungen der Polizei werden Wert
papiere in der "Sammelliste" als gestohlen eingetragen. 

Ferner laBt die PolizeibehOrde haufig den Banken bei Verlustanzeigen 
umgehend Mitteilungen direkt zugehen, die bei der Priifung ebenfalls zu 
beachten sind. 

Wie ersichtlich ist, wird durch die Sammelliste die Arbeit bei den 
Banken wesentlich vereinfacht. Die Nummern der von den Kunden zum 
Verkauf iibersandten oder auf Grund eines Borsenkaufs von der Bank ab
genommenen Papiere werden in der Liste nachgesehen. Dadurch ist die 
Gefahr, daB die Bank durch den Ankauf eines abhanden gekommenen Wert
papieres geschadigt werden konnte, nahezu ausgeschlossen. Dennoch aber 
haben die Gerichte schon mehrfach Entscheidungen gefii.llt, die eine noch 
weitergehende Vorsicht beim Ankauf oder bei der Beleihung von Wert
papieren als geboten erscheinen lassen. Dies gilt namentlich, wenn jugend
liche Personen den Ankauf eines Wertpapieres zu einem unangemessen nie
drigen Kurse anbieten1). 

Die Sammelliste enthiiJt gleichzeitig eine Liste der Mangelstiicke, 
d. h. Angaben iiber diejenigen Wertpapiere, deren Mantel und Zins- oder Divi
dendenscheinbogen nicht die gleichen Nummem tragen. Dies tritt zuweilen 

1) 'Ober die in Frage kommenden Entacheidungen des Reiohsgeriohts siehe Staubs 
Kommentar mm HGB., § 366. Anm. 23, 12./13. Aofl. 
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ein, wenn bei Lieferung der Stiicke eine Verwechslung der Mantel oder Bogen 
mit denen anderer Stucke derselben Effektenart stattgefunden hat, und der 
Irrtum nicht bald bemerkt wurde. Auch Stiicke, bei denen wesentliche zur 
Lieferbarkeit erforderliche Teile fehlen, werden in der Liste aufgefiihrt. Die 
Hanken priifen bei der Annahme von Wertpapieren diese Veroffentlichungen 
und sind dadurch oft in der Lage, verwechselte Teile bei dem in der Liste ge
nannten Besitzer umzutauschen. Dadurch konnen an beiden Stellen Effekten, 
deren Mantel und Bogen nicht iibereinstimmen, und die daher nicht lieferbar 
sind, wieder voll lieferfahig werden. 

7. Bezug neuer Aktien, Zusammenlegung von Aktien, 
Zinsherabsetzung (Konversion usw.). 

Einige Beamte oder eine besondere Abteilung des Effektenbiiros pflegen 
sich damit zu beschiiltigen, die Mitteilungen der Aktiengesellschaften an ihre 
Aktionare, wie der Staaten, Gemeinden, Korperschaften usw. an ihre Ob
ligationare dahin zu priifen, ob sie fiir ihre Kunden von besonderem Interesse 
sind. In diesem FaIle wird die Kundschaft auf die Bekanntmachungen hin
gewiesen. Solche Mitteilungen sind besonders: ErhOhung des Aktienkapitals 
und Ausiibung des Bezugsrechts, Herabsetzung des Aktienkapitals durch Zu
sammenlegung, Zuzahlung auf Aktien, Konversionen, d. h. Herabsetzung des 
ZinsfuBes bei Anleihen usw. 

Gleichzeitig werden hiiufig in derselben Abteilung diejenigen technischen 
Arbeiten erledigt, die bei der Emission neuer Wertpapiere in Betracht 
kommen. 

Eine Kapitalerhohung vollzieht sich in der Regel in folgender Weise. 
Zunachst beschlieBt der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft, haufig auf An
regung des Vorstandes, eine Erhohung des Aktienkapitals vorzunehmen. 
Er bedarf hierzu der Genehmigung der Generalversammlung der Aktionare. 
Bevor die Generalversammlung stattfindet, hat die Verwaltung der Gesell
schaft gewohnlich schon ein Abkommen mit einer oder mehreren Banken 
(meist dem oder den bisherigen Emissionshausern) abgeschlossen, wonach 
sich die Banken, unter der Voraussetzung, daB die Generalversammlung 
den Antrag genehmigt, verpflichten, die neuen ("jungen") Aktien zu einem 
bestimmten Kurse zu iibernehmen und sie, ganz oder zu einem besliimmten 
Teil, den bisherigen ("alten") Aktionaren zum Bezuge anzubieten. Meist 
wird auch zum Zwecke der "Obernahme neuer Aktien ein Konsortium gebildet 
(siehe S. IlO). Die Aktiengesellschaft bietet also den Bezug der neuen Aktien 
ihren Aktionaren nicht direkt an, und die "Obernahme der neuen Aktien durch 
die Banken erfolgt fiir eigene Rechnung, nicht als Kommissionar fiir Rechnung 
der Gesellschaft, die auf Grund des Gesetzes (HGB. § 226) eigene Aktien 
nicht erwerben solI. Das KOIlRortium geht also durch die "Obernahme ein 
Risiko ein, da es nicht mit Bestimmtheit wissen kann, in welchem Umfange 
die Aktionare von dem Angebot zur "Obernahme der neiIen Aktien Gebrauch 
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machen werden. Es kann sich daher auch nur zur "Obernahme so groBer 
Aktienbetrage verpflichten, wenn den bisherigen Aktionaren fiir den Fall 
der Annahme des Bezugsangebotes ein Vorteil eingeraumt wird. Dieser 
Vorteil besteht darin, daB die neuen Aktien zu einem im Vergleich zum Kurse 
der alten Aktien wesentlich niedrigeren Kurse bezogen werden konnen. Das 
Vorrecht, das somit die Besitzer der alten Aktien genieBen, nennt man 
"Bezugsrecht". Der Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen werden 
konnen, heiBt "Bezugspreis". Er wird gewohnlich schon in dem Abkommen 
zwischen der Aktiengesellschaft und den Banken festgesetzt; regelmaBig auch 
der Kurs, zu dem die Banken die neuen Aktien von der Gesellschaft iiber
nehmen. Der Unterschied zwischen beiden Kursen stellt den Gewinn der Ban
ken fiir die Durchfiihrung des Geschi1ftes dar. Zuweilen iibernehmen die 
Banken die neuen Aktien zu demselben Kurse, zu dem den Aktionaren der 
Bezug angeboten wird. Ihr Gewinn besteht dann in einer bestimmten, ihnen 
von der Gesellschaft vergiiteten Summe. In beiden Fallen sind meist die Un
kosten der Durchfiihrung des Bezugsangebots zu bestreiten. Haufig wird 
ihnen als Entgelt fiir ihre Tatigkeit das Recht eingeraumt, einen Teil der 
neuen Aktien yom Bezugsangebot auszuschlie6en, also zu dem niedrigeren 
Kurse fiir eigene Rechnung zu iibernehmen und an der Borse zu den voraus
sichtlich hOheren Kursen zu verkaufen. Meist ist die Gesellschaft an dem 
Verwertungsgewinn beteiligt. Angenommen, eine Aktiengesellschaft, die iiber 
ein Aktienkapital von 3 Millionen Reichsmark verfiigt, wolle dieses auf 
41/2 Millionen Reichsmark erhOhen. Das Bankenkonsortium iibermmmt dann 
z. B. die neuen Aktien im Betrage von 11/2 Millionen Reichsmark zum Kurse 
von 1200/0 (wahrend zu derselben Zeit der Kurs der alten Aktien z. B. etwa 
2000 10 notiert) und verpflichtet sich, den bisherigen Aktionaren eine Million 
Reichsmark neuer Aktien im Verhaltnis von 3: 1 zu 120% anzubieten, so daB 
also auf 3000 RM. nominal alte Aktien eine neue Aktie zu 1000 RM. nominal be
zogen werden kann. Die verbleibenden 500000 RM. neuen Aktien verkauft 
das Konsortium nach eigenem Ermessen an der Borse; an dem Gewinn ist 
die Gesellschaft z. B. mit 50% beteiligt. 

Die Hohe des Unterschiedes zwischen dem Borsenkurse der alten Aktien 
und dem "Obernahmekurse der neuen Aktien ist sehr verschieden. Er hangt 
von der jeweiligen Borsentendenz ab; haufig auch davon, ob die Gesell
schaft sich durch die Kapitalerhohung in erster Reihe neues Betriebskapital 
verschaffen oder ihren Aktionaren einen besonderen Vorteil einraumen will. 
1st die Borsenlage giinstig, so werden die Aktionare in sehr groBem Umfange 
von dem Bezugsangebot Gebrauch machen. Es wird daher ein hoherer Kurs 
fiir die neuen Aktien gefordert werden konnen, als bei ungiinstiger Borsen
tendenz. Haufig kommt es aber vor, daB eine Aktiengesellschaft einen weit 
niedrigeren Kurs fiir die neuen Aktien festsetzt, als es auf Grund der zur Zeit 
der Kapitalerhohung vorherrschenden Borsenstimmung notwendig ware. 
Zuweilen wird sogar nur der Kurs von 100% (Parikurs) gefordert - Emissio
nen unter dem Nennbetrage sind nach § 184 HGB. unzulassig -, oder ein Kura, 
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der um die Unkosten der Kapitalerhohung den Parilrurs iibertrifft (etwa 
no %). Solche Emissionen zu niedrigen Kursen werden in der Regel gerade 
von Aktiengesellschaften vorgenommen, die finanziell sehr gefestigt sind, 
deren Kurse daher einen hohen Stand einnehmen. Man spricht in diesem 
Faile von einer "Verwasserung" des Aktienkapitals. Angenommen, eine 
Aktiengesellschaft, die ein Kapital von 10 Millionen RM. besitzt und deren 
Aktien etwa 400 0 / 0 notieren, gebrauche ungefahr 5 Millionen RM. neuer 
Betriebsmittel. Sie ware bei giinstiger Borsentendenz durchaus imstande, 
die neuen Aktien mit 250 0 / 0 zum Bezuge anzubieten, ohne daB die Gefahr 
bestande, die Aktionare wiirden von dem Angebot zum Bezuge der neuen 
Aktien nicht in genugendem Umfange Gebrauch machen. Die Gesellschaft 
brauchte also den Nennwert ihres Aktienkapitals nur um 2 Mill. RM. 
zu erhohen, um (ohne Beriicksichtigung der Unkosten der Kapitalerhohung) 
etwa 5 Millionen RM. an neuen Betriebsmitteln zu beschaffen. Hat die 
Gesellschaft jedoch in den letzten Geschaftsjahren sehr hohe Gewinne erzielt 
und entsprechend hohe Dividenden verteilt und erwartet sie, daB ihre Ertrage 
auch in Zukunft recht gunstig bleiben werden, so zieht sie es zuweilen vor, sich 
die 5 Millionen RM. Betriebskapital durch Ausgabe von 5 Millionen RM. neuen 
Aktien zum Kurse von 100 Ufo zu verschaffen. An dem Jahresgewinn nehmen 
alsdann in Zulrunft nicht; wie in dem ersten FaIle, 12 Millionen RM. 
Aktien, sondern 15 Millionen RM. teil. Der prozentuale Dividendenbetrag ist 
bei gleichem Jahresgewinn um so geringer, je groBer das Aktienkapital ist. 
Die Gesellschaft will also ihren prozentualen Dividendensatz mit Hilfe del' 
Kapitalerhohung herabdriicken. Dies geschieht in der Regel, um nach au.Ben 
den Eindruck einer starken Ertragsfahigkeit des Unternehmens zu vermeiden; 
sei es, um nicht Konkurrenzgriindungen zu begiinstigen, oder um die Arbeiter
schaft nicht zu hoheren Lohnforderungen anzuregen. 

1st der BeschluB der Generalversammlung, das Aktienkapital zu erhohen, 
in das Handelsregister eingetragen, so erfolgt die Aufforderung der Gesell
schaft an die Aktionare, den Bezug der neuen Aktien auszuiiben. Haufig 
vergehen zwischen dem GeneralversammlungsbeschluB und dieser Bekannt
machung mehrere Monate; sei es, weil die Eintragung in das Handelsregister 
sich verzogert hat, sei es, weil das Bankenkonsortium mit der Durchfuhrung 
der Kapitalerhohung warten will, bis eine Besserung der allgemeinen Borsen
lage eine groBere Beteiligung des Publikums erhoffen laBt. Die Aus
iibung des Bezugsrechts hat innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel 
einer Frist von einigen W ochen, zu erfolgen, und zwar bei den der Gesellschaft 
nahestehenden, in dem 1nserat angegebenen Banken. Die Bekanntmachung 
wird im "Reichsanzeiger" und den in der Satzung (Statut) der Gesellschaft 
vorgesehenen Zeitungen veroffentlicht. Bei der Ausiibung des Bezugsrechts 
brauchen nur die Aktienmantel eingereicht zu werden. Daher ist es ublich, 
beim Handel von Bezugsrechten an der Borse dem Kaufer die Stucke ohne 
Dividendenscheine zu liefern. Nachdem dann die Mantel zur Ausubung des 
Bezugsrechtes benutzt worden sind, erfolgt deren Rucklieferung an den Ver-
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kii.ufer. Um zu verhindern, dall ein Bezugsrecht auf dasselbe Stuck zweimal 
ausgeubt werden kann, erhalten die Effektenmii.ntel bei der Vorlegung einen 
Stempelaufdruck (z. B. "Bezugsrecht Oktober 1928 ausgeubt"). Die neuen 
Aktien werden nur selten sofort ubergebenj an ihrer Stelle wird gewohnlich 
eine Quittung (Kassenquittung oder Interimsschein) ausgestellt, die bei 
der nach einigen Wochen oder Monaten erfolgenden Lieferung der Stucke 
znrUckzugeben ist. 

Dieses Verfahren ist naturgemii.1l recht umstii.ndlich, weil die Stucke erst 
den Bezugsstellen vorgelegt und nach der Abstempelung wieder an den 
Einreicher znrUckgesandt werden mussen. Namentlich bei grollen Gesell
schaften und bei denen, deren Aktien in kleinen Stucken ausgestellt sind, 
entsteht dadurch eine sehr grolle Arbeitslast. Der Berliner Kassen-Verein hat 
versucht, auch auf diesem Gebiete eine Erleichterung zu schaffen; zunii.chst 
fUr die Lieferung der an der Borse gehandelten Bezugsrechte, ferner jedoch 
auch teilweise fUr die Ausubung der Bezugsrechte selbst. Der Verkii.ufer von 
Bezugsrechten braucht, soweit es sich um Aktien handelt, die im Giro
Effekten-Depot des Kassen-Vereins ruben, die Mii.ntel nicht mehr an den Kau
fer zu senden, sondern es konnen auch die Bezugsrechte durch besondere rote 
Bezugsrechtsschecks auf das Giro-Effekten-Depot uberwiesen· werden. 
Eine solche "Obertragung ist auch im Ferngiroverkehr zulassig. Ebenso konnen 
weille Bezugsrechtsschecks ausgestellt werden, gegen deren Vorweisung das 
Giro-Effekten-Depot eine Bescheinigung zur Verwendung bei den Bezugs
stellen aushandigt. Zur Durchfiihrung dieser "Oberweisungen richtet der 
Kassen-Verein an den drei letzten Tagen der Bezugsrechtsausubung besondere 
Konten ("Bezugsrechte") ein. Werden in diesen Tagen Dispositionen durch 
rote oder weille Effektenschecks uber Aktien getroffen, denen ein Bezugs
recht noch anhaftet, so miissen diese durch zwei Schecks erfolgen, durch den 
gewohnlichen Effektenscheck und gleichzeitig durch den Bezugsrechtsscheck. 
"(Ther Stucke, denen das Bezugsrecht nicht mehr anhaftet, kann ebenfalls 
verffigt werden, jedoch nur mit dem Vermerk "Bezug". Ebenso erfolgt die 
Vorlegung der Aktienmantel, auf die Bezugsrechte ausgeubt werden sollen, 
bei den Bezugsrechtsstellen nunmehr in Form von roten Bezugsrechtsschecks, 
durch die die Stucke an jene Stellen uberwiesen werden (also z. B. an Deutsche 
Bank - Disconto-Gesellschaft, Bezugsstelle). Das Giro-Effekten-Depot ver
rechnet dann diese Bezugsrechte direkt mit der Bezugsstelle; meist stempelt 
es die Aktienmantel im Auf trag dieser Stelle selbst ab, ohne dall eine Liefe
rung der Stucke an die Bezugsstelle und eine Rucklieferung erforderlich ist. 

Auch fUr den Verkehr in den oben erwahnten Kassenquittungen hat 
der Berliner Kassen-Verein eine besondere Einrichtung getroffen. Es hatte sich 
als storend erwiesen, dall diese Quittungen rechtlich nur Bestatigungen der 
Einzahlung auf die jungen Aktien, also nicht Wertpapiere selbst, darstellen. 
Die Veraullerung der Kassenquittungen ist daher im allgemeinen mit Schwierig
keiten verknupft, zumal sie gewohnlich von der Bezugsstelle als unuber
tragbar bezeichnet werden. Der Kassen-Verein richtet nun fUr die Mitglieder 
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des Giro-Effekten-Depots und fiir die hier aufbewahrten Werte ein sogenanntes 
"Jungscheinkonto" ein. Es entspricht dem bereits bestehenden Konto 
fiir die alten Aktien. Jede Bank, die solche Aktien zum Bezuge eingereicht 
hat, HiBt sich also nicht mehr Kassenquittungen ausstellen, sondern es wird 
ihr der Betrag an jungen Aktien auf Jungscheinkonto auf Veranlassung der 
Bezugsstelle gutgeschrieben, und sie kann dann iiber den Bestand dieses 
Kontos durch Dberweisung oder Verpfandung genau so verfiigen, wie iiber 
alte Aktien. Die Bank hat in diesem FaIle besondere Anweisungen auszustellen, 
die zum Unterschied von den roten "Oberweisungs- und griinen Verpfandungs
schecks auf weiBer Grundfarbe einen roten oder griinen Diagonalstreifen 
tragen. Auf Grund einer weiB-griin-gestreiften Anweisung wird der darin 
angegebene Anspruch auf den Empfang junger Aktien zugunsten des Pfand
glaubigers auf Pfandkonto gebucht (s. S. 578). Fiir die auf Jungscheinkonto 
den Beziehern der jungen Aktien an Stelle der Kassenquittungen gutgeschrie
benen Betrage wird vom Kassen-Verein ein dem fiihrenden Emissionshause 
eingerichtetes Jungscheinkonto belastet. Jedoch muB sich vorher die Aktien
gesellschaft verpflichten, die jungen Aktien in der Rohe, in der das fiihrende 
Emissionshaus auf Grund von "Oberweisungen an die Bezieher der jungen 
Aktien belastet ist, an das Giro-Effekten-Depot nach Erscheinen zu liefern. 
Die Aufbewahrung der jungen Aktien iibernimmt das Giro-Effekten-Depot 
ebenfalls fiir seine Mitglieder, bevor diese Aktien zum amtlichen Borsen
verkehr zugelassen sind 

Da, wie oben erwahnt, den Besitzern det alten Aktien der Bezug der neuen 
Aktien zu einem Vorzugspreise eingeraumt wird, muB das Bezugsrecht einen 
bestimmten, rechnungsmaBig festzustellenden Wert besitzen. Um diesen 
Wert zu berechnen, muB man ermitteln, welcher Betrag fiir die zum Bezug 
der jungen Aktien erforderliche Anzahl von alten Aktien aufzubringen ist und 
welcher Kurs demnach einschlieBlich des Bezugspreises del' jungen Aktien 
auf die Gesamtzahl der Aktien (alte und junge Aktien) im Durchschnitt zu 
entrichten ist. Dieser Kurs ist mit dem Kurse der alten Aktien zu vergleichen; 
der Unterschied stellt den Wert des Bezugsrechtes dar. 

Angenommen, auf je 3000 RM. alte Aktien, deren Borsenkurs 450% 
betrage, konne eine junge Aktie zu 150% bezogen werden. Um 4000 RM. 
Aktien (3000 RM. alte und 1000 RM. junge Aktien) zu erhalten, ware also 
ein Betrag von 13500 RM. (fiir die alten Aktien) und von 1500 RM. (fiir die 
junge Aktie) , insgesamt also von 15000 RM., erforderlich. Je 1000 RM. Aktien 
kosten also durchschnittlich 3750 RM. oder 3750f0. Um den rechnerischen 
Wert des Bezugsrechts zu ermitteln, wird dieser Durchschnittskurs vom Kurse 
der alten Aktien abgezogen; das Bezugsrecht besitzt also einen Wert von 
(450-3750f0) 750f0. 

Diese Berechnung ist auch anzusteIlen, wenn auf eine bestimmte Anzahl 
von alten Aktien nicht eine, sondern mehrere jungen Aktien entfallen. 

Beispiel: Auf je 5000RM. alteAktien zu 230% konnen 2000RM. junge 
Aktien zu 132 0/ 0 bezogen werden. 
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5000 RM. alte Aktien zu 230 0/0 -
2000 " junge" ,,132 0/0 -

7000 RM. Aktien 

11500 RM. 
2640 " 

14140RM. 
1000" " 2020 " - 202%, 

Wert des Bezugsreehts also 230 - 202% = 28%. 
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Bei einem auf diese Weise bereehneten Wert des Bezugsreehtes wiirde 
ein Besitzer alter Aktien genau den gleiehen Vorteil aus dem Bezug und dt-r 
naehherigen VerauBerung der ihm zustehenden Anzahl neuer Aktien wie aus 
dem Verkauf seiner Bezugsreehte erzielen. So ergibt sieh im letzten Bei
spiel fiir einen Besitzer von 5000 RM. alter Aktien, der 2000 RM. neue Aktien 
(fiir 2640 RM.) erwirbt und (zu dem Kurs von 202%, somit fiir 4040 RM.) 
wieder verauBert, ein Gewinn von 1400 RM., und genau den gleiehen Betrag 
braehte ihm der Verkauf seiner Bezugsreehte ein (5000 RM. zu 28% = 
1400RM.). 

Um diese Bereehnung des Bezugsreehtswertes im Kopf vorzunehmen, 
empfiehlt es sieh, die Methode in eine Formel zu bringen. Man nimmt den 
Tageskurs der alten Aktien, zieht hiervon den Bezugskurs ab und dividiert 
das Ergebnis dureh die Summe, die sieh bei Addition der zum Angebot erfor
derliehen alten Aktien und der Zahl der darauf entfallenden neuen Aktien 
ergibt. In unserem ersten Beispiel eines Angebots von 3 zu 1 bei 150%, wobei 
der Borsenkurs der alten Aktien 4500/0 betragt, wiirde man daher im Kopf 
folgendermaBen reehnen: Kurs 4500/0, davon 150% abgezogen = 300%' 
dividiert dureh 3 + 1 (also 4) = 75%. Diese Formel gilt in dieser Einfaeh
heit aber nur fiir die allerdings besonders zahlreiehen Falle, in denen auf 
eine bestimmte Anzahl alter Aktien eine neue entfallt. Erstreekt sieh das 
Angebot auf mehr junge Aktien, wie in dem zweiten Beispiel, so muB das 
naeh dieser Formel gefundene Ergebnis noeh mit der Anzahl der auf das 
Angebot entfallenden Aktien multipliziert werden. In unserem zweiten Bei
spiel entfielen auf 5000 RM. alte 2000 RM. neue Aktien zu 132%. Das 
Angebot lautet also - bei 230% Tageskurs der alten Aktien -: 5 zu 2 bei 
1320/0. Wir ziehen wieder 132% von 230% ab und dividieren das Er
gebnis (98) dureh 5 + 2 oder 7. Die sieh hierbei ergebende Zahl von 14 muB 
dann aber, da auf 5 alte Aktien 2 neue Aktien entfalIen, mit 2 multipliziert 
werden. Das Ergebnis ist also, in 'Obereinstimmung mit dem Beispiel, 28%, 

Die mathematisehe Begrundung dieser Formel, deren Richtigkeit aller
dings schon dureh die 'Obereinstimmung des Ergebnisses mit der Bereehnung 
erwiesen wird, ist etwa folgendermaBen zu fiihren. 

Man bezeiehne mit w den Wert des Bezugsreehtes und nehme an, 
daB auf m alte Aktien n neue kommen, setze sehlieBlieh den Kurs der alten 
Aktien gleieh K und den Vorzugspreis der neuen Aktien gleieh k. Besitzt 
jemand m alte Aktien, so ist er bereehtigt, n neue Aktien zu k zu kaufen, 
und da er sie zu K-w, d. h. zu dem Kurs der alten Aktien abziiglieh des 
Wertes des Bezugsrechts wiederverkaufen konnte, so wiirde er einen Gewinn 
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von n(K ~ w - k) erzielen. Andererseits erhielte er durch VerauBerung seiner 
Bezugsrechte den Betrag mw. Daher die Gleichung: n(K - w - k) = mw, 

woraus w = n (K - k) folgt. 1m ersten der obigen Beispiele hat man: m = 3 
m+n 3000/ 

n = 1, K = 450%, k = 150%, also: w = __ 0 = 75%. 1m zweiten Bei-
4 2.98~ 

spielist: m = 5, n = 2, K = 230%, k = 132%, also:w = ° = 28%1). 
7 

Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Rechnuug, wenn die jungen 
Aktien nicht von demselben Zeitpunkt ab wie die alten an dem Dividenden
genuB teilnehmen. Angenommen, die Gesellschaft beschlieBe fur Geschafts
jahr am 30. Juni, nehme aber im Dezember eine Kapitalerhohung mit der 
Bestimmung vor, daB die jungen Aktien nicht schon vom 30. Juni des laufen
den Geschaftsjahres ab dividendenberechtigt sein sollen, sondern erst vom 
1. Januar abo Die jungen Aktien erhalten also fiir das laufende Geschafts
jahr nur die Halfte der fiir die alten Aktien zur Ausschiittung gelangenden 
Dividende. Ein solcher BeschluB ist durchaus berechtigt, da das Geld doch 
erst nach der Einzahlung der Gesell.schaft zur Verfiigung steht und im Betriebe 
arbeiten kann. Bei der Berechnung des Bezugsrechts muB natiirlich der Unter
schied der Dividendenberechtigung beriicksichtigt werden. Man muB zunachst 
errechnen, wieviel Prozent fiir die jungen Aktien mehr zu zahlen waren, wenn 
sie den alten Aktien gleichberechtigt waren, wieviel also fiir den halben Divi
dendenschein der jungen Aktien zu entrichten ware. Da die Dividenden der 
Aktiengesellschaften erst nach SchluB eines jeden Geschaftsjahres zur Er
klarung gelangen, kann man hei der Berechnung des Bezugsrechts nur 
eine Schatzung der Dividende fiir das laufende Geschaftsjahr vornehmen. 
Sofern nicht andere, hestimmte Erklarungen der Verwaltung vorliegen, 
nimmt man fiir die Berechnung gewohnlich an, daB die Dividende wieder die 
Hohe der fiir das vorangegangene Jahr gezahlten erreichen werde. Nehmen 
wir an, die Dividende hahe 14% betragen und der Kurs der jungen, fiir das 
halbe Geschaftsjahr dividendenberechtigten Aktien sei, wie in dem zweiten 
Beispiel, 132%, so wiirde dem Kurse der jungen Aktien der Wert der Divi
dende fiir ein halbes Jahr. also 7%' hinzuzuzahlen sein. Das Beispiel 
wiirde also lauten: 

5000 RM. alte Aktien zu 230 ° /0 
2000 " junge" ,,132 ° /0 

- 11500RM. 

halbe Dividende (70/ 0) auf 2000 RM. junge Aktien = 
2640 " 

140 " --=--
7000 RM. Aktien 14280RM. 

1000" " = 2040 RM. = 204%. 
Wert des Bezugsrechts also 230 - 204 = 26 0 / 0, 

1) Es handelt sich in diesen Beispielen um die Feststellung rechnerischer Kurse; 
die Tatsaohe, daB in der Praxis neue, noch nicht zum BOrsenhandel zugelassene Aktien 
itlwohnlich nicht zu dem Kurse der alten Aktien verkauflioh sind, sondern allenfalls 
zu einem niedrigeren, muLl daher bei diesen Berechnungen unberiicksichtigt bleiben. 
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In der Praxis wird gewohnlich eine etwas andere Berechnungsart an
gewendet. Der rechnungl:!mii.J3ige Wert des fehlenden Dividendenscheines 
(7 % ) wird nicht dem Kurse der jungen Aktien zugezahlt, sondern vom Kurse 
der alten Aktien abgezogen. Der sich ergebende Durchllchnittskurs wird 
dann aber nicht mit dem Kurse der alten Aktien verglichen, um das Bezugs
recht zu errechnen, sondern mit dem sich nach Abzug der Dividende vom 
Kurse der alten Aktien ergebenden Kurse. Also: 

5000 RM. alte Aktien zu 230% - 7 % = 2230J0 - 11150 RM. 
2000 " junge" ,,132 0/ 0 2640 " 
7000 RM. Aktien 13790 RM. 
1000" " 1970 " = 197%' 
Wert des Bezugsrechts (230 -7 =) 2230f0 -197% = 260f0. 

Will man das Bezugsrecht wieder nach unserer abgekiirzten Formel im 
Kopf berechnen, so wiirde man folgendermaBen verfahren. Wir ziehen wieder 
,den Bezugskurs vom Tageskurs der alten Aktien ab, also 132% von 230% 
(= 98%), alsdann aber noch den halben Dividendenbetrag von 7%, so daB 
wir auf 91% kommen. Diese Summe wird durch die Zahl der alten und neuen 
Aktien (5 und 2), also 7, dividiert und das Resultat von 13 wieder mit 2 mul
tipliziert. Das Endergebnis lautet also 26%. 

Man kann die Probe auf diese Berechnungen machen, indem man sich 
vorstellt, daB man Bezugsrechte zu dem rechnungsmaBigen Werte kauft, 
·darauf die jungen Aktien bezieht und diese nach Gleichstellung mit den alten 
Aktien als solche verkauft. Da in dem obigen Beispiel auf je 5000 RM. alte 
Aktien je 2000 RM. junge Aktien zu 132 Ofo mit Dividendenberechtigung fur 
ein halbes Jahr bezogen werden konnen, so hatte jemand, der, ohne im Be
sitz der alten Aktien zu sein, junge Aktien beziehen will, die Bezugsrechte 
auf 5000 RM. alte Aktien zu kaufen. Er hatte hierfiir also, bei einem Kurse 
von 260 / 0 , 1300 RM. zu zahlen. Auf Grund der Bezugsrechte erwirbt er nun 
2000 RM. junge Aktien und zahlt hierfiir den Bezugspreis von 132%, also 
2640 RM. Insgesamt hat er also 3940 RM. oder 1970 RM. fiir die Aktie, 
d. h. 1970 / 0 zu zahlen. Da, wie erwahnt, die jungen Aktien erst vom 1. Januar 
ab, also fiir ein halbes Geschaftsjahr dividendenberechtigt sind, so muBte 
man, 11m die bezogenen jungen Aktien den alten Aktien gleichsetzen zu konnen, 
zwei Dividendenscheine fiir je ein halbes Jahr hinzukaufen. In der Praxis 
wird dies nicht moglich sein. Es ist auch nicht notwendig, wenn fiir junge 
Aktien noch vor ihrer Gleichstellung mit den alten eine getrennte Kurs
notierung eingefuhrt wird, wobei der Kurs gewohnlich (kleine Ab
weichungen sind moglich) um die voraussichtliche Dividende niedriger 
notiert. Wie aber auch die praktische Verwertung erfolgt, jedenfalls 
hat man sich rechnerisch auf den Standpunkt zu stellen, daB zur 
Gleichstellung mit den alten Aktien der Zukauf der Dividende fiir ein 
halbes Jahr zu berucksichtigen ist. Bei der von uns angenommenen 
,Schi:i.tzung von 14% ergibt dies auf 2000 RM. junge Aktien den Betrag 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 39 
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von 140 RM., so daB also der Erwerber einschlieBlich der oben gezahlten 
3940 RM. insgesamt 4080 RM. oder 2040/0 zu zahlen hiitte. Der beim Ver
kauf der alten Aktien zu erzielende Kurs betragt, wie wir oben gesehen 
haben, 230%; dieser Kurs ist also um 26%' oder um den Wert des Bezugs
rechtes hoher als der Kurs, den der Kaufer der Bezugsrechte fiir die jungen 
Aktien insgesamt zu zahlen hatte. Der Kursunterschied ergibt sich daraus, 
daB die Besitzer der alten, mit 230% notierten Aktien noch zur Ausiibung 
des Bezuges berechtigt sind, das Bezugsrecht "haftet", wie man an der Borse 
zu sagen pflegt, "den Stiicken an". Diejenigen Aktien, die auf Grund der 
angekauften Bezugsrechte erworben (bezogen) werden, konnen aber nicht 
mehr zur Ausiibung des Bezugsrechts verwendet werden. Man muB daher 
mit dem Verkauf dieser Aktien mindestens so lange warten, bis die Frist zur 
Ausiibung des Bezugsrechts abgelaufen ist. Alsdann nehmen aber die Kurs
makler den sogenannten Bezugsrechtsabschlag, und zwar in Rohe des 
Bezugsrechtes (26%) vor; ahnlich wie bei Abtrennung der Dividenden
scheine ein kursmaBiger Zu- oder Abschlag vorgenommen wird (siehe S. 356). 
Wiirde dies nicht geschehen, so konnte jedermann iibermaBigen Gewinn 
dadurch erzielen, daB er kurz vor der Abtrennung des Bezugsrechtes Aktien 
kauft, dieses Recht ausiibt und sie sofort wieder verkauft. Er hatte dann 
einen Gewinn in Rohe deB Bezugsrechtes erzielt. Voraussetzung ist hierbei 
natiirlich, daB der Kurs nicht durch die iiblichen, die Kursgestaltung be
einflussenden Momente verandert wird. 

Den algebraischen Ausdruck fiir den - mit w' zu bezeichnenden - Wert des 
Bezugsrechts im Fall des aufgeschobenen Dividendengenusses erhalt man nach 
dem Vorstehenden, wenn man die oben gewahlten Bezeichnungen m, n, K und k 
beibehiilt und auBerdem mit t die in Jahren bzw. Jahresteilen ausgedriickte 
Karenzzeit und mit d die voraussichtliche Dividende bezeichnet, aus der 

Gleichung: n(K -w'-td-k) = mw'. Man findet hieraus: w' = n(K-k-td). 
m+n 

In unserem Beispiel ist: m = 5, n = 2, K = 230%' k = 1320/°' t = Yz, 
, 2·91°/ d = 14%; daher: w = __ 0 = 26%. 

7 
Wir sind in unseren Beispielen von der Annahme ausgegangen, daB der 

Kurs des Bezugsrechtes seinem rechnungsmaBigen Wert genau entspricht. 
Diese Voraussetzung war notwendig, weil wir ja nur die Berechnung des 
Bezugsrechtes (auf Grund des Kurses der alten und des Bezugspreises der 
jungen Aktien) uachpriifen wollten. In der Praxis entspricht aber der Borsen
kurs des Bezugsrechtes nur in den seltensten Fallen dem rechnungsmiiBigen 
Werte. In normalen Zeiten halt er sich unter diesem Werte, weil ein Teil der 
Aktionare die jungen Aktien nicht beziehen will und daher an der Borse Be
zugsrechte in groBerer Anzahl zum Verkauf gelangen. Die Emissionshii.user 
oder die sonstigen Kaufer fiir Bezugsrechte nehmen aberdas Angebot nur 
auf, wenn sie in dem Ankauf der Bezugsrechte einen Vorteil gegeniiber dem 
Ankauf von alten Aktien erblicken. 
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Ferner erklart sich die niedrigere Notierung des Bezugsrechtes im Ver
gleich zum rechnungsmaBigen Werte auch daraus, daB zum Bezuge einer oder 
mehrerer junger Aktien gewohnlich mehr als eine alte Aktie notwendig ist, 
so daB diejenigen, die nicht iiber die zum Bezuge der jungen Aktien 
notwendige Anzahl von alten Aktien verfiigen, entweder die Bezugsrechte auf 
ihren Aktienbesitz verkaufen oder die fehlenden Bezugsreehte hinzukaufen 
miissen. Da meist der erste Weg gewahlt wird, kommen schon durch diese 
Regulierung der "Spitzen" Bezugsrechte an den Markt, die naturgemaB den 
Kurs driicken. 

Eine wesentlich niedrigere Notierung des Kurses der Bezugsreehte im 
Vergleich zu dem entspreehenden Kurse der alten Aktien kann zu Arbitrage
geschaften benutzt werden. Es wird gleichzeitig mit dem Ankauf von Be
zugsrechten ein Blankoverkauf von alten Aktien vorgenommen, und zwar 
in einem Umfange, der den auf Grund der angeschafften Bezugsrechte be
zogenen neuen Aktien entspricht. 1st also z. B. das Bezugsrecht im Verhalt
nis von drei alten Aktien zu 'einer jungen auszuiiben, so miissen zunachst 
dreimal so viel Bezugsrechte gekauft werden, als Aktien zum Verkauf ge
langen, also Bezugsrechte auf neun Aktien, wenn drei alte Aktien in blanko 
verkauft werden. Auf die neun Bezugsrechte kann nun der Kaufer drei 
junge Aktien beziehen. Der Kaufer der gefixten drei alten Aktien hat aber 
das Recht, da ihnen das Bezugsrecht noch anhaftet, dieses auszuiiben, also 
eine junge Aktie zu beziehen. Da der Verkaufer die gefixten drei alten Aktien 
zunachst nicht liefern kann, sondern schuldig bleibt, muB er noch vor Ab
lauf der Bezugsfrist wenigstens das dem Kaufer der drei alten Aktien zu
stehende Bezugsrecht liefern. Er muB daher dieses Bezugsrecht anschaffen, 
insgesamt also die Bezugsrechte auf zwolf Aktien, d. h. viermal soviel, als er 
an alten Aktien (bei einem Umtauschverhaltnis 3: 1) gefixt hat. Nach Ab
lauf der Bezugsfrist erfolgt daDD die Lieferung der in blanko verkauften drei 
Aktien, natiirlich ohne Bezugsrecht, weil dieses bereits vorweg geliefert ist. 
Da die Lieferbarkeit der jungen, auf Grund der alten bezogenen Aktien erst 
von der Zulassungsstelle ausgesprochen werden muB, erhalt der Kaufer von 
Bezugsrechten Wertpapiere, die er zuni.ichst an keiner Borse verauBern kann. 
Es kommt haufig vor, daB die Zulassung der jungen Aktien erst ein Jahr 
oder noch spater nach Ausiibung des Bezugsrechts erfolgt. Zuweilen wird die 
Verzogerung absichtlich herbeigefiihrt, um Verkaufe zu verhindern, weil sie 
den Kurs des Papiers herabdriicken wiirden. Der Verkaufer kann daher ein 
solches Geschaft nur ausfiihren, wenn es moglich ist, Stiicke leihweise zu 
erhalten. Daher kann diese Arbitrage in der Regel nur von Banken ab
geschlossen werden, die iiber Stiicke, die sic ihren Kunden auf Stiickekonto 
gutgeschrieben haben, verfiigungsberechtigt sind. In diesem FaIle wird na
tiirlich die Bank, die den Blankoverkauf von alten Aktien auf Grund eines 
Kaufes von Bezugsrechten vornimmt, die alten Aktien aus den Bestanden 
des Stiickekontos sogleich, also noch vor dem Ablauf des Termins fiir die Aus
iibung des Bezugsrechts, an den Kaufer liefern. Sie braucht dann nicht die 
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Bezugsrechte vorweg zu liefern. Sie muB aber auch in diesem Falle neben 
den Bezugsrechten, die sie zum Bezuge der gegen die verkauften alten Aktien 
notwendigen jungen Aktien braucht, Bezugsrechte in Hohe des Betrages der 
gefixten alten Aktien erwerben, um hierauf das Bezugsrecht fiir den Kunden 
ausiiben zu kOnnen, dem die auf Stiickekonto gutgeschriebenen alten Aktien 
gehoren. Bei Papieren, die im Terminverkehr gehandelt werden, kann, wie 
wir gesehen haben, eine Hereinnahme von Stiicken im Wege der Prolongation 
stattfinden; auch in diesem Falle ist aber die Durchfiihrung der Arbitrage 
nur moglich, wenn die hereingenommenen, also am Monatsende in den Besitz 
des Hereinnehmers kommenden Stiicke noch rechtzeitig zur Lieferung der in 
blanko verkauften Aktien benutzt werden konnen. 

Die Notierung der Bezugsrechte erfolgt an den deutschen Borsen ge
wohnlich drei Tage lang, und zwar zum letzten Male am zweiten Borsentage 
vor Ablauf der Bezugsfrist. Am darauffolgenden Borsentage wird zum ersten
mal die Notierung "ausschlieBlich Bezugsrecht" vorgenommen. Eine Er
neuerung der Limite am Tage nach der Abtrennung der Bezugsrechte ist 
nicht notig, da die bisherigen Limite von den Maklern nach Vornahme des 
Bezugsrechtsabschlags weitergefiihrt werden. 

Versaumt ein Aktionar den Bezug der jungen Aktien und unterlaBt er 
versehentlich den Verkauf des Bezugsrechts, so geht er des Vorteils verlustig. 
Nur in Ausnahmefallen wird von den Emissionshausern eine "Schonfrist" 
von wenigen Tagen gewahrt, wahrend der sie noch die Ausiibung des Bezugs
rechts gestatten. Es geht hieraus hervor, wie wichtig eine Beaufsichtigung der 
Effektenbestande durch die Banken auch nach dieser Richtung sein kann. 

Die Beamten, die diesen Zweig der Effektenverwaltung zu versehen 
haben, sehen, wie oben erwahnt, die maBgebenden Borsenblatter daraufhin 
durch, ob sie Bekanntmachungen entha.lten, in denen zur Ausiibung des Be
zugsrechts aufgefordert wird. Ferner pflegen diese Zeitungen auch im 
redaktionellen Teil Zusammenstellungen der zur Zeit laufenden Bezugs
angebote zu veroffentlichen. Soweit die Kunden, die Aktien solcher Gesell
schaften besitzen, nicht bereits selbst Anweisungen erteilt haben, werden 
sie von den Banken unter Hinweis auf die naheren Bedingungen angefragt, 
ob das Bezugsrecht ausgeiibt oder verkauft werden soIl. Gewohnlich behaIt 
sich die Bank das Recht des Verkaufs am letzten Notierungstage des Bezugs
rechts vor; wenn der Kunde keine andere Weisung gegeben hat. In den Ge
schaftsbedingungen erklaren die Banken haufig, daB sie eine Verantwortung 
fiir die Folgen ablehnen, die dadurch entstehen, daB der Kunde die Bekannt
machungen der Gesellschaften nicht selbst beachtet. Sofern die Bank fiir 
die Verwaltung der Wertpapiere eine besondere Vergiitung beansprucht, ist 
es zweifelhaft; ob sie nicht auch im Falle einer solchen Vereinbarung in den 
Geschaftsbedingungen zur rechtzeitigen Benachrichtigung des Kunden ver
pflichtet istl). 

1) In einem Gutachten der Berliner Handelskammer (siehe "Mitteilungen der Handels
kammer" vom Februar 1921) wird erkJ.il.rt, as habe sinh ein Handelsgebrauch, daB die 
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Wabrend eine Kapitalerhohung in der Regel vorgenommen wird, wenn 
sich eine Aktiengesellschaft in giinstiger Entwicklung befindet und zum 
Zwecke der Betriebserweiterung ihre Betriebsmittel vermehren muB, dient 
die Zuzahlung auf Aktien der Kapitalbeschaffung, die sich infolge von 
schlechtem Geschaftsgang des Unternehmens oder sonstigen ungiinstigen 
Ereignissen (z. B. Spekulationsverlusten) als notwendig erwiesen hat. Fiir 
den zugezahlten Betrag werden keine neuen Aktien ausgegeben; die Hohe des 
Aktienkapitals und damit die Verpflichtungen gegeniiber den Aktionaren 
verandern sich also nicht. Die Aktien werden ebenfalls den dazu bestimmten 
Bankfirmen vorgelegt, und auf die Stiicke wird ein Vermerk gemacht, daB die 
Zuzahlung erfolgt ist (z. B. ,,30 Ofo zugezahlt"). Der Stempelaufdruck ist not
wendig, damit die Aktien sich auch auBerlich von denen unterscheiden, 
worauf die Zuzahlung nicht geleistet worden ist. 

Als Mittel, um eine ungiinstig arbeitende Gesellschaft zu verbessern 
(sanieren), wird auch haufig die Zusammenlegung der Aktien vor
genommen. Mehrere Aktien werden in eine verschmolzen. Dadurch wird das 
Aktienkapital herabgesetzt, und eine Unterbilanz kann getilgt werden, indem 
die durch die ErmaBigung des Aktienkapitals buchmaBig freiwerdenden Be
trage (der "Sanierungsgewinn") zur Tilgung einer Unterbilanz oder zur 
Herabsetzung des Buchwertes anderer Bilanzposten, meist besonders iiber
maBig hoch bilanzierender Aktivposten (Grundstiicke, Maschinen, Waren
vorrate usw.), benutzt wird. Die Zusammenlegung der Aktien schafft also 
keine neuen Betriebsmittel. Abgesehen von der Herabsetzung einiger Buch
werte, wird dadurch nur erreicht, daB die zur Ausschiittung des Gewinns 
verfiigbaren Betrage in dem oder den folgenden Jahren nicht mehr zum Aus
gleich der friiheren Unterbilanz verwandt werden. Auch konnen bei Herab
setzung der Buchwerte die spateren Abschreibungen auf einige Aktivwerte 
geringer bemessen werden. Es kann also, bei gleichem zur Ausschiittung verfiig
barem Gewinn gegeniiber der Zeit vor der Zusammenlegung, eine hohere Divi
dende verteilt werden. Davon hat aber der Aktionar, der die Aktien vor der 
Zusammenlegung besaB, keinen Vorteil, weil er die hohere Dividende auf einen 
entsprechend geringeren Aktienbetrag erhalt. Da die Zusammenlegung, wie 
erwiihnt, im Falle schlechter Rentabilitat eines Unternehmens vorgenommen 
wird, in diesem FaIle aber in der Regel gleichzeitig die Beschaffung neuer 
Betriebsmittel notwendig ist, wird sie meist in Verbindung mit einer Wieder
erhohung des Aktienkapitals oder einer Zuzahlung auf die bisherigen Aktien 
durchgefiihrt. 1m ersten FaIle werden die neuen Aktien gewohnlich den Ak
tionaren zum Bezuge angeboten. Zuweilen werden sie auch von Glaubigern 
der Gesellschaft (z. B. Banken) zum Ausgleich der Forderungen iibernommen. 
Bei einer Zuzahlung kann ein gesetzlicher Zwang, diese zu leisten, Ituf den 

Banken verpflichtet waren, einem Kunden, dessen Wertpapiere sie verwahren und ver
waiten, Mitteilung von der Ausiibung des Bezugsrechts zu machen, oder daB sie ver 
pflichtet wiren, vor dem Verkauf der Bezugsrechte den ausdriicklichen Auf trag des 
Kunden abzuwarten, nicht feststellen lassen. 



614 Vorzugsaktien. 

Aktioniir nicht ausgeiibt werden. Dieser haftet vielmehr immer nur bis zur 
Hohe des Nennwerts der Aktie oder dem hoheren Ausgabepreise. Die Sa
nierung erfolgt daher gewohnlich in einer Form, daB dem die Zuzahlung 
leistenden Aktionar ein Vorteil gegeniiber den anderen Aktionaren ein
geraumt wird. Dies geschieht in der Weise, daB jene Aktien, auf die die Zu
zahlung geleistet wird, die Eigenschaft von Vorzugsaktien (auch Priori
tii.tsaktien genannt) erhalten. Diesen steht, wie auf Seite 349 erwahnt, 
yom Reingewinn eines jeden Geschaftsjahres zunachst eine Dividende in 
bestimmter Rohe (Vorzugsdividende) zu; der Rest des Gewinnes wird als
dann auf beide Aktienkategorien (Stammaktien und Vorzugsaktien) ver
teilt, und zwar hii.ufig zu gleichen Teilen. In bezug auf die Auszahlung der 
Dividende fiir die Vorzugsaktien wird zuweilen noch die Bestimmung ge
troffen, daB die Vorzugsdividende (gewohnlich in Rohe von 5 bis 8010> in 
den folgenden Jahren nachzuzahlen ist, falls der Gewinn eines Geschafts
jahres hierzu nicht ausreicht. Diejenigen Aktien, die entgegen dem BeschluB 
der Generalversammlung nicht zur Zusammenlegung eingereicht werden, 
konnen von der Gesellschaft fiir kraftlos erkliirt werden (§ 290 HGB). 

Die bei einer Sanierung entstehenden Vorzugsaktien sind nicht mit jenen 
Vorzugsaktien zu verwechseIn, die besonders seit der Inflationszeit zum 
Schutze gegen die sogenannte tJberfremdungsgefahr ausgegeben wurden. 
Zunii.chst wurde die tJberfremdungsgefahr darin erblickt, daB Kapitalisten 
in Landern mit giinstiger Valuta Aktien deutscher Unternehmungen, die in
folge der Verschlechterung der deutschen Valuta zu niedrigen Preisen, be
rechnet in ihrem Gelde, erhaItlich waren, aufkaufen und dadurch Einflu8 
auf die Gesellschaften gewinnen. Ein solcher EinfluB wurde im nationalen 
Interesse fiir schii.dlich gehalten. Andererseits konnten aber die deutschen 
Aktioniire nicht verhindert werden, ihren Aktienbesitz abzustoBen. Spater 
versuchten auch deutsche Kapitalisten durch Aufkauf von Aktienmehrheiten 
die Herrschaft iiber Gesellschaften zu erhalten, sowohl in der Inflationszeit 
als auch teilweise nach Stabilisierung der Wahrung. Dadurch Bahan sich die 
Verwaltungen in ihrer Stellung bedroht, namentlich wenn die Aufkaufe von 
Konkurrenzfirmen erfolgten und gleichzeitig die Gefahr bestand, daB die 
Kaufe nicht im Interesse der Gesamtheit der Aktionare, sondern nur ein
zeIner Gruppen vorgenommen werden. Daher gingen die Aktiengesellschaften 
mehr und mehr dazu iiber, Vorzugsaktien auszugeben, die von einigen der 
Gesellschaft nahestehenden Personen, gewohnlich einem aus Mitgliedern der 
Verwaltung zusammengesetzten Konsortium, iibernommen werden. Diese 
Vorzugsaktien gewahren in der Regel, wie die oben erwahnten, ein Vorrecht 
auf eine bestimmte Dividende, zu deren N achzahlung die Gesellschaft meist 
ebenfalls verpflichtet wird, wenn in einem Jahre der Reingewinn zur Ver
teilung nicht ausreichen sollte. 1m FaIle der Liquidation der Gesellschaft 
werden die Vorzugsaktien zu einem bestimmten Kurse vor den Stamm
aktien zuriickbezahlt. 1m Gegensatz zu den oben erwahnten Vorzugsaktien 
wird jedoch der sich nach Zahlung der Vorzugsdividende ergebende tJber-
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schuB gewohnlich nur zur Ausschiittung der Dividende an die iibrigen Ak
tionare verwendet, so daB die Besitzer der Vorzugsaktien ausschliefllich eine 
Dividende in bestimmter Hohe erhalten. Ein weitererUnterschied besteht 
darin, daB die gegen "Oberfremdungsgefahr ausgegebenen Vorzugsaktien bei 
der Abstimmung iiber besonders wichtige Antrii.ge in den Generalversamm
lungen (Kapitalerhohung, Kapitalherabsetzung, Satzungsanderung, liqui
dation usw.) ein mehrfaches (dreifaches, fiinffaches, zuweilen sogar hundert
faches) Stimmrecht erhalten. Auf diese Weise ist es den Verwaltungen der 
Aktiengesellschaften moglich, in wichtigen Fragen den entscheidenden Ein
fluB iiber die Gesellschaft auszuiiben, ohne erhebliche Kapitalbetriige zur 
"Obernahme von Aktien festzulegen. Andererseits hat sich in weiten Kreisen 
gegen die durch solche Vorzugsaktien ausgeiibte Herrschaft iiber die Ge
sellschaft ohne entsprechende Kapitalbeteiligung eine lebhafte MiBstimmung 
geltend gemacht. Sie hat dazu gefiihrt, daB bei den gegenwiirtig bestehenden 
Bestrebungen de~ Regierung, ein neues Aktiengesetz zu schaffen, auch eine 
Einschrankung der mit Hilfe der mehrstimmigen Vorzugsaktien ausgeiibten 
Herrschaft beabsichtigt ist. 

Die Zusammenlegung (Konvertierung) geschieht entweder so, daB die 
alten Aktien yom Emissionshause oder den in der Bekanntmachung genannten 
sonstigen Banken zuriickbehalten werden und an deren Stelle ein neues 
Stiick ausgehli.ndigt wird, oder daB eine Aktie zuriickgegeben und mit einem 
Stempelaufdruck versehen wird (z. B. "zusammengelegt 3 : 1 "). Die Div.i.den
denscheine miissen hierbei miteingereicht werden. Bei den zum Giro-Effekten
Depot zugelassenen Werten kann, wenn nur eine Abstempelung in Frage 
kommt, diese ebenfalls durch "Oberweisung der Stiicke an die Emissionsstelle 
durch roten Scheck stattfinden. Das Giro-Effekten-Depot schreibt seinem 
Mitglied alsdann statt der bisherigen Aktien konvertierte Aktien gut. 

Abgesehen von dieser Form der zwangslli.ufigen Verminderung des Ak
tienkapitals (gemaB § 288 HGB) kann eine Kapitalherabsetzung auch frei
willig durch planmaBige, im Gesellschaftsvertrag (Statut) vorgesehene Til
gung vorgenommen werden, und zwar im Wege des Ankaufs von Aktien 
an der Borse, der Auslosung, Kiindigung usw. Eine solche Tilgung, die iibrigens 
nur selten angewandt wird, erfolgt meist aus dem bilanzmaBigen Jahresgewinn 
und aus freien Reserven. Sie setzt voraus, daB die Gesellschaft iiber geniigend 
fliissige Mittel verfiigt. An Stelle der auf diese Weise getilgten Aktien er
halten die bisherigen Aktionare haufig GenuBscheine, die entweder nach 
Zahlung einer bestimmten Dividende auf die Aktien oder gleichzeitig mit ihnen 
dividendenberechtigt sind. Dadurch kann also ebenfalls die prozentuale" 
Hohe der Dividende, bei gleichem Gewinn wie friiher, herabgesetzt werden, 
ohne daB der bisherige Aktionar in seinen Gesamtbeziigen geschmalert 
wird. Die GenuBscheine haben allerdings in den Generalversammlungen kein 
Stimmrecht. 

Mit der Konvertierung von Aktien ist nicht die Konversion von 
Anleihen zu verwechseln. Diese erfolgt hli.ufig bei niedrigem Geldstande, 
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der zur Folge hat, daB der Schuldner der Anleihe ihren ZinsfuB herabzusetzen 
wiinscht. Die Konversion wird meist so durchgefiihrt, daB der Schuldner dem 
Besitzer des Schuldtitels (Obligationar) freistellt, sich mit einem niedrigeren 
ZinsfuB zu begniigen, anderenfalls die Schuld zuriickgezahlt wird. Das Recht 
der Kiindigung der Anleihe muB allerdings vorher ausbedungen seine Abgesehen 
von diesen Fallen, wird zuweilen bei Anleihen wenig zahlungsfahiger Staaten 
die Herabsetzung des ZinsfuBes auf dem Wege des Gesetzes bestimmt. 

Die Konversion wird auf dem Effektenstiick in der Regel ebenfalls 
durch Stempelaufdruck kenntlich gemacht (z. B. "ZinsfuB von 4% auf 31/ 2% 

herabgesetzt"). Die Kupons werden gleichfalls mit einem entsprechenden 
Aufdruck versehen. 

Weiterhin beschaftigt sich die Effektenkasse, wie erwahnt, mit den so
genannten Zeichnungen bei Emissionen. Neu emittierte Aktien oder fest
verzinsliche Werte konnen dem Publikum in der Form zum Kauf angeboten 
werden, daB sie "zur Zeichnung aufgelegt" werden. Die Zeichnung geschieht 
immer schriftlich. Man bedient sich dazu der sogenannten Zeichnungs. 
scheine (siehe Beispiel 84). Der Gegenwert fiir die gezeichneten Wert
papiere braucht in der Regel vorher nicht voll entrichtet zu werden, weil 
haufig, besonders bei giinstiger Borsenlage, eine "Vberzeichnung" stattfindet 
und daher nur ein Teil der gezeichneten Betrage erhaItlich ist. Es geniigt 
die Stellung einer Kaution, die gewohnlich etwa 5% der gezeichneten Summe 
betri\gt. Sie dient als Sicherheit fiir den Fall, daB die Abnahme der Stiicke 
verweigert wird. Zuweilen wird auf diese Kaution verzichtet~ Der Kurs, zu 
dem das Papier dem Publikum iiberlassen wird (Zeichnungskurs), wird in der 
Aufforderung zur Zeichnung bekanntgegeben. Bei dieser Form der Ein
fiihrung, die man Subskription nennt, kann es sich um Papiere handeln, 
deren Zulassung zum Borsenverkehr soeben beschlossen wurde, oder um 
solche, deren Zulassung erst beantragt werden soIl. In diesem FaIle wird aber 
meist in der Zeichnungsaufforderung die Stellung eines solchen Antrags schon 
in Aussicht gestellt, weil das Publikum den Erwerb borsenfahiger Papiere 
dem der nichtnotierten Werte vorzieht. Handelt es sich um bereits zugelassene 
Papiere, so wird die Zeichnungsaufforderung im !\nschluB an den von der 
Zulassungsstelle genehmigten Prospekt veroffentlicht; es sei denn, daB es 
sich urn Werte handelt, deren Zulassung einer Prospektgenehmigung nicht 
bedarf, wie es Z. B. bei inlandischen Staatsanleihen der Fall ist (siehe 
Seite 332). 

Bei Aktien wird seit einiger Zeit eine Zeichnungsaufforderung iiberhaupt 
nicht erlassen, wahrend dies frUber in der Mehrzahl der FaIle geschah. Viel
mehr erfolgt die "Einfiihrung" der Aktien in den Borsenverkehr. Es wird 
nur der Prospekt nach der Zulassung veroffentlicht und einige Tage darauf 
die erste Notierungan der Borse vorgenommen. Wer das ;Papier erwerben 
will, hat demnach den Ankaufsauftrag fiir den ersten Notierungstag zu er· 

. teilen. Der Kurs wird somit erst spater je nach der Borsenlage, dervorliegen. 
den Nachfrage und dem zur Verfiigung stehenden Angebot festgesetzt. In 
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Beispiel Nr. 84. 

Zeichnungsschein. 

Zeichnnng auf 290 Millionen Mark 
fiinlprozentige Deutsche Reichsanleihe. 

Auf Grund der veroffentlichten Bedingungen zeichne ich auf die nach der Bekannt
machung vom 2. April d. J. auszugebende fUnfprozentige Reichsanleihe den Nennbetrag, 
von 

Mark - Hunderl,tausend - D. R.-W. 

und verpflichte mich zu deren Abnahme oder zur Abnahme desjenigen geringeren Be
trages, welcher auf Grund gegenwli.rtiger Anmeldung zugeteilt werden wird. 

Als Sicherheit hinterlege ich 

Marh: Funjtausend. 

Berlin, den 16. April 19 ... 

Name: Wilhelm Schultze. 

Ort: Potsdam. 

den redaktionellen Teilen der Zeitungen wird jedoch gewohnlich vorher mit
geteilt, wann und zu welchem ungefahren Kurse die Einfiihrung erfolgen 
wird. Aktien vor der Zulassung durch offentliche Zeichnungsaufforderung 
in den Verkehr zu bringen, ist bei den Banken nicht iiblich. Friiher geschah 
dies auch bei festverzinslichen Werten nur selten. 

Von groBer Bedeutung fiir die Aktionare einer Gesellschaft ist sehr 
haufig der Besuch der Generalversammlung und die Ausubung des Stimm
rechts. Allerdings machen die eigentlichen Aktionare von diesen Rechten nur 
in wenigen Fallen Gebrauch. Meist benutzen die Banken die Stucke ihrer 
Kundschaft zur Ausiibung des Stimmrechts fiir die Antrage der Verwaltung, 
oder sie stellen sie Verwaltungsmitgliedern sowie den in der Verwaltung ver
tretenen Banken zur Verfiigung. In ihren Geschiiftsbedingungen lassen sich 
die Banken daher oft ermachtigen, das Stimmrecht der bei ihnen oder im 
Sammeldepot ruhenden Aktien in den Generalversammlungen auszuiiben, 
sofern nicht der Eigentiimer der Aktien im Einzelfalle etwas anderes be
stimmt hat. Nur sofern besonders wichtige Antrage auf der Tagesordnung 
der Generalversammlung stehen, oder eine starke Opposition gegen die An
trage der Verwaltung angekiindigt ist, pflegen neuerdings die Banken vorher 
ihre Kundschaft anzufragen, ob sie die Vertretung im Sinne der Verwaltungs
antrage fiir sie ausiiben sollen. 

Wer ais Aktionar in einer Generalversammlung das Stimmrecht ausiiben 
will, muB im Besitz einer Stimmkarte sein, die ihm nach Hinterlegung der 
Aktien ausgefertigt wird. Die Banken pflegen die Anmeldung zu den Ge
neralversammlungen auf Wunsch ihrer Kundschaft zu besorgen. Fiir die
jenigen Werte, die im Giro-Effekten-Depot verwahrt werden, wird die An-
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meldung meist yom Kassen·Verein ausgefiihrt, so daB die Banken eine Ab· 
hebung der Stiicke auch in diesem FaIle nicht vorzunehmen brauchen. Die 
Anmeldung muB mindestens drei Tage vor der Generalversammlung erfolgen, 
und zwar gewohnlich beim Emissionshause oder den von der Gesellschaft 
bestimmten Hinterlegungsstellen, die in der offiziellen, im "Reichsanzeiger" 
und einigen anderen Zeitungen veroffentlichten Bekanntmachung (Einladung 
zur Generalversammlung) genannt sind. Das Statut bestimmt hii.ufig eine 
langere Frist, z. B. eine solche von einer Woche. Es werden zwei gleichlautende 
Nummemverzeichnisse ausgestellt und der Hinterlegungsstelle mit den Ak· 
tien zugesandt. Das eine Nummemverzeichnis wird zuriickgegeben, mit 
einem Stempelaufdruck versehen (z. B.: "angemeldet zur Generalversamm
lung") und dient als Quittung fiir die hinterlegten Wertpapiere. Femer er· 
halt der Aktionii.r eine Stimmkarte, die gleichzeitig als EinlaBkarte zur Ge· 
neralversammlung dient. Zuweilen erhii.lt der Aktionii.r von der Hinterlegungs
stelle keine Stimmkarte, sondem nur das abgestempelte Nummemverzeich. 
nis (den Hinterlegungsschein). Auf Grund dieses Schriftstiickes wird ihm in 
der Generalversammlung die Stimmkarte ausgehii.ndigt. 

Die Aktien werden von der Hinterlegungsstelle zuriickbehalten lind 
konnen nach der Versammlung gegen Riickgabe des Hinterlegungsscheines 
umgetauscht werden. Statt der tThersendung der Aktien geniigt auch eine 
Bescheinigung der Hinterlegung bei einem Notar. Die nii.heren Bestimmungen 
fiir die Hinterlegung der Aktien werden bei der Einladung zur Versamm
lung bekanntgemacht. Sie sind auch in der Satzung (Statut) der Gesellschaft 
enthalten. Hii.ufig wird auch der Kassen.Verein bei Papieren, die im Giro· 
Effekten.Depot liegen, als Hinterlegungsstelle bestimmt, so daB dieser die 
Stiicke nicht anderen Hinterlegungsstellen zu iibersenden braucht. 

8. Die Abtrennnng der falligen Zins- nnd 
Dividendenscheine. 

Zur Verwaltung der Wertpapiere gehort auch, wie erwii.hnt, die Ab· 
trennung der fii.lligen Zins· und Dividendenscheine, sofern sie von Wert· 
papieren zu erfolgen hat, die sich in einem offenen Depot befinden oder dem 
Kunden auf Stiickekonto gutgeschrieben sind. Wii.hrend die Abtrennung Auf· 
gabe der Effektenabteilung ist, besorgt die Kuponkasse die Einloaung der 
Scheine und gewohnlich deren Abrechnung. Bei den im Giro.Effekten.Depot 
oder bei auswii.rtigen Banken liegenden Wertpapieren wird die Abtrennung 
von diesen Depotstellen vorgenommen. Jedoch ist die Gutschrift der Betrii.ge 
zu iiberwachen. Dies geschieht entweder von der Effektenabteilung oder der 
Kuponkasse. Auch ist die Gutschrift fiir die Kundschaft von der Effekten· 
abteilung vorzunehmen oder von der Kuponkasse zu veranlassen. FUr die 
Kunden bedeutet diese Tii.tigkeit der Banken eine groBe Erleichterung, da 
sie nicht notig haben, den Einzug des Gegenwerts der Kupons oder Divi· 
dendenscheine selbst vorzunehmen. Der Gegenwert wird vielinehr ihrem 
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Konto gutgeschrieben, indem ihnen gleichzeitig Mitteilung hiervon (Gut
schriftsanzeige) gemacht wird. 

Die Abtrennung erfolgt, wie bereits dargelegt wurde, bei Kupons an 
bestimmten Terminen, bei Dividendenscheinen nach dem BeschluB der Ge
neralversammlung iiber die Auszahlung der Dividende. Um Zinsverluste zu 
ersparen, wird die Abtrennung schon einige Tage vor der Falligkeit vor
genommen, damit die Bank sofort nach Eintritt der Einlosungsmoglichkeit 
bei den Zahlstellen die Kupons einreichen kann. Andererseits fiihrt eine allzu 
friihzeitige Abtrennung zu einigen Schwierigkeiten, wenn der Kunde die Pa
piere bereits nach erfolgter Abtrennung verkauft. Die Kupons miissen dann 
herausgesucht und mit einer Stecknadel wieder an dem Stuck befestigt werden, 
oder es muB der Wert des bereits abgetrennten Kupons dem Kaufer ver
gutet werden. 

Zum Zwecke der Abtrennung werden die bei der Bank liegenden Effekten 
dem Tresor entnommen, und auf dem die Effekten umgebenden Papierbande 
(siehe S. 564), gewohnlich auf dessen Riickseite, wird die Abtrennung unter 
Hinzufugung des Datums von dem sie vornehmenden Beamten bescheinigt. 
Die Abtrennung gestaltet sich naturgemaB einfacher, wenn die Wertpapiere 
oder bei getrennter Aufbewahrung der Mantel und der Kupons- und Divi
dendenscheinbogen (siehe S. 565), nur diese im Tresor nach Gattungen ge
ordnet sind. Dann konnen die Bogen, von denen die Abtrennung vorzu
nehmen ist, schneller herausgenommen werden, als wenn die Mantel und 
Bogen zusammen und nach den Namen der Kunden geordnet, verwaltet 
werden. Zur Erleichterung der Abtrennung werden haufig die Kuponbogen 
mit denselben Zinsterminen zusammengelegt und gebandert, also z. B. die 
Kuponbogen von 80 / 0 PreuBischen Zentral-Bodenkredit-Pfandbriefen mit 
J anuar-Juli-Zinsen getrennt von den Kuponbogen derselben Effektengattung 
mit April-Oktober-Zinsen. 1m FaIle einer Aufbewahrung der Wertpapiere 
nach den Effenktennummern (siehe S. 567) ist die Absonderung der Kupons 
mit verschiedenen Zinsterminen besonders leicht, weil nur Effekten derselben 
Gattung mit gleicher Zinsberechnung dieselbe Borsennotiz und daher auch 
dieselbe Effektennummer haben. Innerhalb dieser Bander wird bei Auf
bewahrung der Kuponbogen nach Gattungen eine weitere Trennung vor
genommen, indem die jedem einzelnen Kunden gehorigen Bogen zusammen
gelegt und gebandert werden. 

Die Depotbuchhaltung fertigt nun an Hand des Sach-Depotbuches Listen 
an, in denen die im Tresor der Bank sowie die von den anderen Depotstellen 
abzutrennenden Kupons und Dividendenscheine, unter Bezeichnung des 
Kunden oder dessen Kontonummer, der Depotnummer, der Effektengattung 
und der Nominalbetrage der Wertpapiere und getrennt nach den einzelnen 
Depotstellen, aufgefiihrt werden. Ferner werden in diesen Listen die sich aus 
den Zinssatzen der Anleihen ergebenden Kuponbetrage sowie bei Dividenden
Bcheinen die Dividendenbetrage berechnet und in eine besondere Spalte ein
getragen. Betrage in auslandischer Wahrung werden getrennt eingesetzt. 
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Ebenso wird im Tresor bei Abtrennung der Scheine eine ahnliche Liste an
gefertigt. Jedoch wird hier meist nur neben dem Namen oder der Konto
nummer des Kunden, der Depotnummer und der Effektengattung die An
zahl der Scheine sowie ihr Nominalbetrag angegeben. Beide Listen werden 
nun entweder in der Effektenabteilung oder in der Kuponkasse miteinander 
abgestimmt. Ebenso werden die von dem Giro-Effekten-Depot oder aus
wartigen Depotstellen eingehenden Listen mit der auf Grund des Sach-Depot
buchs angefertigten Liste abgestimmt. Dadurch wird festgestellt, ob die 
Liste der Depotbuchhaltung keine Irrtiimer enthalt und siimtliche zu dem 
jeweiligen Falligkeitstermin einlosbaren Scheine tatsachlich abgetrennt sind. 
Die im Tresor abgetrennten Scheine werden der Kuponkasse gegen Quittung 
zum Einzug iibersandt. 

Die Gutschriftsaufgaben fiir die Kundschaft (siehe Beispiel 27, S.242) 
werden entweder nach diesen Listen in der Kuponkasse angefertigt oder in 
der Depotbuchhaltung an Hand einer Durchschrift der nach dem Sach
Depotbuch angefertigten Aufstellung. In beiden FiUlen werden aber die Gut
schriftsaufgaben vor ihrer Absendung mit dem Personen-Depotbuch verglichen. 
Bei Anfertigung der Gutschriftsaufgaben wird, wie wir gesehen haben (S. 243), 
gleichzeitig die Memorialbuchung gemacht oder eine Memorialdurchschrift 
hergestellt. Eine weitere Durchschrift erhalt die Kontokorrent-Buchhaltung 
zur Gutschrift des Gegenwerts auf dem Konto des Kunden, oder es werden 
dieser Abteilung die Originalgutschriftsaufgaben zugesandt. 

9. Die Buchfiihrung und Korrespondenz in der 
Effektenabteilung. 

Wie auf dem Wechsel-Konto des Hauptbuches aIle Eingange und Aus
gange an Wechseln erscheinen, so daB der Saldo des Kontos den Bestand der 
Bank an Wechseln ergibt, so bildet das Effekten-Konto des Hauptbuches 
die Zusammenfassung aller Eingange und Ausgange an Wertpapieren. Wah
rend aber das Wechsel-Konto, wie wir gesehen haben (S. 313), gewohnlich als 
reines Bestandskonto gefiihrt wird, ist das Effekten-Konto regelmaBig ein Be
standserfolgskonto. Sein Zweck besteht also darin, nicht nur die in die Bilanz 
einzusetzenden Wertpapierbestande auszuweisen, sondem auch den Gewinn 
oder Verlust, den die Bank durch ihre Geschafte in Wertpapieren erzielt hat. 
Dieser kann dadurch entstanden sein, daB die Bank zum Zwecke der Spe
kulation oder der Anlage fIiissiger Mittel Effekten gekauft und spater ver" 
kauft hat, oder dadurch, daB sie bei Ausfiihrung eines Kaufauftrages fiir die 
Kundschaft die Papiere zu niedrigerem Kurse eingedeckt bzw. bei Ausfiihrung 
eines Verkaufsauftrages zu hoherem Kurse verkauft hat. als er dem Kunden 
in Rechnung gestellt wird. Auch in diesen Fallen liegen haufig EigengeschiiJte 
der Bank vor; sie iibernimmt die zum Verkauf aufgegebenen Papiere z. B. zu 
dem bei Eintreffen des Auftrags geltenden Kurse und verkauft sie an der 
Borse bald darauf zu einem anderen Kurse. In den Fallen, in denen die Bank 
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kein Kommissionsgeschaft abschlieGt, sondern als Eigenhandler auftritt 
(siehe S.373), kann der Kursunterschied aber auch den Zwischengewinn 
darstellen, den die Bank fiir ihre Vermittlung beansprucht und der an die 
Stelle der Provision tritt. Fiir die Buchhaltung wird jedes Effektengeschaft 
des Kunden, gleichgiiltig, ob die Bank Kommissionar oder Eigenhandler ist, 
als Eigengeschaft der Bank betrachtet. Kauft der Kunde ein Wertpapier, 
so ist die Bank buchmaGig Verkaufer und umgekehrt. Daher wird das Ef
fekten-Konto fiir den Gegenwert der vom Kunden gekauften Wertpapiere 
erkannt; sie erscheinen auf der Ausgangs- (Raben-) Seite des Effekten
Kontos. Dagegen wird der Kunde auf Kontokorrent-Konto belastet. Ebenso 
wird fiir den Gegenwert der vom Kunden verkauften Papiere das Effekten
Konto belastet - sie erscheinen hier auf der Eingangs- (Soll-) Seite -, 
wahrend der Kunde auf Kontokorrent-Konto erkannt wird. Hat die Bank 
WertRapiere fiir eigene Rechnung gekauft, ohne daG ein Kundenauftrag vor
liegt, so wird ebenfalls das Effekten-Konto belastet; bei einem solchen Verkauf 
wird es erkannt. Das Gegenkonto ist in diesen Fallen dasjenige Konto, iiber 
das die Bezahlung des Kaufpreises geleitet wird. Werden die gekauften Pa
piere z. B. durch den Kassen-Verein geliefert oder der Bank durch das Giro
Effekten-Depot gutgeschrieben, so wird das Konto Kassen-Verein zu Lasten 
des Effekten-Kontos erkannt. Kauft oder verkauft die Bank zur Deckung eines 
Kundenkaufauftrags die Papiere an der Borse, so ist die Buchung dieselbe 
wie beim Borsenkauf oder -verkauf fiir eigene Rechnung der Bank. Daher 
muG z. B. die Gutschrift auf Effekten-Konto auf Grund eines Kaufgeschafts 
des Kunden - der Gegenposten zur Belastung des Kunden auf Konto
korrent-Konto - sich mit der Belastung auf Effekten-Konto auf Grund des 
an der Borse abgeschlossenen Deckungsgeschaftes ausgleichen. Der Unter
schied der Wertbetrage auf beiden Seiten des Effekten-Kontos ist in der Regel 
der an der Borsenausfiihrung erzielte Gewinn oder Verlust. Die Provision, 
Borsenumsatzsteuer, Maklergebiihr und sonstigen Spesen, die den Kunden 
neben dem Kurswert belasten, oder die von der Bank gezahlte Borsenumsatz
steuer und Maklergebiihr erscheinen nicht im Effekten-Konto, sondern auf 
Sonderkonten; die Provisionen auf einem Effektenprovisions-Konto, die 
Borsenumsatzsteuer auf Borsenumsatzsteuer-Konto, die Maklergebiihren auf 
Courtage-Konto, die sonstigen Spesen gewohnlich auf Unkosten-Konto. Auf 
Effekten-Konto werden jedoch neben dem Kurswert die Stiickzinsen ge
bucht, soweit diese - bei festverzinslichen Werten - berechnet werden. 

Auf dem Courtage-Konto des Hauptbuchs vereinigen sich daher auf der 
Sollseite die an die Makler gezahlten Courtagen, auf der Habenseite die von 
der Kundschaft vergiiteten Betrage. Durch die Kompensation von Kauf
und Verkaufsgeschaften der Kunden, die zu gleicher Borsenzeit auszufiihren 
sind, und durch den direkten Borsenhandel mit anderen Banken entsteht auf 
Courtage-Konto ein Gewinn. Dieser Gewinn wird gewohnlich beim Jahres
abschluG auf Effekten-Konto iibertragen, also wegen seiner Geringfiigigkeit 
nicht besonders in der Gewinn- und Verlustrechnung aus~~wiesen. 
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Zuweilen kommt es vor, daB ein Kunde Effektengeschafte abschlieBt, 
ohne daB er bereits Kunde der Bank ist. Will er mit ihr in standiger Ge
schaftsverbindung bleiben, so wird ihm ein Konto eroffnet; handelt es 
sich jedoch nur um ein gelegentliches Geschaft, so wird fiir den Kunden 
nicht ein besonderes Kontokorrent-Konto eingerichtet, sondern er wird beim 
Kauf auf Konto pro diverse belastet, beim Verkauf erkannt. Bei der Ab
nahme und Bezahlung der gekauften oder bei der Auszahlung des Gegen
werts der verkauften Effekten an ihn wird das Konto pro diverse erkannt 
bzw. belastet. 

Das Grundbuch fiir die auf Effekten-Konto zu buchenden Geschafte ist 
das Effekten-Memorial. Es wird, ebenso wie die iibrigen Memoriale, ge
trennt nach Eingang (SolI) und Ausgang (Haben) gefiihrt. Die Grundlage 
der Buchungen bilden die Effektenabrechnungen fiir die Kunden. Nach diesen 
Abrechnungen oder nach deren Durchschriften werden zuweilen die 'Ober
tragungen in das Effekten-Memorial vorgenommen. Meist erfolgt jedoch die 
Durchschrift bei Herstellung der Effektenabrechnung fiir den Kunden direkt 
in das Effekten-Memorial, das als Laufbogen gefiihrt wird. Zuweilen werden 
auch die Durchschriften selbst nach Effektenarten gesammelt sowie zusammen
geheftet und als Memorial verwendet. Auf einem besonderen Sammelbogen 
("Strippe") werden dann die Endziffern taglich zusammengestellt und ad
diert. Die Grundbuchungen fiir die sich aus dem Verkehr der Banken unter
einander ergebenden Effektengeschafte, also namentlich fiir die Kaufe und 
Verkaufe an der Borse, erfolgen bei den Kaufen nach den vom Verkaufel"' 
ausgestellten Rechnungen, wahrend bei den Verkaufen Durchschriften del"' 
von der Bank erteilten Verkaufsrechnungen angefertigt oder auf den laufen
den Memorialbogen iibertragen werden konnen. 'Ober die eingehenden Kauf
rechnungen werden natiirlich, sofern das Effekten-Memorial im Durchschrift
verfahren hergestellt wird, besondere Belege angefertigt, oder diese Posten 
werden nach den Rechnungen direkt in das Memorial iibertragen. Ahnlich. 
wie wir es bei anderen Grundbuchungen kennengelernt haben (siehe S. 180). 
wird bei den direkt gelieferten und an der Kasse bar gezahlten Posten haufig 
in der Kassen-Primanota nicht das Effekten-Konto fiir einen Eingang von 
Wertpapieren belastet, sondern das Ausgleichs-Konto, und dieses Konto wird 
gleichzeitig im Effekten-Memorial zu Lasten des Effekten-Kontos erkannt. 
Ebenso wird bei Effektenanlieferungen durch den Kassen-Verein im Kassen
vereins-Memorial nicht das Effekten-Konto, sondern das Ausgleichs-Konto be
lastet und im Effekten-Memorial das Effekten-Konto belastet, das Ausgleichs
Konto erkannt. Dies geschieht, wie erinnerlich ist, um im Effekten-Memorial 
zum Zwecke der leichteren Abstimmung der taglichen Gesamtziffer mit den 
entsprechend~n Ziffern des Skontros samtliche Effektenposten zusammen
zufassen. 

In dem folgenden Beispiel (Nr.85) eines Effekten-Memorials entspricht 
der erste Posten der Ausgangsseite der auf S. 384 in Beispiel 45 wieder
gegebenen Abrechnung eines Kaufgeschii.fts des Kunden Paul MiilIer, mit. 
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624 Effekten-Memorial und Effekten-Skontro_ 

deren Niederschrift zugleich die Buchung vorgenommen wurde_ Der zweite 
Posten der Ausgangsseite ist die Buchung fiir einen Verkauf von 2000.- RM. 
Dresdner Bankaktien an der Borse. Obgleich die Bank fur dieses Geschiift, 
wenn es durch einen Makler abgeschlossen wurde, Court age gezahlt hat, ist 
im Effekten-Memorial das Courtage-Konto nicht belastet worden. Vielmehr er
folgt diese Belastung gesondert an Hand der MaklerschluBnoten am Ende 
eines jeden Monats. Die Grundbuchung geht dann, wenn die Einziehung der 
Courtagen durch den Kassen-Verein erfolgt, durch dasKassenvereins-Memorial. 
Ebenso ist die Spalte "Borsenumsatzsteuer" nicht ausgefiillt worden, denn 
die Darmstii.dter und Nationalbank, an die die Effekten verkauft wurden, 
wird ja auch fiir die Borsensteuer nicht belastet. Vielmehr haben bei Borsen
geschiiften der Kaufer und der Verkaufer die Steuer je zur Halfte an das 
Finanzamt abzufiihren (siehe S.400). Die Buchung der Borsensteuer erfolgt 
in den Borsenjournalen. Dagegen werden die Borsenumsatzsteuerbetrage 
fiir die Kundengeschiifte bei deren Buchung in diese Spalte eingesetzt. Auf 
dem Borsenumsatzsteuer-Konto des Hauptbuches erscheinen also auf der 
Habenseite die dem Kunden bei Kaufen und Verkaufen belasteten Steuer
betrage, wie sie sich aus den Gesamtbetragen der Ein- und Ausgangsseiten 
des Effekten-Memorials ergeben. Auf die Sollseite des Borsenumsatzsteuer
Kontos werden dagegen die in die Spalte "im Abrechnungsverfahren ent
richteter Reichsstempel" eingesetzten Betrage gebucht. Die etwa durch 
.die Abrundung der Steuer auf volle 10 RPfg. (siehe S.393, FuBnote 1) 
.entstehenden Salden werden auf Unkosten-Konto oder auf Effekten-Konto 
Jibertragen. 

Der zweite Posten der Eingangsseite ist die Buchung fur das an der 
~lJ6rse abgeSChlOSsene Gegengeschiift zu dem Ankauf der 8000.- RM. 8% 

13erliner Hypotheken-Bank-Pfandbriefe des Kunden Paul Miiller, die bei der 
Firma S. Bleichr6der eingedeckt wurden. 

Die Durchschrift auf laufende Memorialbogen, wie sie in unserem Bei
:spiel gezeigt wurde, macht die Anwendung von Streifenformularen fiir die 
iEffektenabrechnungen, bei denen siimtliche Angaben in einer Reihe neben
,einander stehen, wiinschenswert. Werden Memorialdurchschriften ausgefer
,tigt, die als Ersatz fiir das Memorial gesammelt werden, oder erfolgt die 
:tJbertragung in ein Buch, so k6nnen die Effektenabrechnungen die in un
,serem Beispiel 44 (S. 383) angegebene Form annehmen. 

In dem obigen Beispiel (85) wurde angenommen, daB sowohl die Kunden
,geschiifte als auch die B6rsengeschiifte auf denselben Memorialbogen gebucht 
werden. Haufig wird jedoch eine Trennung vorgenommen, so daB beide Ge
schiiftsarten in besonderen Effekten-Memorialen erscheinen. 

Das Effekten-Skontro, das, wie die ubrigen Skontren, ein Hilfsbuch 
,des Hauptbuchs ist, wird nach den verschiedenen Effektenarten gefiihrt. 
Man kann daher aus jedem fiir eine Effektenart gefuhrten Konto den Bestand 
,sowie den durch die Geschiifte in dem Wertpapier eingetretenen Gewinn oder 
'Verlust ersehen. Die Buchungen werden entweder durch tJbertragung aus 
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dem Effekten-M:emorial vorgenommen, oder es werden gleichzeitig mit den 
Buchungen auf die laufenden Memorialbogen bzw. mit der Herstellung der 
Memorialdurchschriften Effekten-Skontrodurchschriften angefertigt. Diese 
dienen dann als Beleg fiir die Eintragungen in das Effekten-Skontro. Dieses 
wird meist in Karteiform angelegt. Als Ersatz fiir das Skontro die Durch-
8chriften zu sammeln, ist nicht iiblich, weil die "Obersicht und namentlich 
die Bestands- und Gewinn- oder Verlustrechnung erschwert werden wiirde. 

Da das Effekten-Skontro nur der Feststellung der Bestande und der Ge
winne oder Verluste in jeder Effektenart dienen soIl, geniigt es, neben dem 
Datum der Eintragung und der Nummer des Buchungsbelegs oder der Seiten
zahl des Grundbuchs den Namen des Gegenkontrahenten, den Nennwert, 
Kurs und Kurswert anzugeben. Die Eintragung der Provisions-Courtage
Unkostenbetrage usw. in das Effekten-Skontro ist also iiberfliissig. Zuweilen 
wird noch der Tag des Geschaftsabschlusses beizufiigen sein, weil dieser vom 
Tage der Abrechnungserteilung abweichen kann. 

Wie die Eintragungen erfolgen, geht aus folgendem Beispiel 86 hervor. 
Die beiden ersten Posten auf jeder Seite des Beispiels 86 gleichen 

sich durch Deckungsgeschafte an der Borse aus. Jedoch hat die Bank beim 
ersten Posten die 6000 1. G. Farben-Aktien dem Kunden mit 2681 / S iiber
lassen, wahrend sie beim Borsenkauf nur 2680/ Q zu zahlen brauchte, also einen 
Gewinn von einem hal ben Prozent erzielte. Der dritte Posten der Sollseite 
(6000 RM. mit 267% von S. Bleichroder) ist ein Ankauf fiir eigene Rech
nung der Bank. Diese Nostrogeschii.fte werden meist, wie in unserem Beispiel, 
mit den Kundengeschaften zusammen in das Effekten-Skontro gebucht. Bei 
einigen Banken wird jedoch ein besonderes Nostroeffekten-Skontro gefiihrt, 
um die jeweiligen Borsenengagements der Bank in eigenen Geschaften jeder
zeit aus dem Skontro ersehen zu kOnnen. Auch die auf die Nostrobestande 
zur Auszahlung gelangenden Zinsen und Dividenden werden alsdann diesem 
Skontro gutgeschrieben. Wo das Nostroeffektp.n-Skontro nicht besteht, be
gniigt man sich mit den Aufzeichnungen in der BorsenabteiIung. Dieser Be
standsposten ergibt sich beim AbschluB des Kontos aua dem OberschuB, den 
die Nennwertspalte der Sollseite gegenuber der Nennwertspalte der Haben
seite ausweist. Zum bilanzmaBigen Ausgleich ist der Gegenposten auf die 
Habenseite (per Bilanz-Konto) einzusetzen. Einzelkaufleute, offene Handels
gesellschaften, Kommanditgesellschaften usw. diirfen die Effektenbestande 
nach § 40 des HGB. nach dem Werte ansetzen, der ihnen in dem Zeitpunkte 
beizulegen ist, fiir den die Aufstellung stattfindet. Fiir Aktiengesdlschaften 
bestehen jedoch im Interesse der Aktionare Sondervorschrift.en. § 261, Abs. 1 
des HOB. bestimmt namlich: "Wertpapiere und Waren, die einen Borsen
oder Marktpreis haben, diirfen hochstens zu dem Borsen- oder Markt.preis 
des Zeitpunktes, fiir welchen die .Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser Preis 
jedoch den Anschaffung,,- oder Herstellung!'preis iibersteigt, hochstens zu 
dem letzteren angesetzt werden." Diese Beatimmung gilt nur fiir die Jahres
Ibilanzen; jedoch wird sie meist auch bei monatlichem AbschluB des Skontros 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Ann. 40 
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Soli. 

Datum Gesohiifts- Konto Nennwert absohlull 

1928 
4.9. 4.9. Deutsche Bank-Disconto 6000 
5.9. 5.9. Wilhelm Kraus 2000 

28.9. 28.9. S. BleiehrOder 6000 
28.9. 28.9. Ferdinand Marx 6000 
29.9. 29.9. Robert Blooh 2200 
30.9. 2 Tage Zinsen 8 % auf 

gekaufte 6000 RM. 
nom. 

Gewinn 
22200 

1.10. Bestand 6000 
1.10. Zu liefemde Eflekten 6000 

Kurs 

268 
266.75 

267 
267 
265 

267 
267 

Beispiel 

Effekten-Skontro. 

Seitenzahl 

Kurswert des 
Grund-
buohs 

16080 - M IV/264 
5335 - MXII/325 

16020 - M IV/288 
16020 - MIV/300 
5830 - MXII/522 

7 10 
22 90 

593151-

16020 -
16020 -

beriicksichtigt. In unserem Beispiel ist der Bestand zum Anschaffungspreise 
(2670/0) bewertet worden, weil dieser niedriger war als der Kurs vom Tage 
des Abschlusses. Haufig nimmt aber die Bank in der Bilanz noch Sonder
riickstellungen (sogenannte "stille Riicklagen") vor, indem sie die Effekten
bestitnde zu noch niedrigeren Kursen als den Anschaffungskursen oder den 
Kursen des Bilanztages bewertet (Naheres siehe Kapitel VIII, Abschnitt 5). 

Die zum Ankauf von Wertpapieren fiir eigene Rechnung der Bank ver
wendeten Barbetrage hatten, wenn sie anderen Zwecken dienstbar gemacht 
worden waren, natiirlich zinstragend angelegt werden konnen. Der auf 
Effekten-Konto erscheinende Gewinn oder Verlust ergibt sich aber nur aus 
dem Unterschied des Ankauf- und Verkaufkurses, ohne zu beriicksichtigen, 
daB die Bank zum Ankauf der eigenen Wertpapiere ihrem Betriebe fliissige 
Mittel zinsfrei entzogen hat. Randelt es sich um festverzinsliche Wertpapiere, 
und hat der Kaufer bei deren Erwerb Stiickzinsen zu bezahlen, so entsteht, da 
im Effekten-Skontro die ausmachenden Betrage einschlieBlich Stiickzinsen 
erscheinen, auf Effekten-Konto ein Zinsgewinn, und zwar in Rohe des 
Unterschieds zwischen den der Bank beim Ankauf belasteten und den ihr 
beim Verkauf gutgeschriebenen Stiickzinsen. Sind wahrend der Dauer des 
Besitzes die Kupons solcher eigenen Wertpapiere abgetrennt worden, so 
konnen zwar die der Bank beim Verkauf gutgeschriebenen Stiickzinsen 
geringer sein als die ihr beim Ankauf belasteten; andererseits ist jedoch in
zwischen der Wert der Kupons dem Effekten-Konto gutgeschrieben worden, 
so daB auch in diesem FaIle auf diesem Konto ein Zinsgewinn erscheint. 
Die beirn AbschluB des Skontros ausgewiesene Gewinn- oder Verlustziffer gibt 
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~r.86. 

I. G. Farben-Aktien. Haben. 

Seitenzahl 

Datum Geschiifts- Konto Nennwert Kurs Kurswert des 
abschIull Grund-

buchs 

1928 
4.9. 4.9. Georg Lehmann 6000 2681/ 2 16110 - MXI/167 
5.9. 5.9. Dresdner Bank 2000 266,75 5335 - M IV/270 

28.9. 28.9. Commerz- und Priv.-Bank 2200 265 5830 - M V/172 
30.9. Hardy &: Co. 

(noch zu lie/ern) 6000 267 16020 -

30.9. Bestand 6000 267 16020 -

22200 59315 1-
I 

I 
also kein vollig zutreffendes Bild von dem durch die Effektengeschafte 
fiir eigene Rechnung erzielten Erfolg. Andererseits ist dem Zinsen-Konto 
der Zinsgewinn aus den zum Ankauf der eigenen Wertpapiere verwendeten 
Betragen entzogen, so daB auch das Jahresergebnis dieses Kontos nicht 
ganz zutreffend ist. Obgleich hierdurch der Gesamtgewinn der Bank nicht 
wesentlich beeinfluBt wird, pflegen die Banken beim AbschluB der Konten im 
Interesse einer genauen "Obersicht doch haufig einen Ausgleich vorzunehmen. 
Das Effekten-Konto wird fUr die Zinsen auf denjenigen Geldbetrag belastet, 
den die Bank fiir die angekauften Effekten bezahlt hat. Als ZinsfuB wird meist 
der durchschnittliche Diskontsatz der Reichsbank angenommen. 1m obigen 
Beispiel ist daher fUr Zinsen ein Betrag von 7,10 RM. dem Konto belastet. 

Ferner sind beim AbschluB des Effekten-Skontros noch die 80genannten 
"abzunehmenden" und "zu liefernden" Effekten zu berucksichtigen. Am 
AbschluBtage stehen namlich meist noch Effektenlieferungen aus. Die Bank hat 
im obigen Beispiel am 28. September fUr einen Kunden (Ferdinand Marx) 
Effekten verkauft, der Kunde wird also noch im alten Jahre erkannt und 
das Effekten-Konto fiir den Betrag belastet. Wenn die StUcke nun erst im 
nachsten Monat an den Borsenkaufer (Hardy & Co.) geliefert werden, wird 
im Effekten-Skontro des alten Monats dem Sollposten kein Habenposten 
gegenuberstehen. Daher werden die abzunehmenden Effekten auf die Soll
seite, die zu liefernden auf die Habenseite des Skontros zum Kurse des Gegen
postens, in der Regel mit roter Tinte, eingesetzt. Nach AbschluB des Skontros 
werden sie auf der entgegengesetzten Seite, genau so wie die Effektenbestande, 
vorgetragen. 

40* 
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Besondere Beachtung verdient beim AbschluB des Effektenskontros 
schlieBlich die Verbuchung der Reporteffekten (siehe S. 474). Die Be
stande an Reporteffekten werden ebenso wie die Besta.nde an eigenen Wert
papieren auf der Habenseite des Effekten-Skontros eingesetzt. Angenommen. 
der Kunde Paul Miiller kaufe am 16. September 6000 RM. I. G. Farben-Aktien 
per Ende September zu 264% , Die Bank kaufe den Posten an der Borse 
desselben Tages zu gleichem Kurse von der Berliner Handels-Gesellschaft. 
Miiller nehme die Stiicke Ende September nicht ab, sondern prolongiere das 
Engagement. Es wird ihm daher Ende September Abrechnung erteilt iiber 
den am 16. September gekauften Posten und gleichzeitig iiber einen Verkaufs
posten per Ende September (die Hereingabe) zum Liquidationskurse, der 
266% betrage. Fiir den Betrag des Ankaufspostens wird er auf Grund der 
Monatsabrechnung zugunsten des Effekten-Kontos belastet, fiir den Betrag 
der hereingegebenen Stiicke zu Lasten des Effekten-Kontos erkannt. Gleich
zeitig mit der Abrechnung wird ihm mitgeteilt, daB er Ende Oktober 6000 RM. 
I. G. Farben-Aktien zu 266% einschlieBlich 0,50% Report = 2661/.% ab
zunehmen habe. Die Berechnung hieriiber wird ihm erst ultimo Oktober 
erteilt. Die Bank prolongiere nun die von der Berliner Handels-Gesellschaft 
am 16. September gekauften Effekten nicht, sondern nehme sie als Report
effekten Ende September abo Die Buchungen im Effekten-Skontro wiirden 
sich dann - ohne Beriick."lichtigung des Kurswertes - folgendermaBen 
stellen: 

I. G. Farben-Aktien. 

30.9. 28 6000 Berliner Handela- 264 30.9.28 6000 Paul M iiller 264 
Geaellacha/t 

30.9.28 6000 Paul Miiller 266 30.9.28 6000 Reporlel/ekten 266 

Die Bank hat. also auf Effekten-Konto einen Bestand von· 6000 RM. 
I. G. Farben-Aktien. eben die Reporteffekten. Sie muB fiir diese zum Aus
gleich einen Gegenposten auf die Habenseite des Skontros einsetzen. Frag
lich ist nur, zu welchem Kurse die Reporteffekten in die Bilanz eingestellt 
werden miissen. Wiirde dies, wie bei den eigenen Effekten, auch wenn der 
Kurs am ultimo September hoher ist als der Ankaufskurs, immer zum nied
rigeren Kurse geschehen (also in unserem Fall zu 2640/ 0 , wie die Effekten 
von der Berliner Handels-Gesellschaft gekauft worden sind), so entstande 
auf dem Effekten-Konto ein bilanzmaBiger Verlust, wahrend im nachsten Mo
nat ein entsprechender Gewinn zutage trato. Das Bilanzbild wiirde daher 
verschleiert werden. Um dies zu verhindern, pflegt man Reporteffekten zum 
Kurse des AbschluBtages einzusetzen, auch wenn dieser Kurs hoher ist als 
der Ankaufspreis. 

Hat die Bank Effekten fiir eigene Rechnung per Ultimo des nachsten 
Monats gekauft oder verkauft, so erscheinen sie im a.lten Monat iiberhaupt 
nicht im Effekten-Skontro. Ein ahnlicher Fall liegt vor, wenn die Bank 
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eigene Effekten per Ultimo des AbschluBmonats gekauft und abzunehmen 
hat, die Stucke aber nicht abnimmt, sondern hereingibt, also prolongiert. 
Die beiden Posten gleichen sich dann im Effekten-Skontro aus; auf der Soll
seite erscheint der Ankauf, auf der Habenseite die Hereingabe als Verkauf 
zum Liquidationskurs. Der Riickkauf zum Ende des ersten Monats nach dem 
AbschluBtage erscheint nicht mehr in alter Rechnung. Daher kann durch 
die Reportierung ein Effektenbestand in der Bilanz als solcher verschwinden; 
allerdings wird Gewinn oder Verlust bis zum SchluB des AbschluBtages ver
rechnet, weil der Liquidationskurs, der fiir den Verkauf ausgeworfen ist, un
gcfiihr dem Kurse des AbschluBtages entspricht. Baisse-Engagements der 
Bank konnen nie auf dem Effekten-Konto erscheinen, denn blanko verkaufte 
Effekten mussen zur Lieferung hereingenommen werden, wodurch sich das 
Effekten-Konto ausgleicht. Fiir Verluste, die der Bank aus Termingeschaften 
voraussichtlich erwachsen werden, die uber den AbschluBtag hinausreichen, 
wird ein vorsichtiges Institut ebenfalls Sonderreserven stellen. 

10. Kontrollen und Revisionen in der Effektenabteilung. 
Bei der Organisation der Effektenabteilung ist auf gut wirkende Kon

trollen besonderes Gewicht zu legen, weil in wenigen Abteilungen Veruntreu
ungen leichter auszufiihren sind als hier. Der Wert der bei den Banken 
ruhenden Effekten ist bedeutend und erheblich groBer als die Betrage an 
barem Gelde. Die Verwertung der Effekten ist allerdings infolge der Nume
rierung, wie auf S.205 erwahnt, schwieriger als die baren Geldes, immerhin 
jedoch oft moglich; namentlich wenn der Verlust nicht sofort entdeckt wird 
und durch die Vermittlung der Behorden den Banken nichtAnzeige erstattet 
und somit vor Ankauf der Stucke gewarnt worden ist. 

Dort, wo die Moglichkeit aufbOrt, standige, mit dem Betriebe verbundene 
Kontrollen zu schaffen, muB die regelmaBige oder gelegentliche Priifung, sei 
es durch Beamte einer besonderen Kontrollstelle, z. B. der Revisionsabteilung, 
oder durch Aufsichtsratskommissionen usw. eingreifen. Deren Notwendigkeit 
tritt in der Effektenabteilung verhiiltnismaBig haufig ein. Wir haben bei 
Besprechung der Einrichtungen des Kassenbiiros gesehen, daB es unmoglich 
ist, zu verhindern, daB der Kassierer eine Summe Geldes aus der Kasse nimmt 
und damit sofort das Weite sucht, und daB dagegen nur moglichst haufige 
Abstimmungen des Kassenbestandes mit dem Sollbestand der Bucher einiger
maBen schutzen konnen. Fiir die Effektenabteilung finden die gleichen Ge
sichtspunkte sinngemaBe Anwendung. Aber hier ist die Revision weit schwie
riger durchzufiihren als in der Kasse. Der Kassenbestand kann taglich ohne 
groBe Miihe festgestellt werden, selbst groBe Summen sind mit Leichtigkeit 
und in verhiiltnismaBig kurzer Zeit schnen zu zahlen. Anders bei den Ef
fektenbestanden. Es ware ganz unmoglich, etwa taglich den Bestand der 
im Tresor einer Bank mittleren oder groBeren Umfanges ruhenden Wertpapiere 
aufzunehmen. Abgesehen von ihrer groBen Anzahl, bietet auch die Ver-
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schiedenheit der Effektenarten Schwierigkeiten bei der Durchzahlung. 
Schon die Riickgabe der Effekten an die Tresorverwalter erfordert zuviel 
Zeit. Diese miissen aber die Effekten personlich erhalten, um die Verant
wortung fiir die Richtigkeit iibernehmen zu kOnnen. Die Einfiihrung des 
Sammeldepots hat zwar den Umfang der Tresoreffekten einer jeden Bank 
erheblich vermindert. Dennoch wiirde aber deren tagliche Aufnahme sich 
praktisch allenfalls nur in kleinen Betrieben durchfiihren lassen. Man be
gniigt sich daher meist damit, die Effektenbestande am Schlusse eines jeden 
Monats nachzuzahlen und mit den Depotbiichern abzustimmen. Ferner werden 
von Zeit zu Zeit plotzlich Revisionen vorgenommen, die sich meist auf Stich
proben beschranken, die in der Abstimmung einzelner Effektenarten bestehen. 

Die groBe Gefahr von Unterschlagungen durch einen mit der Aufbewah
rung der Effekten betrauten Beamten haben dazu beigetragen. dem auf S. 565 
geschllderten System einer getrennten Aufbewahrung der Effektenmantel 
und der Zinsschein- oder Dividendenscheinbogen Anhanger zu gewinnen. In 
der Tat konnen Unterschlagungen dadurch erschwert werden, weil mindestens 
zwei Beamte an der Veruntreuung beteiligt sein miiBten, wenn es gelingen 
solI, die vollstandigen verkauflichen Stiicke (also Effektenmantel und Zins
schein- oder Dividendenscheinbogen) zu entwenden. Jedoch ist auch bei diesem 
System die Gefahr einer Entwendung der Zinsschein- oder Dividendenschein~ 
bogen allein nicht beseitigt. Selbst wenn das Fehlen dieser Bogen entdeckt 
wird, kann ihr unrechtmaBiger Besitzer die Scheine noch verwenden, weil 
nach § 799 BGB. ein Aufgebotsverfahren auf Zins-, Renten- und Gewinnan
teilscheine nicht zulassig ist. Allerdings ist es mogJich, den Schuldner (Staat, 
Stadt, Hypothekenbank, Aktiengesellschaft usw.) von der Entwendung in 
Kenntnis zu setzen, und dieser kann, wenn der Zins- oder Dividendenschein 
zur EinlOsung vorgezeigt wird, Nachforschungen dariiber anstellen lassen, 
wer der unrechtmii.Bige Besitzer ist (s. a. S. 600). 

Da die Tresorverwalter die Verantwortung dafiir iibernehmen, daB sich 
alIe eingelieferten Effekten im Tresor der Bank befinden, so liegt es nahel 
sie auch mit der Nachpriifung zu betrauen, ob ihnen die Papiere auch tat" 
sa.chlich iibergeben worden sind. In Betrieben, in denen die Effekten-Ein
und -Ausgangsbiicher (Depot-Primanoten) oder die das Buch ersetzenden 
Bogen neben allen Ein- und Auslieferungen von Wertpapieren von oder an 
die Kunden bzw. fiir deren Rechnung auch die tatsii.chlichen Effektenliefe
rungen von und an Banken - auf Grund der B6rsengeschafte fiir die Kund
schaft oder fiir eigene Rechnung der Bank - enthalten (siehe S.571), kann 
diese Kontrolle an Hand der Ein- und Ausgangsbiicher oder -bogen von der 
Tresorverwaltung vorgenommen werden. Sie kann hiernach feststellen, ob 
sie samtliche als "eingeliefert" gebuchten Wertpapiere erhalten hat und muD 
daher eine Unterschlagung auf dem Wege von der Einlieferungsstelle bis zur 
Obergabe an den Tresor sofort entdecken. Gleichzeitig ersieht sie in diesem 
FaIle aus der Depot-Primanota, ob die Anweisungen zur Auslieferung von 
Effekten durch Buchungen belegt sind. Allerdings k6nnte der Beamte, der 
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die Depot-Prima.nota zu' fiihren hat, Effekten unterschIagen und gleichzeitig 
die Eintragung des Eingangs unterlassen. Um dies zu verhindern, konnen 
die Eingangsbuehungen im Effekten-Ein- und -Ausgangsbuch, soweit sie Ein
lieferungen von Kunden oder von Dritten fiir deren Rechnung betreffen, von 
einer Revisionsstelle - einer besonderen Unterabteilung .. Effektenkon
trolle" oder der Revisionsabteilung - tii.glich mit den Bestii.tigungsschreiben 
an die Kunden oder deren Durchschriften, den Briefen der Kundschaft iiber 
Postsendungen usw. vergIichen werden. Diese Kontrolle kann auch von der 
Korrespondenzabteilung, die den Schriftwechsel mit den Kunden fiihrt und 
daher auch deren Anweisungen iiber Effekteneinginge erhii.lt, vorgenommen 
werden. Gleichzeitig kann diese Abteilung kontrollieren, ob alle von den 
Kunden gewiinschten EffektenausIieferungen (Obersendungen durch die 
Post usw.) richtig vorgenommmen worden sind. Die Eintragungen in das Ein
und Ausgangsbuch iiber StiickeIieferungen auf Grund von BOrsengeschiften 
- Lieferungen durch Boten oder durch denKassen-Verein-konnen in rum
lieher Weise dureh Vergleich mit den Grundbuchungen im Effekten-Memorial 
oder in einigen Betrie ben mit der Kassen-Primanota und dem Kassen-Vereins
Memorial (siehe S. 622) abgestimmt werden. Diese Kontrolle erfolgt freilich 
nieht durch die Korrespondenzabteilung, weil dort nicht die Grundbuchungen 
vorgenommen werden, sondern von einer Revisionsstelle. Allerdings konnte 
es in kleinen Betrieben, wo die Fiihrung der Grundbiicher nicht immer rii.um
Iich getrennt von der Fiihrung des Effekten-Ein- und -Ausgangsbuches er
folgt, zuweilen vorkommen, daB der untreue Beamte auch die Eintragung 
in das Grundbuch verhindert. In diesem Fall wiirde die UnterschIagung 
ebenfalls - allerdings erst nach SehIuB des Monats - entdeekt werden, 
wenn das mit den Grundbiiehern iibereinstimmende Effekten-Skontro eine 
VerpfIichtung der Bank an Wertpapieren ergibt, weil dem Verkauf an den 
Kunden kein Gegenposten durch die auf Grund des Borsenkaufs gelieferten 
Effekten gegeniibersteht. 

Werden die an der Borse erfolgten Kaufe und Verkaufe jedoch nieht 
nach den tatsaohIiohen Lieferungen in die Depot-Primanota eingetragen, son
dern, wie es in der Regel geschieht (siehe S. 572), naoh den Abreehnungen an 
die Kundschaft unter besonderer Buehung der Nostrogesehifte, so wird die 
Kontrolle gewohnlich in anderer Weise vorgenommen. Die Depot-Primanota 
kann in diesem Falle, soweit sie die Effektenkaufe und -verkii.ufe der 
Kundschaft und die Nostro-Borsengesehifte enthii.lt, iiberhaupt nicht zur 
Kontrolle herangezogen werden, weil in ihr nieht angegeben ist, von welcher 
Bank die Stiicke eingehen oder an welohe Bank sie geliefert werden sollen. 
Diese Angaben miiBten erst nach den Borsenjournalen ergii.nzt werden. Es 
kommt hinzu, daB die gekauften Effekten oft erst naoh einigen Tagen ge
liefert werden, so daB die Tresorverwaltung aueh die riickstii.ndigen Liefe
rungen beriieksichtigen miiBte. Die stii.ndige Kontrolle dieser Lieferungen 
erfolgt jedoch meist in der Effektenkasse an Hand der Borsenjournale (siehe 
S. 573); die Arbeit miiBte also doppelt ausgefiihrt werden. Daher wird in 
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den Betrieben, wo die Kundenkaufe und -verkaufe auf Grund der Kunden
abrechnungen usw. in die Depot-Primanota gebucht werden, die Kontrolle, 
ob aIle eingegangenen Wertpapiere an den Tresor abgeliefert undrichtig 
gebucht wurden, gewohnlich nicht von der Tresorverwaltung vorgenommen. 
Man verbindet sie vielmehr mit der Depotbuchkontrolle, die von der 
Kontrollstelle vorgenommen wird, zumal ohnehin, wie erwahnt, auch bei dem 
eben geschilderten Verfahren eine solche Stelle oder die Korrespondenz
abteilung mit der Nachpriifung der Effektenlieferungen von der Kundschaft 
oder von Dritten fiir deren Rechnung beschaftigt werden muB. 

In der Regel priift die Kontrollstelle samtliche Buchungen in die Depot
Primanoten an Hand der Originalbelege nach; gleichgiiltig, ob es sich um 
Effekten-Ein- und -Auslieferungen von und an Kunden oder an Dritte handelt. 
Besondere Revisionsbeamte sind daher in der Effektenkasse standig tatig. 
Gleichzeitig kontrolliert sie haufig auch den Ein- und Ausgang der auf Grund 
von Borsengeschaften erfolgenden Effektenlieferungen und die Ablieferung 
der Eingange an den Tresor. Ferner gelangen die Durchschriften der an die 
Kunden gerichteten Bestatigungsschreiben iiber Ein- und Auslieferungen von 
Effekten (siehe S. 571 und 573) an diese Kontrollstelle, und an Hand dieser 
Durchschriften stellt sie die Richtigkeit der Buchungen in die Depotbiicher 
bzw. Depotkarten fest. Dadurch werden 'Obertragungsfehler in die Depot
bucher eingelieferter oder ausgelieferter Wertpapiere rasch entdeckt. Um 
diese Kontrolle wirksam zu gestalten, wird daher bei den meisten Banken Wert 
darauf gelegt, daB samtliche Ein- und Auslicferungen, unabhangig von 
der Quittungsleistung sowie auch davon, ob der Kunde selbst oder ein von 
ibm Beauftragter Lieferer oder Empfanger der Stucke ist, dem Kunden brief
lich bestatigt werden. 

Gleichzeitig muB sich aber die Kontrolle darauf erstrecken, ob die sich 
aus den Sach-Depotkonten ergcbenden Effektenbestande mit dem Bestands
buch (Lagerbuch) der Tresorverwaltung iibereinstimmen. Die Abstimmung 
der Personen-Depotkonten mit den Sach-Depotkonten erfolgt, wie auf S. 594 
dargestellt wurde, in der Depotbuchhaltung, sofern nicht beide Depotkonten 
im Durchschreibeverfahren in einem Arbeitsgang hergestellt werden, so daB 
dadurch schon Fehler vermieden werden. Wir haben gesehen (S. 572), daB 
die Tresorverwaltung samtliche bei ihr eingegangenen und ausgelieferten 
Wertpapiere in ein Lagerbuch (Bestandsbuch) eintragt. Dieses Buch ent
halt also die Sollbestande des Tresors, getrennt nach den einzelnen Wert
papieren. Es ist ferner schon darauf hingewiesen worden (S. 587 u. 595), daB 
auf jedem Sach-Depotkonto oder separat Aufstellungen angefertigt werden, 
aus denen die bei jeder Lagerstelle befindlichen Sollbestande in jedem Wert
papier hervorgehen. Die Sollbestande der Aufstellungen "Tresor" in der 
Depotbuchhaltung miissen daher 'Obereinstimmung mit dem Bestandsbuch 
des Tresorverwalters ergeben. Wird neben den Staffeln ubcr die Sollbestande 
in jedem Wertpapier in der Depothuchhaltung eine aIle Sollhestande hei 
jeder Lagerstelle umfassende Gesamtaufstellung gefiihrt (siehe S.587), oder 
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wird bei maschineller Depotbuchhaltung ein Umsatzbogen angefertigt, aus 
dem samtIiche bei einer Lagerstelle verwahrten Effekten ersichtlich sind 
(siehe S.596), so kann die Kontrolle sich zunachst auf den Vergleich der 
Gesamtsumme der Sollbestande des Tresors mit der Gesamtsumme der sich 
aus dem Lagerbuch des Tresors ergebenden Bestande beschranken, und nur 
bei Unstimmigkeiten sind die einzelnen Konten zu vergleichen. Aus diesem 
Orunde wird zuweilen in der Tresorverwaltung neben dem Lagerbuch, in 
dem, wie wir gesehen haben (S.572), fiir jede Effektengattung ein Konto 
eingerichtet ist .• laufend eine die Konten zusammenfassende Gesamtaufstel
lung der Bestande gefiihrt. Diese muB alsdann aber von Zeit zu Zeit von der 
Kontrollstelle mit den Wertpapierkonten abgestimmt werden. 

Da in den Staffeln der Sach-Depotkonten, den Sammelkarten oder den 
Gesamtaufstellungen der Lagerbestande nur die Sachbestande erscheinen, 
mussen bei den Abstimmungen die riickstandigen Lieferungen beachtet 
werden. Diese gehen, wie wir auf S. 522 gesehen haben, aus den in der Effekten
kasse mit den Lieferungsvermerken versehenen Durchschriften der Borsen
journalbogen hervor, oder aus der nach diesen Bogen angefertigten Kartei 
(s. S. 573). Zuweilen wird noch an Hand dieser Kartei tiiglich eine Aufstellung 
der riickstiindigen Posten an die Revisionsstelle gesandt. 

Ergeben sich bei einer solchen Kontrolle Differenzen, so wird man deren 
Ursachen an Hand der Belege und Bucher ermitteln. Sie brauchen keines
wegs immer auf Veruntreuungen zu beruhen. Es kann z. B. der Fall ein
treten, daB ein Posten Effekten fiir einen Kunden an der Borse gekauft, vom 
Verkiiufer aber die Lieferung an die Bank unterlassen, der Posten aber den
noch in den Borsenjournal-Durchschriften, die zur Kontrolle der ruckstan
digen Lieferungen herangezogen werden, irrtumlich mit dem Erledigungs
vermerk versehen wurde. Auch kann die Kontrollstelle beim Herausscbreiben 
der offenen Posten aus den Borsenjournal-Durchschriften diesen Effekten
betrag ubersehen haben. Um solche Febler festzustellen, ist es notig, das 
Effekten-Skontro zu Hilfe zu nehmen. 1m Skontro muB sich jeder Ankaufs
posten mit einem Verkaufsposten oder mehreren gleichen Gesamtbetrages 
ausgleichen. Ein Saldo entsteht nur, wie wir gesehen haben, wenn die Bank 
eigene Effekten oder ReporteffE'kten hat oder wenn Effekten noch abzunehmen 
oder zu liefern sind. Aus dem Effekten-Skontro kann man daher leicht ersehen, 
ob z. B. die an den Kunden von der Bank verkauften Papiere tatsachlich 
an der Borse gekauft und an die Bank geliefert wurden. Eine Unstimmig
keit zwischen dem in einem Wertpapier im Tresorbestandsbuch ausgewiese
nen Saldo und dem sich aus dem Sacb-Depotkonto ergebenden kann auch 
durch einen Fehler bei den Eintragungen in das Sacb-Depotbuch entstanden 
sein. Dieser Fehler kann bei der Abstimmung mit dem Personen-Depotkonto 
ubersehen worden sein, oder es kann, wenn die Personen- und Sach-Depot
bucher nach denselben Belegen gefiihrt oder gegenseitig durcbgeschrieben 
werden, ein als Unterlage fur die Buchung dienender Beleg verloren gegangen, 
der Veriust aber bei dem Vergieich mit der Depot-Primanota (siehe S.632) 
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ubersehen worden sein. Werden beide Arten von Depotbuchern nach ver
schiedenen Belegen gefUhrt, so kann dieser Fehler allerdings nur entstanden 
sein, wenn gleichzeitig derselbe Posten bei der Abstimmung der Personen
mit den Sach-Depotbuchern ubersehen wurde. 

Die Kontrolle der Revisionsstelle begnugt sich jedoch nicht nur mit der 
NachprUfung der sich aus dem Bestandsbuch ergebenden Bestande des Tre
sors an Hand der Aufstellungen der Depotbuchhaltung, sondern sie erstreckt 
sich auch auf eine entsprechende Abstimmung der in der Depotbuchhaltung 
gebuchten Sollbestande der ubrigen Lagerstellen, also des Sammeldepots und 
der auswartigen Banken. Zu diesem Zweck muB fUr diese Lagerbestande 
ein dem Bestandsbuch der Tresorverwaltung entsprechende Einrichtung ge
schaffen werden. FUr die im Effekten-Giro-Depot verwahrten Wertpapiere 
dient hierfUr die auf S.582 erwahnte Aufstellung - in Buch- oder Kartei
form -, die nach den auf das Effekten-Giro-Depot gezogenen Schecks oder 
im Scheckheft verbleibenden Scheckabschriften sowie nach den Empfangs
bescheinigungen des Kassen-Vereins angefertigt wird. FUr die auswartigen 
Depots wird gewohnlich ebenfalls in der Effektenkasse eine Staffel gefUhrt. 
und zwar nach den Versandbriefen der Korrespondenzabteilung an diese 
Lagerstellen oder deren Durchschriften, sowie nach den Briefen der Lager
stellen an die Bank, in denen der Eingang von Effekten in das Depot oder 
der Ausgang aus dem Depot angezeigt wird. Bei dem Vergleich dieser 
Aufstellungen mit der Depotbuchhaltung Mnnen, wie bei der Abstimmung 
der Tresor-Sollbestande, statt der dem Sach-Depotkonto jedes Wertpapiers 
beigefugten Staffel (siehe S.587) oder der Sammelkarte {siehe S. 595} zu
nachst ebenfalls die fUr das Sammeldepot und fUr die Depots bei den aus
wartigen Banken hergestellten Gesamtaufstellungen oder die Umsatzbogen 
herangezogen werden. Auch bei den Abstimmungen der beim Sammeldepot 
liegenden Effekten mussen diejenigen Posten berucksichtigt werden, die das 
Giro-Effekten-Depot der Bank noch nicht geliefert hat, die aber bereits auf 
den Depotkonten gebucht worden sind. 

Wie oben gezeigt wurde, befaBt sich die Revisionsstelle u. a. mit der 
NachprUfung der Effekten-Ein- und -Ausgange auf Grund der Borsengeschafte, 
um festzustellen, daB diese Wertpapiere ordnungsmaBig an den Tresor ab
geliefert werden. Diese Tatigkeit wird haufig durch eine andere Einrichtung 
ersetzt. Es wird in der Depotbuchhaltung oder zuweilen in der Revisionsstelle 
neben den Depotkonten, die den SoIl bestand an Wertpapieren angeben, 
eine sogenannte Ist-Bestandskartei gefUhrt. Sie dient der Feststellung, 
welche Wertpapiere sich effektiv im Tresor befinden mussen. Wir haben ge
sehen (S.630), daB in manchen Betrieben die effektiven Lieferungen aus 
Borsengeschaften im Effekten-Ein- und -Ausgangsbuch erscheinen, und in 
diesem Falle durch dessen Vergleich mit dem Tresorbestandsbuch verhindert 
werden kann, daB eingelieferte Effekten, die ins Ein- und Ausgangsbuch ein
getragen werden, auf dem Wege zum Tresor entwendet werden, wahrend eine 
etwaige Veruntreuung durch den dieses Buch fUhrenden Beamten bei gleich-
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zeitiger Unterlassung der Eintragung der Lieferung durch die Abstimmung 
des Ein- und Ausgangsbuches mit den Effektengrundbiichem sofort entdeckt 
werden wiirde. In Betrieben, wo jedoch die Lieferungen aus Borsengeschaften 
nicht in der Depot-Primanota erscheinen und eine standige 'Oberwachung 
dieser Ein- und Ausgange durch eine Revisions stelle vermieden werden solI, 
ist die Fiihrung der Ist-Bestandskartei unerla8lich. Sie besteht aber zu
weilen auch dort, wo diese standige Kontrolle durch die RevisioDBstelle an
gewendet wird. 

Die Ist-Bestandskartei wird gewohnlich ebenfalls na.ch den Wertpapier
gattungen gefiihrt. Die Eintragungen der Effektenlieferungen auf Grund von 
Borsenkaufen und -verk8.ufen erfolgen nach den bei den Lieferungen an die 
Bank vom Verkaufer ausgestellten Rechnungen und bei Lieferungen der 
Bank an eine Borsenfirma. nach den von ihr erteilten Rechnungen oder deren 
Durchschriften. Zum Zwecke der Kontrolle ist darauf zu achten, da8 samt
liche Rechnungen oder Durchschriften der Stelle zugeleitet werden, wo die 
Ist-Bestandskartei gefiihrt wird. Um zu verhindem, da8 dies unterbleibt, 
ist es zweckma8ig, anzuordnen, da8 auch diejenigen Rechnungen und Durch
schriften, die nicht effektive Lieferungen, sondern Stiickeiiberweisungen 
durch die roten Schecb auf das Giro-Effekten-Depot betreffen, an den 
Karteifiihrer gesandt werden. Dieser kann alsdann zuna.chst an Hand der 
Effektengrundbiioher oder des Effekten-Skontros feststellen, ob er samtliche 
Belege erhalten hat. Die durch 'Oberweisungen durch rote Sohecb gelieferten 
Posten miissen alsdann fiir die Buohungen in die Ist-Bestandskartei aus
gesondert werden. Diese Arbeit ist nicht schwierig, do. aus den Rechnungen 
hervorgeht, ob eine effektive Lieferung der Stiioke oder 'Oberweisung durch 
Effektenscheck stattgefunden hat. 

Da die Ist-Bestandskartei zur Kontrolle dienen solI, welche Effekten 
sich im Tresor der Bank befinden miissen, so muD sie neben den Ein- und Aua
lieferungen auf Grund von Borsengesoh8.ften auch die Effekten-Ein- und 
Ausgange der Kundschaft oder von Dritten fiir deren Rechnung enthalten. 
Die Eintragung dieser Posten erfolgt naoh einer Durchschrift der Depot
Primanota, deren Richtigkeit, wie erwahnt, ohnehin von einer RevisioDSstelle 
an Hand der Durchsohriften zu den Bestatigungsschreiben an die Kunden, 
der Briefe der Kunden iiber Postsendungen, der Durchschriften zu den Ver
sandschreiben und ahnlicher Belege festgestellt wird. 

Die Abstimmung der Ist-Bestandska.rtei mit dem Tresorbestandsbuch 
erfolgt mogliohst haufig, in manohen Betrieben taglioh. 

Aus diesen Ausfiihrungen geht· hervor, da8 neben der RevisioDBstelle 
auch die Depotbuchhaltung wiohtige Aufgaben als Kontrollorgan der Ef
fektenkasse und der Depotverwaltung zu verrlchten hat. Daher ist auf die 
ordnungsma8ige Fiihrung der Depotkonten gr08er Wert zu legen. Auch ist 
streng darauf zu achten, da8 die Angestellten der Tresorverwaltung nicht 
oder nur in Gegenwart der Depotbuchha1ter Zutritt zu den Depotkonten 
erhalten. Es ist auoh ratsam, die Depotbuchhalter anzuweisen, da8 nur sie 
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allein Eintragungen vornehmen diirfen. Anderungen sind iiberhaupt unzu
lassig. Bei Anwendung des maschinellen Verfahrens ist die Moglichkeit, daB 
Eintragungen von einer unberufenen Seite erfolgen, namentHch wenn der 
Zutritt zu den Karteikasten erschwert ist, besonders gering. Raufig wird 
die Depotbuchhaltung nicht der Effektenabteilung, sondem der Buchhaltung 
angegliedert, um eine raumliche Trennung von der Effektenabteilung und 
dem Tresor herbeizufiihren und dadurch eine personliche Verbindung mit 
den in diesen Abteilungen arbeitenden Angestellten nach Moglichkeit zu 
vermeiden. 

Besonderen Wert fiir die Kontrolle besitzen femer die an die Kundschaft 
jii.hrlich oder halbjahrlich versandten Depotausziige (siehe S.597). Es ist 
darauf zu achten, daB diese Ausziige nach ihrer Herstellung in der Depot
buchhaltung nicht mehr von irgendeinem Unbefugten, namentlich nicht 
von einem Angestellten der Tresorverwaltung, geandert werden konnen. Es 
darf - neben der Depotbuchhaltung. - auch niemand EinfluB auf die An
fertigung oder Absendung der Depotausziige ausiiben. Von wesentlicher 
Bedeutung ist ferner, daB die Bestiitigungsschreiben der Kunden iiber ihren 
Depotbestand an eine unabbangige Stelle gerichtet und ausschlieBlich dieser 
Stelle zugeleitet werden. Raufig wird den Ausziigen ein an die Revisions
abteiIung gerichteter Briefumschlag zur Benutzung fiir die Riicksendung der 
Bestatigungen beigelegt. 

All die geschilderten standigen Kontrollen konnen jedoch eine volle 
Sicherheit gegen Veruntreuungen nicht schaffen, wenn die Effektenbestande 
des Tresors nicht von Zeit zu Zeit an Rand des hier gefiihrten Bestandsbuches 
revidiert werden. Wir haben gesehen, daB die Kontrollen zwar die richtige 
Fiihrung des Bestandsbuches feststellen konnen; sie vermogen aber nicht 
dessen "Obereinstimmung mit den tatsachlichen Tresorbestanden darzutun. 
Diese Priifung ist Aufgabe der in bestimmten Zcitabstanden - gewohnlich 
monatlich - oder gelegentlich erfoIgenden Revisionen. Sie werden am besten 
ebenfalls von einer unabhangigen Stelle, z. B. der Revisionsabteilung, vor
genommen. Auf sie darf natiirlich die Tresorverwaltung keinerlei EinfluB 
ausiiben. 

Die Zahlung der Tresorbestande geschieht in folgender Weise. Die mit 
Papierbandem versehenen Pakete werden einer groBeren Anzahl von Re
visoren iibergeben; diese vergleicben deren InbaIt mit den auf den Biindem 
vennerkten Ziffem und tragen die Rohe des Bestandes nebst dem Namen 
des Effekts in eine Liste ein. Raben die Revisoren den Inbalt der Pakete 
mit der Aufschrift iibereinstimmend gefunden. so setzen sie ibre Namen auf 
die Bander, um zu bescheinigen, daB der angegebene Effektenbetrag tatsach
lich vorbanden ist. Das ist notwendig, um in dem FaIle, daB sich der Inhalt 
eines Paketes spater als unrichtig erweist, jederzeit feststellen zu konnen, 
welcber Angestellte die Nacbzablung vorgenommen hat. Damit bei dieser 
Tiitigkeit· nicht selbst Entwendungen vorgenommen werden konnen, wird 
es ratsam sein, die Zahlung so vomehmen zu lassen, daB mehrere Revisoren 
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an gemeinsamen Tischen arbeiten, so daB der eine den anderen unbeabsich
tigt kontrolliert. 

Der in die Liste eingesetzte Effektenbestand wird nun mit dem sich aus 
den Wertpapierkonten des Tresorbestandsbuches ergebenden Salden abge
stimmt. Ergeben sich Differenzen, die nicht durch Irrtiimer (Additions
fehler usw.) bei der Aufstellung der bei der Nachzahlung der Bestande an
gefertigten Listen entstanden sind, so muB an Hand der Biicher und Belege 
festgestellt werden, ob und wann die Tresorverwaltung die im Bestandsbuch 
enthaltenen, aber nicht im Tresor liegenden Wertpapiere erhalten hat. Sind 
Effekten im Tresor vorhanden, die nicht im Bestandsbuch verzeichnet sind, 
so ist ebenso zu ermitteln, wie der Buchungsfehler entstanden ist und wes
halb er bei der Abstimmung der Depotbuchhaltung mit dem Tresorbestands
buch nicht entdeckt worden ist. 

Die beim Giro-Effekten-Depot und bei den auswartigen Lagerstellen 
verwahrten Effekten lassen sich natiirlich nicht in derselben Weise nach
zahlen und mit den Bestandsbiichern vergleichen wie die Tresorbestande. 
Jedoch muB sich die Kontrollstelle auch in bezug auf diese Papiere die Sicher
heit verschaffen, daB die buchmallig ausgewiesenen Bestande mit den An
gaben dieser Tresorstellen iibereinstimmen. Daher werden die auf S. 596 er
wahnten Aufstellungen der Depotbuchhaltung iiber die Bestande aller Lager
stellen mit den von diesen angefertigten Depotausziigen verglichen. Das Giro
Effekten-Depot stellt zwar solche Ausziige nicht her; es bestatigt jedoch 
an deren Stelle die von seinen Mitgliedsbanken allmonatlich eingereichten 
Bestandsverzeichnisse (Riehe S. 582). Auch kann die Bank beim Giro-Effekten
Depot jederzeit einen Vergleieh ihrer Bestande veranlassen. Die auswartigen 
Lagerstellen pflegen den Depotinhabern halbjahrlich Depotausziige zuzu
senden, doch konnen diese auch zu anderer Zeit angefordert werden. Die 
Revision beschrankt sieh daher ent,weder auf die Priifung der zuletzt ein
gegangenen Bestatigungen des Giro-Effekten-Dapots und der Depotausziige 
der auswartigen Lagerstellen, indem sie diese mit den Aufstellungell der Depot
buchhaltung von demselben Stichtage vergleicht, oder sie fordert von den 
Lagerstellen neue Bestatigullgen und Ausziige an. 



VII. Die Korrespondenzabteilung. 

1. Aligemeines. 
In der Einleitung ist schon wauf hingewiesen worden, daB ein groBer 

Teil des Schriftwechsels iiber die von der Bank mit der Kundschaft abge
schlossenen Geschiifte in Zusammenhang mit der Abwicklung der Geschiifte 
in den hierfiir zustandigen Abteilungen oder ihnen angegliederten Korrespon
denzabteilungen erledigt wird, haufig glcichzeitig mit Buchungsarbeiten. Es 
wurde ferner betont, daB in diesen Abteilungen nicht der gesamte Schrift
wechsel der Bank gefiihrt wird, sondern daneben meist noch eine besondere 
Abteilung unter dem Namen Korrespondenzabteilung als Hauptbiiro 
besteht. Wie die Verteilung der Korrespondenzarbeiten zwischen dieser Zen
tralabteilung und den Nebenabteilungen (Wechsel-Korrespondenz, Effekten
Korrespondenz usw.) erfolgt, hangt von der Organisation des einzelnen Be
triebes abo 1m allgemeinen laBt sich nur sagen, daB derjenige Teil des Schrift
wechsels, der sich auf Bestatigungsschreiben, Abrechnungen und sonstige 
Formularpost beschriinkt, nach Moglichkeit in die mit der Abwicklung der 
Geschafte betrauten Abteilungen oder deren Nebenabteilungen verlegt wird. 
Auch andere Teile der Korrespondenz, die nicht oder nicht vollstandig for
mularmaBig zu erledigen sind, werden jedoch haufig - namentlich in groBen 
Betrieben - mit der Abwicklung der Geschafte verbunden. So besteht Z. B., 
wie wir gesehen haben (S. 113), in den GroBbanken meist eine Dokumenten
abteilung oder Remboursabteilung, in der die mit dem Dokumenten
Inkasso und der Lombardierung der auf dem Transport befindlichen Waren 
zusammenhangenden Arbeiten verrichtet, gleichzeitig aber auch der dazu 
erforderliche, oft durchaus nicht formularmaBige Briefwechsel gefiihrt wird. 
Ebenso wird der Schriftwechsel iiber die laufenden Kontokorrent- oder Akzept
kredite haufig im Sekretariat oder der Kreditabteilung erledigt, der Schrift
wechsel iiber Meta- und Konsortialgeschafte im Sekretariat oder der Kon
sortialabteilung. 

Die Korrespondenzabteilung stellt in der Regel denjenigen Teil des 
Schriftwechsels her, der den iibrigen Abteilungen aus Grunden, die mit der 
Organisation des Einzelbetriebes zusammenhiingen, nicht eingegliedert werden 
solI oder kann, und ferner jenen Teil, der so individueller Art ist, daB er sich 
nicht oder nur schwer mit der regelmiiBigen Korrespondenz iiber die Geschiifte 
verbinden liiBt. So wird in vielen Betrieben der Briefwechsel iiber Auftriige 
der Kundschaft zur tibersendung eines Barbetrages an diese selbst oder 
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einen Dritten in der Korrespondenzabteilung gefiihrt, und diese gibt der 
Kasse nur die notwendigen Anweisungen (siehe S. 163). Ebenso erhalt haufig 
die Korrespondenzabteilung die eingehenden Avise iiber Orderschecks und 
leitet diese oder ein hiernach gefiihrtes Avisbuch an die Kasse weiter, die die 
Auszahlung vorzunehmen hat (siehe S.162). Dasselbe gilt von den auf die 
Bank gezogenen oder bei ihr domizilierten Wechseln; auch in diesen Fiillen 
erfolgt die Auszahlung in der Kasse nach einer Anweisung der Korrespondenz
abteilung (siehe. S.163). In Betrieben, wo eine besondere Giroabteilung 
(Vberweisungsabteilung; siehe S. 179) nicht besteht, werden die Kundenauf
trage zur Vberweisung eines Geldbetrages von einem Konto der Bank auf 
ein anderes, auf das Konto einer auswartigen Niederlassung der Bank oder 
einer anderen auswartigen Bank gewohnlich ebenfalls in der Korrespondenz
abteilung ausgefiihrt. Rier werden also die Briefe an den Auftraggeber, den 
Empfanger usw. geschrieben. Dies geschieht, weil die Kasse sich in diesem 
FaIle nur mit der Entgegennahme und Auszahlung des baren Geldes befaBt. 
Besteht eine Giroabteilung, so werden dieser nur die notwendigen Anweisungen 
von der Korrespondenzabteilung gegeben. Bei. Vberweisungen durch das 
Reichsbankgiro-Konto, den Kassen-Verein, Postscheck-Konto usw. erteilt die 
Korrespondenzabteilung ebenfalls auf Grund des KundenauftragS die An
weisung an die die "Oberweisung vomehmende Stelle (siehe S. 182 und 
unten S. 642). 

FUr die Art der technischen Durchfiihrung ist der Gesichtspunkt maB
gebend, daB die Korrespondenzabteilung die Geschafte mit der Kundschaft 
iiberwachen solI. Zu diesem Zweck solI bei ihr eine Zentralisierung des Schrift
wechsels stattfinden. Ihr ist daher auch haufig die Priifung der an der Kasse 
vorgelegten Schecks und Quittungen unterstellt (siehe S.151). Man geht 
hierbei von der Erwagung aus, daB die Buchhaltung diese Priifung nur auf 
Grund der bereits gebuchten Posten vornehmen kann, der Kunde aber viel
leicht schon iiber Betrage disponiert hat, die auf dem Kontokorrent-Konto 
noch nicht erscheinen. Um diese "Oberwachung vomehmen zu konnen, miissen 
der Korrespondenzabteilung auch die Durchschriften der Bestatigungen fiber 
Bareinzahlungen, die Abrechnungen und Briefe fiber diskontierte oder zum 
Inkasso genommene und sofort gutgeschriebene Wechsel und Schecks, fiber 
Effekten- und Devisengeschafte der Kundschaft usw. zugeleitet werden. Zu
weilen wird in Verbindung hiermit in der Korrespondenzabteilung noch eine 
dahingehende Kontrolle ausgeiiht, ob samtliche eingegangene Briefe ihre 
ordnungsmaBige Erledigung gefunden haben, also z. B. nicht etwa die Aus
fiihrung eines Auftrages fibersehen wurde. Hierzu ist es notwendig, daB 
auch die eingehenden Schreiben, soweit sie den Verkehr mit der Kundschaft 
betreffen, von der Poststelle zunachst an die Korrespondenzabteilung ge
sandt und von hier aus den einzelnen Abteilungen zugeleitet werden, soweit 
die Bearbeitung nicht in der Hauptkorrespondenz selbst erfolgt. Die Kon
trolle der Erledigung geschieht haufig an Hand eines Kontrollbuchs, in das 
die eingegangenen Briefe mit kurzer Inhaltsangabe eingetragen werden. 
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Nach den Durchschriften der abgesandten Briefe wird unter Hinzufiigung 
des Ausgangsdatums im Kontrollbuch gepriift, ob der Auf trag erledigt wurde. 
Zuweilen werden zu dieser Kontrolle auch die eingegangenen Briefe heran
gezogen, die zu diesem Zweck nach Erledigung nochmals an die Korrespon
denzabteilung gesandt werden. Ergibt sich aus dem Kontrollbuch, daB Briefe 
nicht oder nicht vollstandig erledigt wurden, so wird der Korrespondent in 
der zustandigen Abteilung Nachfrage halten. Die Priifung der eingehenden 
Post durch die Korrespondenzabteilung bezweckt gleichzeitig, den jeweiligen 
Kontostand leichter iibersehen zu konnen. Hat ein Kunde z. B. Wertpapiere 
zum Verkauf gesandt, so ersieht die Korrespondenzabteilung aus dem Auf
tragsschreiben, noch bevor ihr die Durchschrift der Verkaufsabrechnung zu
gegangen ist, daB dem Kunden der Gegenwert gutgeschrieben wird, und sie 
kann dies bei einer etwaigen Verfiigung des Kunden noch an demselben Tage, 
z. B. durch Scheck, beriicksichtigen. 

Gleichzeitig erfolgt in der Korrespondenzabteilung an Hand der Ein
gangspost meist eine Priifung der in den Auftragsschreiben der Kundschaft 
enthaltenen Unterschriften. Zu diesem Zweck werden von jedem Kunden, 
wie erwahnt, bei Eroffnung der Geschiiftsverbindung oder Anderung der zur 
Unterschrift berechtigten Personen Unterschriftsproben des Kunden oder 
seiner Bevollmachtigten in doppelter Ausfertigung angefordert, von denen 
je eine von der Korrespondenzabteilung und der Buchhaltung in einer beson
deren Kartothek verwahrt wird. 

Haufig wird in der Korrespondenzabteilung auch ein Konditionen
buch gefiihrt. Darin werden die besonderen Bedingungen vorgemerkt, die 
mit jedem Kunden iiber die Ausfiihrung der Geschiifte getroffen wurden. 

In dem MaBe, in dem durch die Anwendung der maschinellen Buchhal
tung eine schnellere Erledigung der Buchfiihrungsarbeiten ermoglicht wurde, 
ist diese Kontrolltatigkeit der Korrespondenzabteilung eingeschrankt worden. 
Mit Hille des Durchschreibeverfahrens konnen die als Unterlage fUr die Konto
korrentbuchhaltung dienenden Belege von den mit der Abwicklung der Ge
schiifte betrauten Abteilungen gleichzeitig mit den Bestatigungsschreiben, den 
Abrechnungen usw. angefertigt und der Buchhaltung sofort zugeleitet werden, 
sofern sie eine Belastung oder Gutschrift auf Kontokorrent-Konto bedingen. 
Es braucht also nicht, wie friiher, eine 'Obertragung aus den MemoriaJen am 
nachsten Tage zu erfolgen. Dadurch beschranken sich die bei Feststellung des 
Kontostandes zu beriicksichtigenden Belastungen und Gutschriften gewohn
lich auf rliejenigen Geschii.fte, die im Laufe des Tages zur Ausfiihrung kommen. 
Wenn die Bank, wie es in den GroBbetrieben seit einiger Zeit zuweilen ge
schieht, gleichzcitig mit der Kontokorrentbuchung fiir die Kunden laufende 
Postenausziige (Tagesausziige) im Durchschreibeverfahren herstellt und 
ihnenzusendet, wird die Arbeit der Korrespondenzabteilung noch mehr er
leichtert. Es werden ihr Kopien dieser Postenausziige iibermittelt und auf 
diesen oder in besonderen Aufstellungen oder Biichern nimmt sie von den 
illach AbEchluB der Ausziige vorgenommenen, den Kontostand beriihrenden 
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Auftragen der Kunden Vormerkung. Diese ersehen aus den Postenausziigen 
den jeweiligen Stand ihres Kontos und konnen etwaige Irrtiimer sofort be
richtigen. In einigen Banken werden die Postenausziige in der Korrespondenz
abteilung selbst, oft aber in der Buchhaltung hergestellt. Wir werden sie bei 
Darstellung der Kontokorrentbuchhaltung (Kapitel VIII, Abschnitt 2) naher 
erlautern. 

Einze1.ne Banken, bei denen die Anfertigung von Tagesausziigen iiblich ist, 
sind dazu iibergegangen, auf die Kontrolle des Kontostandes, die mit Hilfe von 
sogenannten Saldo-Kontokorrenten erfolgt, zu verzichten. Sie lassen die 
Kontrolle nur durch die Kontokorrentbuchhaltung vomehmen. Geht jedoch 
eine Verfiigung des Kunden ein, und ergibt sich, daB sie auf Grund des Konto
standes nicht ausgefiihrt werden kann, so wird von der Buchhaltung durch 
Umfrage in den Abteilungen festgestellt, ob ffir den Kunden im Laufe des 
Tages noch nicht gebuchte Betrage eingegangen oder iiberwiesen .sind, die 
den Kunden zur Verfiigung berechtigen. Man laBt also z. B. einen an der 
Kasse prasentierten Scheck, der nach dem Kontostand nicht geniigend ge
deckt iet, nicht ohne weiteres zurUckgehen, sondern priift erst nach, ob der 
Kunde etwa Wechee} zum Dit!kont eingereicht hat, deren Gegenwert seinem 
Konto noch nicht gutgeschrieben ist. Dadurch wird die etwas umstandliche 
Vormerkung der neuen Kundengeschafte in der Korrespondenzabteilung er
spart. Bei Anwendung dieser Methode ist es aber notwendig, daB die Konto
korrent.buchhaltung von etwaigen Verfiigungen des Kunden im Laufe des 
Tages Vormerkung nimmt. Sonst kann der Fall eintreten, daB der Kunde 
z. B. das auf seinem Konto erscheinende Gutbaben abhebt und noch vor 
der Buchung dieser Abhebung auf Kontokorrent-Konto eine weitere Verfiigung 
iiber das im Konto ausgewiesene, tatsii.chlich aber nicht mehr vorhandene 
Guthaben trifft. Die Verlegung der Kontopriifung von der Korrespondenz 
in die Buchhaltung fiihrt namentlich dadurch zu einer Arbeitsersparnis, daB 
die Korrespondenzabteilung nicht mehr samtliche Eingangsbriefe und die 
Kopien der Ausgangsbriefe durchzusehen braucht. Andererseits hat diese 
Durchsicht in einer Zentralstelle den Vorteil, daB der Korrespondent iiber 
aIle Geschaftsvorgange seines Kundenkreises jederzeit unterrichtet ist. Dies 
ist bei der Erledigung von Anfragen (Reklamationen usw.) des Kunden Bowie 
in vielen anderen Fallen von Bedeutung, in denen ein individueller Schrift
wechsel im Verkehr mit dem Kunden gefiihrt werden muB. Eine solche 
Korrespondenz laBt sich in der Regel nur von einer Zentralstelle aua er
ledigen. Es kommt hinzu, daB die Korrespondenzabteilung, wie wir gesehen 
haben, mit der Durchsicht der Ein- und Ausgangspost die Kontrolle verbindet, 
ob samtliche Auftrage der Kundschaft ordnungsmaBig ausgefiihrt worden 
sind. Die Kontrolle muB aber, wenn die Durchsicht nicht in der Korrespon. 
denzabteilung vorgenommen wird, von einer anderen Stelle ausgeiibt werden. 
Sie wird meist von der Revisionsabteilung oder einer besonderen Kontroll. 
stelle vorgenommen. Es wird also bei diesem Verfahren nur ein Teil der friiher 
von der KorreRpondenzabteilung erledigten Arbeiten gespart. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Autl. 41 
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In Betrieben, wo in der geschilderten Form eine Entlastung der Korre
spondenzabteilung von der Durchsicht der Ein- und Ausgangspost und der 
Kontrolle der Ausfiilrrungen stattfindet, werden die eingegangenen Auftrage 
von der Poststelle nicht der Korrespondenzabteilung, sondern den Abteilungen 
zugeleitet, wo sie zur Durchfiihrung gelangen und der dazugehorige Schrift
wechsel angefertigt wird. DemgemaB erhaIt in diesen Banken auch die Korre
spondenzabteilung nicht die "Oberweisungsauftrage der Kundschaft; sie fiihrt 
somit nicht den Schriftwechsel mit dem Kunden, dem Empfanger der "Ober
weisung usw. und erteilt bei "Oberweisungen durch Postscheck-Konto, Reichs
bankgiro-Konto usw. nicht die Anweisung zur Ausfiihrung an die Kasse oder 
Giroabteilung. Ebenso werden in diesen Betrieben z. B. die Auftrage zur 
"Obersendung eines Barbetrags direkt von der Kasse, ohne Anweisung der 
Korrespondenz, ausgefiihrt. 

Unabp.angig davon, welche Teile des Schriftwechsels von der Korrespon
denzabteilung oder den mit der Geschaftsabwicklung betrauten Biiros bzw. 
deren Nebenabteilungen (Wechsel-, Devisen-, Effekten-Korrespondenz usw.) 
erledigt werden, ist es iiblich, in der Korrespondenzabteilung eine Unterteilung 
nach der Art des Schriftwechsels vorzunehmen. So findet in groBeren Be
trieben regelmaBig eine Trennung zwischen der Lorokorrespondenz (bei 
Bankgeschaften, die als Einzelfirma betrieben werden: Suokorrespon
denz) und der Nostrokorrespondenz (bei Einzelfirmen: Miokorrespon
denz) statt. Die Loro- (Suo-) Korrespondenz betrifft den Verkehr der Kunden 
mit der Bank, die Nostro- (Mio-) Korrespondenz den Verkehr der Bank als 
Kunde einer anderen Bank mit dieser. Haufig wird auch die Loro- (Suo-) 
Korrespondenz nach der Art der Kundschaft getrennt (Privatkundschaft, 
Banken und Niederlassungen), oder nach deren Wohnsitz, die Nostro- (Mio-) 
Korrespondenz nach Inlands- und Auslandskorrespondenz. Bei allen Gruppen 
findet zuweilen eine weitere Einteilung nach den Anfangsbuchstaben der 
Personen oder Firmen (A-E, F-J usw.) statt, mit denen der Schriftwechsel 
zu fiihren ist. Nach diesen Gesichtspunkten wird in den groBen Betrieben 
teilweise auch eine Verteilung des in den Nebenkorrespondenzabteilungen zu 
erledigenden Schriftwechsels vorgenommen. 

Grundsatzlich werden aIle Briefe, gleichgiiltig, in welchem Biiro sie ge
schrieben werden, vor der Absendung auf ihre Richtigkeit gepriift; gewohn
Hch von dem Leiter der Abteilung, der gleichzeitig eine Unterschrift zu leisten 
hat. In Banken, bei denen die Unterzeichnung durch zwei Personen erfolgt, 
wird die andere Unterschrift - an erster Stelle - haufig von einf'm Mit
gliede des Vorstandes oder Prokuristen geleistet. Nach vollstandigf>r Unter
zeichnung gelangt die KOJTeflpondenz in die Brie£expedition zur Absendung. 
In einem ordnungsmiiBig geleiteten Bankbetrieb ist es erforderlich, daB iiber 
s~mtliche Geschaftsvorgange schriftHche Abmachungen erfolgen. Jeder 
schriftlich oder telephonisch erteilte Auf trag muB sofort schriftlich bestiitigt, 
jede schriftliche Anfrage moglichst rasch beantwortet werden. 

In den folgenden Abschnitten soIl ein Teil des im Bankverkehr iibHchen 
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Briefwechsels gezeigt werden, soweit er bisher noch nicht dargestellt wurde. 
Dabei ist kein Unterschied gemacht worden, ob die Briefe der Bank, je nach 
ihrer Organisation, in der Korrespondenzabteilung oder in einer anderen Ab· 
teilung abgefaBt werden. 

2. Zahlungs- und Oberweisungskorrespondenz. 
Jede von dem Kunden oder von einem Dritten fiir seine Rechnung an 

die Bank geleistete Zahlung wird dem Kunden schriftlich bestatigt, indem 
ihm eine Gutschriftsaufgabe zugesandt wird. Aus dieser Aufgabe geht hervor, 
ob die Zahlung von ihm selbst oder von wem sie geleistet wurde. Ein Beispiel 
dieses Schreibens, das im Durchschreibeverfahren gleichzeitig mit der Quit. 
tung fiir den Einzahler, einer Kopie fiir die Registratur, einem Beleg fiir die 
Kontokorrentbuchung und der Buchung fiir die Kassa.Primanota her· 
gestellt werden kann, haben wir in Beispiel 9 (S.172) wiedergegeben. 

Auch fiir die Bestatigung von Auszahlungen gegen Scheck oder Quit. 
tung kann dieses Formular unter entsprechender Anderung der "Oberschriften 
("Raben" in "SolI" und "Zahlung" in "Entnahme") verwendet werden. In 
die Spalte, in der bei Abhebung gegen Quittung die Worte "Ihnen selbst" 
eingesetzt werden, fiigt man bei Abhebung gegen Scheck die Nummer des 
Schecks und bei Orderschecks den Namen des Remittenten hinzu. 

Bei Zahlungen fiir Rechnung eines Kunden an einen Dritten werden -
gewohnlich jedoch nur auf ausdriicklichen Wunsch des Kunden - vom 
Zahlungsempfanger zwei Quittungen verlangt, die den Vermerk "Doppelt 
fiir einfach giiltig" tragen. Von diesen Quittungen wird eine dem Kunden als 
Beleg fiir die ordnungsmaBig erfolgte Zahlung iibersandt, wahrend die andere 
von der Bank zuriickbehalten wird. 

Bei "Oberweisungen von einem Kunden der Bank auf das Konto eines 
anderen Kunden kann, wie auf S. 181 erwahnt wurde, die Belastungsaufgabe 

Anschrift: 
Berm 

Beispiel Nr.87. 

X.Bank, Berlin 

Vergiitung an: 

Berm 
Berhard Loeser Fritz Meyer 

Berlin 02 Berlin W 9 

sou .. BERLIN, den 17. Juni 1929 

Ihrem Auftrage zufolge haben wir obigem Konto 

RM. 3000,- Wert 18. Juni 1929 

vergiitet, wofiir wir Sie wie vorstehend belasten. 
Hochachtungsvoll 

X·Bank. 
41* 
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an den 'Oberweiser gleichzeitig mit der Gutschriftsaufgabe· an den Emp
fanger nebst den Kopien und Buchungsbelegen durchgeschrieben werden. 
Dabei werden fiir die Kontokorrentbuchhaltung zwei Buchungsbelege ange
fertigt, und zwar je einer fiir die Belastung des tiberweisers und die 
Gutschrift auf das Konto des Empfangers. Die Belastungs- und Gutschrifts
aufgaben konnen in folgender Form vorgenommen werden (Beispiele 87/87a): 

Vergiitung von: 
Berm 

BeThard Loeser 

Beispiel Nr. 87 a. 

X-Bank, Berlin 

BerUn 02 

IIAREN 

AnBchrift: 
Berm 

Fritz Meyer 

Berlin W 9 

BERLIN, den 17. Juni 1929 

Auf Veran1asBung obigen Auftraggebers schrieben wir Ihnen 

gut. 
RM. 3000,- Wert 18. Juni 1929 

lIochachtungsvoll 
X-Bank. 

Die folgenden Beispiele zeigen eine tTherweisung durch den Berliner Ell
Avisverkehr (S. 196). Gleichzeitig mit dem Formular fiir die Platzubertragung 
(Beispiel 88) wird die Belastungsaufgabe fiir den Kunden (Beispiel 89) und 

Beispiel Nr. 88. 

Platztlbertragung Nr. von X-Bank, Berlin Grdb.-Nr. 

Wir vergiiten Ihnen heute Berlin, den 20. Jtdi, 1930 

im Auftrage von: im Eil-Giroverkehr 
lIerr(e )n/Firma RM. 

X 
An 

B einrich Rosen 5000,- Dresdner Bank 

Berlin BERLIN 

zugunBten von: Bemerkungen: 

Herr(e )nfFirma 

Bru/fI,o Bal/eld &1 00. 
Nur gUltig, wenn rechtsgiiltig unterschrieben! 

Berlin 
X-Bank. Kontroll • r 



Adresse: 

Herr(e)njFirma 

Heinrich Rosen 

Berlin 

zugunsten von: 

Herr(e )nJFirma 

Bruno BaJleUl ", 00. 

Berlin 

UberweiBungskorrespondenz. 

Beispiel Nr. 89. 

X·Bank, BerUn 

Berlin, den 20. Jtili. 1930 

In Ausfiihrung Ihres Auftrages iiberwiesen 
wir durch die Reichsbank 

RM. Wert an 

5000,- 20.7.30 
IJre¥Jner Bank 

heute 

Bemerkungen: 

645 

Grdb.-Nr. 

BERLIN 

wofiir wir Sie wie vorstehend a.uf Ihrer Rechnung bei 
UDS bela.sten. 

Hooha.chtungsvoll I ]toDtroDe: 

X·Bank. 

die Gutschrifts-Benachrichtigung fiir den Empfii.nger (Beispiel 90) neben den 
iiblichen Buchungsbelegen und Kopien durchgescbrieben. DasFormula.r ffir 
die Platzubertragung hat eine etwas andere Form wie das in Beispiel 20 
(Seite 197) wiedergegebene, weil esleichter die Herstellung der Durchschriften 
ermOglicht als jenes. 

Beispiel Nr. 90. 

Gutschrifts-Benachrichtigung: 

1m Auftrage von: 
Herr(e)njFirma 

Heinrich Rosen 

Berlin 

RM. 

5000,-

Berlin, den 20. Juli 1930 

Wert . empfing die 

20.7.30. DresiJner Bank 

BERLIN 

im Eil-Giroverkehr von X·Bank, Berlin 

Adresse: 

Bemerkungen: 

HerrCe)njFirma 
Bruno BaJleUl ", 00. 

Berlin die Ihrem Konto wie vorstehend gutgeschrieben 
werden. 

Hochachtu~voll 

X·Bank. 

Bei Oberweisungen durch Postscheck~Konto kann die Belastungs
aufgabe die in Beispiel 91 angegebene Form haben. Ala Durchschrift kann die 
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Memorialbuchung (Per Kontokorrent-Konto - An Postscheck-Konto) sowie 
ein Beleg fiir die Kontokorrentbuchung hergestellt werden. Etwaige Spesen
belastungen konnen in der linken unteren Ecke des Formulars oder auf einem 
besonderen Formular angegeben werden. 

Bei V'berweisungen durch Reichsbank- Girokonto konnen, soweit sie 
nicht, wie oben dargestellt wurde, im Eilavisverfahren erfolgen, auf ahnlichen 
Formularen die Belastungsaufgabe an den Kunden, die Grundbuchungen 
sowie die Belege fiir die Kontokorrentbuchungen gleichzeitig durchgeschrie
ben werden (siehe S.181). Dem lJberweisungsempfanger braucht die iiber
weisende Bank eine Anzeige nicht mehr zuzusenden, weil die Reichsbank, 
wie wir gesehen haben (S. 177), ihn durch Zusendung einer Durchschrift 
des V'berweisungsauftrags benachrichtigt. 

Auch fiir die Bestatigungen der fiir den Kunden durch Postscheck-Konto, 
Reichsbank-Girokonto usw. eingegangenen Betrage werden ahnliche For
mulare verwendet. Nur lautet der Text der Aufgabe statt des in obigem 
Beispiel 91 angegebenen etwa folgendermaBen: "Wir erkennen Sie fiir nach
stehende Eingange auf Postscheck-Konto (Reichsbank-Girokonto usw.)". Die 
Berechnung der Spesen erfolgt in derselben Form wie in Beispiel 91. 

Beispiel Nr. 91. 

X-Bank, Berlin Berlin, den 20. Juli 1930 

Berm Max Weber 
Berlin 

Ihrem Auftrage zufolge haben wir nachstehende Postscheck-Uberweisungen 
gemaB Ihren Angaben zu Ihren ~ ausgefiihrt: 

SoIl Wert 

1250,-
325,-

20 7.30 auf PostBCheckkonto Dre8den 1730, Berthold Menger 
20.7.30 auf PostBCheGkkonto Bre8lau 1215, Fritz Woerth &: 00. 

Dagegen belasten wir Sie mit 
&M ... _____________________ Wert ______________________ _ 

fiir Postscheckspesen. 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Fiir die Uberweisungen auf das Konto einer auswartigen Bank, mit der 
der V'berweiser in Geschiiftsverbindung steht, oder einer auswartigen Nieder
lassung des V'berweisers (siehe S. 181) werden gewohnlich andere Formulare 
verwendet, weil in diesen Fallen die Anzeige an die Bank, an die iiberwiesen 
wird, gleichzeitig mit der Belastungsaufgabe fiir den Kunden und den Bu
chungsbelegen durchgeschrieben werden solI. Die Belastungsaufgabe fiir den 
Kunden kann in der in Beispiel 92 wiedergegebenen Form erfolgen, die An
zeige an den V'berweisungsempfanger (Y-Bank, Dresden) nach Beispiel 93. 
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Das Datum der Wertstellung ist in dem Sohreiben an die Y-Bank, Dresden, 
nioht durohgesohrieben worden, weil sie. erst von dieser Bank vorgenommen 
wird. 

Beispiel Nr. 92. 

Berlin, den 30. Sept. 1930 
Wir belasten Sie fiir foIgende Uberweisung: 

Konto-
Nr. 

3170 

Berm 
Werner Blau 

Berlin 

wegen RM. 

Y -Bank, Dre8den 700 
zugun8ten von 
Erioh Bernhard, DreBden 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Wert 

30.9. 

Beispiel Nr. 93. 

Berlin, den 30. Sept. 1930 
Wir erkennen Sie fur foIgende Uberweisung: 

Konto-
1m Auftrage von: Nr. Firma: RM. Wert 

3170 Werner Blau 
Y-Bank, DreBden 

700 zugun8ten von -
Berlin 

Erioh Bernhard, DreBden 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

3. Korrespondenz fiber Bar-Akkreditive und Kreditbriefe. 
Wie sohon erwahnt (S. 68), versteht man unter einem Akkreditiv die 

Anweisung, einen bestimmten oder bestimmbaren Betrag zur Verfiigung eines 
Dritten (des Begiinstigten, Akkreditierten) zu halten, wenn dieser berechtigt 
ist, iiber die Summe auoh in Teilbetragen naoh seinflm Ermessen zu verfiigen. 
Die Anweisung braucht demnach nicht an eine Bank geriohtet zu sein, aber 
gewohnlioh ist dies der Fall, wenn die Akkreditierung im Auftrage eines 
Kunden von einer Bank vorgenommen wird. Neben den Dokumentar
Akkreditiven, deren Eigenart darin besteht, daB die Verfiigung iiber den 
akkreditierten Betrag duroh den Begiinstigten nur gegen Aushandigung der 
Dokumente (Konossemente, Fraohtbriefduplikat usw.) erfolgen darf, spielen die 
einfaohen Akkreditive - auch Bar-Akkreditive genannt - besonders 
im Reiseverkehr eine groBe Rolle. Wiinsoht ein' Berliner Kaufmann z. B. 
nach Paris zu reisen und dort einen groBeren Barbetrag, vielleicht zur Be
zahlung eingekaufter Waren, zur Verfiigung zu haben, so gibt er seiner Ber
liner Bankverbindung den Auf trag, ihm bei einer Pariser Bank ein Akkreditiv 
zu stellen. Das Akkreditiv braucht natiirlioh nicht immer zugunsten des 
Bankkunden zu lauten; dieser kann vielmehr, wenn die Reise von einem 
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seiner Angestellten unternommen wird, den Antrag stellen, diesen zu akkredi· 
tieren. Auch braucht der Antragsteller mit der Bank nicht dauernd in Ge· 
schaftsverbindung zu stehen; vielmehr werden Akkreditive haufig fiir Per· 
sonen oder Firmen gestellt, die mit der Bank nur zu diesem Zweck in ge· 
schaftliche Beziehungen treten. Die den Akkreditivauftrag ausfiihrende Bank 
- die auftraggebende Bank - weist eine mit ihr in Geschaftsverbindung 
stehende Bank - die beauftragte Bank - , in unserp.m Beispiel eine Pariser 
Bank, an, einen Betrag bis zur gewiinschten Hohe zur Verfiigung des Kunden 
oder dessen Beauftragten zu halten. Dem Anweisungsschreiben wird eine 
Unterschriftsprobe des zur Abhebung Berechtigten beigefiigt; auch mufl sich 
dieser bei der Pariser Bank legitimieren. Es ist iiblich, die Frist fiir die Ab· 
he-bung des gesamten akkreditierten Betrages zu begrenzen, do. die auswartige 
(Pariser Bank) nicht fiir einen unbegrenzten Zeitraum die Summe zur Ver· 
fiigung halten kann, wenn der Akkreditierte iiber sie nicht oder nur teilweise 
verfiigt. Bar·Akkreditive die8er Art werden in der Regel widerrufIich gestellt 
(siehe S.70). Ein solches Schreiben der auftraggebenden Bank an ihren 
Korrespondenten kann etwa die in Beispiel 94 angegebene Form haben. 

Beispiel Nr. 9~. 

Berlin, 15. September 1930. 
An die Y.Bank, Paris. 

Wir akkreditieren hiermit Herrn Fritz Schultz, Berlin, Friedrlchstr. 137, 
bei Ihnen bis zum Betrage von 

Frcs. 10000,- (,Zehntausend franzos. Francs), 

giiltig bis zum 15. Dezember 1930, zahlbar ohne Spesenabzug. Herr Schultz 
wird sich durch Reisepafl Nr. 6513, ausgestellt yom Polizeiprasidium Berlin, 
legitimieren. Unterschriftsprobe des Begiinstigten fiigen wir beL 

Die Abhebung des Betrages kann im ganzen oder in Teilbetragen er· 
folgen. Fiir die jeweils abgehobenen Betrage wollen Sie uns unter Einsendung 
eines Exemplares der Doppelquittung belasten. 

Hochachtungsvoll 

X·Bank. 

Kommt der Begiinstigte an die Kasse der Bank, bei der er akkreditiert 
ist, so wird der gewiinschte Betrag gegen DoppeJquittung (mit dem Vermerk: 
"doppelt fiir einfach giiltig") ausgezahlt. Die eine Quittung behalt die Bank 
als Beleg zuriick, die andere iibersendet sie dem Geschaftsfreunde, der das 
Akkreditiv gestellt hat. Der Auf trag des Kunden wird ihm von der auf trag. 
gebenden Bank schriftlich bestatigt. Die Bank berechnet eine Provision, und 
zwar zuweilen eine besondere Provision fiir die Akkreditivstellung mit Riick
sicht darauf, daB der ganze Betrag bis zur volligen Abhebung oder bis zum 
Ablauf des Akkreditivs zur Verfiigung gehalten werden mufl, und eine weitere 
Provision fiir jede Abhebung. Unabhangig hiervon hat der Kunde bei Ab. 
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hebungen in auslandischer Wahrung die Spesen fiir die Umwechslung dell 
ausIandischen in deutsche Wabrung zu zahlen, sofern er nicbt ein entflprechen
des Wahrungs-Konto bei der Bank besitzt und er fur seine Abhebungen auf 
diesem Konto belastet wird. Gleichzeitig wird dem Kunden mitgeteilt, bei 
welcher Bank er akkreditiert ist. 

Zuweilen erfolgen die Abhebungen durch den Begunstigten nicht gegen 
Quittung, sondern dieser stellt einen Scheck auf die auftraggebende Bank 
(X-Bank) aus, dessen Gegenwert die beauftragte Bank. (Y-Bank, Paris) sofort 
auszahlt. Statt des Schecks kann der Begiinstigte aueh eine Sichttratte 
ziehen, die die Bank abkauft ("negoziert"). In jedem FaIle muB die auf trag
gebende Bank ibrem Korrespondenten Mitteilung uber die Art der Abhebung 
des Geldes machen. 

Natiirlich konnen die Akkreditivauftrage auch eine etwas andere Form 
haben. Es kann darin z. B. bestimmt werden, daB die Abhehungen nieht 
in beliebigen, sondern in bestimmten Teilbetriigen (z. B. wochentlich je 
2000 Fres.) zu erfolgen haben. In diesf>m FaIle muB in dem Aklrreditivauftrag 
auch angegeben werden, ob Naebzahlungen erfolgen sollen, wenn ein Teil
betrag wiihrend der angegebenen Zeit nicht erhoben worden ist. 

Raufig wiinscht der Auftraggeber die Abhebung der zur Verfugung 
stehenden Betriige nicht bei einer, sondern bei mehreren Banken - in deJr 
Regel an verschiedenen Orten - vorzunehmen. In wesem Falle beauftragt 
er die Bank, ihm mehrere Akkreditive zu stellen, und zwar an den Orten, an 
denen er die Abhebungen vorzunehmen wiinseht. Meist wird aber von der 
gleichzeitigen Stellung mehrerer Akkreditive Abstand genommen und 8tatt 
dessen dem Auftraggeber ein Kredi t brief ausgehiindigt. Dieser unterscheidet 
sieh grundsiitzlieh vom gewohnlichen Akkreditiv nnr dadureh, daB die auf trag
gebende Bank nicht nur den oder die Korrespondenten von der Akkreditiv
stellung benachrichtigt, sondern dem Begiinstigten eine Urkunde, den Kredit
brief, a,ushiindigt, worin sie die Akkreditierung zum Ausdruek bringt. Fiir 
den Auftraggeber, der an mehreren Orten selbst oder dureh seinen Beauf
tragten Geldabhebungen vornehmen will, bietet der Kreditbrief gegenuber 
mehreren gleichzeitig gestellten Akkreditiven den Vorteil, daB er nicht vorher 
zu bestimmen braucht, uber welchen Roehstbetrag der Begunstigte an jedem 
Ort verfugen dan. Vielmehr wird im Kreditbrief ein Hochstbetrag fUr samt
liche Abhebungen festgelegt, und die auszahlende Bank bat auf der Ruck
seite die abgehobenen Betrage einzufugen. Lautet also der an die Sehweize
rische Kreditanstalt in Zurich und deren Niederlal"sung in Bern gerichtete 
Kreditbrief z. B. uber 10000 schweiz. Frcs. und hat der Begiinstigte bei der 
Berner Niederlassung zunaehst 8000 schweiz. Frcs. abgehoben, so ersieht die 
Schweizerisehe Kreditanstalt Ziirich, wenn der Begiinstigte alpdann bei ihr 
eine Abhebung vornehmen will, aus der Eintragung der Berner Niederlassung 
auf der Ruekseite des Kreditbriefes, daB er nur noch uber 2000 sehweiz. Frcs. 
verfugen darf. Aus dem Akkreditivbrief des Kreditbriefausstellers (X-Bank) 
konnte die Schweizerische Kreditanstalt ZUrich aber die Rohe der bereits 
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erfolgten Abhebung nicht ersehen; dieser muBte vielmehr den Gesamtbetrag 
enthalten, weil der Akkreditivsteller (X-Bank) bei Absendung des Schreibens 
nicht weill, wieviel der Kunde an jedem Orte abheben wird. Jedoch gehOrt 
die Anweisung an mehrere Korrespondenten nicht zum Wesen des Kredit
briefs; dieser kann vielmehr, ebenso wie das gewohnliche Akkreditiv, nur die 
Verfugung bei einem Korrespondenten vorsehen. Ein Kreditbrief hat etwa 
den in Beispiel 95 angegebenen Inhalt. 

Beispiel Nr.95. 

Kreditbrief Nr.lSo. 

Schweizerische Kreditanstalt, Zurich und Bern. 

Berlin, den 15. Juli 1930. 
Wir beehren uns 

Herm Franz Ludecke 

bei Ihnen einzufiihren und Ihrer freundlichen Aufnahme zu empfehlen. 
Gleichzeitig akkreditieren wir den genannten Herm bis zum Betrage von 

10000 Frcs. 

in Worten: Zehntausend Frcs., giiltig bis zum 1. Oktober 1930. Wir bitten 
Sie, dem Akkreditierten auf Wunsch, unter Beriicksichtigung der auf Grund 
dieses Schreibens schon abgehobenen Betra.ge, Zahlungen unter Abzug Ihrer 
Spesen 1) gegen doppelte Quittung zu leisten und deren Betrag auf der Ruck
seite dieses Kreditbriefes zu verzeichnen. 

Wir danken Ihnen im voraus fiir die unserem Akkreditierten erwiesenen 
Gefii.11igkeiten und empfehlen uns 

Riickseite. 

Datum Betrag Betr&g 
in Buchstaben in Zahlen 

Bezahlt 
durch 

hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Die an die Niederlassungen der Schweizerischen Kreditanstalt in ZUrich 
und in Bern gleichzeitig mit der Ausstellung des Kreditbriefs abgehenden 
Schreiben lauten etwa wie in Beispiel 96 angegeben. 

Der Kreditbrief dient fiir den Begiinstigten als Legitimation bei den 
Abhebungen. Gleichzeitig pflegen jedoch die auszahlenden Banken auch eine 
andere Legitimation (meist durch PaB) zu verlangen, und ferner wird die 

1) Hiiufig auch ,ohne Spesen"; diese werden dann dem Aussteller besonders auf. 
gegeben. 
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Beispiel Nr.96. 
Berlin, den 15. Juli 1930. 

Schweizerische Kreditanstalt, Ziirich (Bern). 
Rierdurch teilen wir Ihnen mit, daB wir uns erlaubt haben, einen Kredit

brief Nr. 135 iiber 
lOOOO Frcs. (i. W. Zehnta~send Fres.) auf den Namen Franz Liidecke, 

giiltig bis 1. Oktober 1930, auf Sie auszustellen. 
Wir bitten Sie, die auf Grund dieses Kreditbriefes gewiinschten und noch 

verfiigbaren Betrage bis zur angegebenen Rohe unter Abzug Ihrer Spesen 
zu zahlen und uns hierfiir unter Einsendung der Duplikatquittung zu be
lasten. 

Wir fiigen Probe der Unterschrift des Akkreditierten bei und empfehlen 
una Ihnen 

hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Unterschrift des Kreditbriefinhabers mit der yom Aussteller eingesandten 
Probe verglichen. Auch die Unterschrift der Bank wird mit der bei dem 
Korrespondenten vorliegenden gepriift. Die Banken pflegen auch an ihre 
Korrespondenten Muster der bei ihnen iiblichen Kreditbriefe einzusenden 
und ihnen unter Zusendung von Unterschriftsproben mitzuteilen, welche 
Niederlassungen zur selbstandigen Unterzeichnung von Kreditbriefen er
machtigt sind. 

Wiinscht der Auftraggeber bei einer groBeren Anzahl von Banken iiber 
den akkreditierten Betrag verfiigen zu konnen, so wird ihm ein sogenannter 
Zirkular-Kreditbrief ausgehandigt oder ein Welt-Zirkular-Kredit
brief, wenn die Abhebungen in mehreren Landern erfolgen sollen. Diese 
Kreditbriefe unterscheiden sich von den gewohnlichen dadurch, daB die aus
stellende Bank nieht jedem Korrespondenten Mitteilung von der Akkreditiv
stellung macht. Vielmehr tragen die Kreditbriefe nur die allgemeine "Ober
schrift: "An unsere Korrespondenten", und dem Inhaber wird eine Korre
spondentenliste ausgehandigt, in der samtliche - oft mehrere hundert - Zahl. 
stellen angegeben sind. Diese Liste ist zur Erzielung groBerer Sicherheit bei 
Verlust des Kreditbriefes nicht mit diesem verbunden, sondern stellt ein 
besonderes Schriftstiick dar. Der Kreditbriefinhaber tragt darin bei dessen 
Vbergabe seinen Namen ein, und diese Unterschrift wird bei den Abhebungen 
zur Legitimationspriifung herangezogen. Dadurch wird der Unterschriften· 
vergleich ersetzt, der bei Akkreditiven oder gewohnlichen Kreditbriefen an 
Hand der den Avisschreiben des Akkreditivstellers oder des Kreditbrief
ausstellers beigefiigten Handschriftproben vorgenommen wird. 

Ebenso wie bei gewohnlichen Akkreditiven braucht auch bei Kredit
briefen der verschiedenen Art die Entnahme nieht in bar vorgeschrieben 
zu sein, sondern der Begiinstigte kann auch das Recht haben, einen Scheck 
oder eine Sichttratte auf den Kreditbriefaussteller zu ziehen, deren Einlosung 
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durch den Korrespondenten erfolgt. Eine solche Ziehung ist dann besonders 
iiblich, wenn der Kreditbrief auf eine Wahrung lautet, die weder die des 
Ausstellungsiandes noch die des yom Kreditbriefinhaber besuchten Landes 
ist. Wenn z. B. eine deutsche Bank einem Reisenden einen Kreditbrief zu 
iibergeben hat, der nach Britisch-Indien gehen will, so stellt sie den Kredit
brief auf Pfund Sterling aus. Der Reisende wird dann durch den Kreditbrief 
ermachtigt, auf eine Londoner Bank einen Scheck oder eine Sichttratte zu 
ziehen, wahrend gleichzeitig die beauftragte indischeBank angewiesen wird, ihm 
diese Ziehungen auf London zu negozicren (abzukaufen). In einem solchen 
Faile muG die deut,sche Bllnk, der Aussteller des Krcditbriefs, die Londoner 
Bank - die Remboursstelle - vorher benachrichtigen und ihr eine 
Unterschriftsprobe des Kreditbriefinhabers einsenden. 

Schon haufig sind Akkreditive, besonders aber Kreditbriefe gefalscht 
worden. Die Banken wenden daher den SicherungsmaBnahmen gegen 
Falsch ungen ihre besondere Aufmerksamkeit zu. Eine Sicherung muG zu
nachst gegen eine miBbrauchliche Versendung von Avisbriefen erfolgen; 
jener Briefe, in denen die Bank bei ihrem Korrespondenten ein Akkreditiv 
stellt oder ihm die Ausstellung' eines Kreditbriefes anzeigt. Gelingt es einem 
Betriiger, unter Benutzung eines Briefbogens der Bank oder einer Nachahmung 
des richtigen Briefbogens einen Zahlungsauftrag an den Korrespondenten 
zu falschen, so kann auch die Unterschriftkontrolle den Betrug nicht ver
hindern, da er seine eigene Unterschrift - freilich unter Benutzung eines 
fingierten Namens - dem Avisschreiben beifiigen wird. Auch die PaBlegiti
mation bietet nicht mehr ausreichenden Schutz, da Passe schon haufig ge
fiilscht worden sind. Die Banken pflegen daher, um solche Falschungen zu 
verhindem, fiir Zahlungsauftrage, namentlich aber zur Eroffnung von Akkre
ditiven und zur Ausstellung von Kreditbriefen Formulare zu verwenden, 
die auf einem gegen Fiilschungen gesicherten Papier gedruckt, in Heften 
gebunden und fortlaufend numeriert sind. Diese Formulare werden unter 
VerschluB von besonders zuver]assigen Beamten gehalten.Bei Absendung 
der Formulare erfolgt haufig ebenfalls eine besondere Kontrolle. Den 
Korrespondenten werden Muster der Formulare zum spateren Vergleich 
iibersandt nnd es wird ihnen gleichzeitig mitgeteilt, daB fiir Zahlungs
auftrage und Akkreditivstellungen niemals gewohnliche Briefbogen Verwen
dung finden!). Zur Erhohung der Sicherheit muB femer nach einer Ver
einbarung zwischen den Bankenvereinigungen der meisten europaischen 
Staaten seit dem 1. Marz 1928 bei brieflichen Auftragen zu Zahlungen, 'Ober
tragen und 'Oberweisungen, Akkreditiven (jedoch nicht dokumentaren), Gut
schriftsanzeigen iiber eingegangene Betrage, soweit sie den Betrag von 
5000 Dollar oder den ungefahren Gegenwert in einer anderen Wahrung iiber
treffen, im internationalen Verkehr eine Stichzahl angegeben werden, die 
auf Grund des fiir telegraphische Auftrage vereinbarten Schliissels gefunden 

1) Siehe hieriiber den Aufsatz von W. Boes in den "Plutus-Briefen", Jahr
gang 1927, Heft 4. 
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ist. Auftrage, in denen diese Stichzahl nicht angegeben ist, sollen, sofern der 
Begiinstigte nicht das Bankgewerbe betreibt oder eine offentliche Behorde ist, 
nicht angenommen werden. 

Die Geheimschliissel werden in der Regel nach folgendem oder einem 
ahnlichen System angefertigt: Fiir jeden Buchstaben des Alphabets wird 
eine Zahl aufgestellt. Vor Aufgabe des Telegramms werden nun die den An
fangsbuchstaben des Vor- und Rufnamens des Zahlungsempfangers ent
sprechenden Zahlen addiert. Alsdann werden die Ziffern des Auftrags<iatums 
(z. B. Ili. 7. 29) und der zu zahlende Betrag hinzugezahlt. Die Gesamtsumme 
bildet die in dem Telegramm oder brieflichen Auf trag anzugebende Stichzahl. 
Natiirlich muB der Geheimschliissel bei Beginn der Geschaftsverbindung 
zwischen der Bank und ihrem Korrespondenten vereinbart sein, und es ist 
strengstens dafiir zu sorgen, daB nur wenige und durchaus zuverlassige Be
amte, die ihn anzuwenden haben, von ihm Kenntnis erhalten. 

Auf den Verkehr mit Kreditbriefen findet dieses System keine An
wendung. Es wird befiirchtet, daB die Angabe einer Stichzahl in den Kredit
briefen die Gefahr von Falschungen erhohen wiirde, weil die Stichzahl als
dann einer groBeren Zahl von Personen bekannt werden konnte und daher die 
Moglichkeit einer Entzifferung entstande. Dagegen hat ein von der Inter
nationalen Handelskammer in Paris eingesetzter AusschuB im Oktober 1928 
andere SicherheitsmaBnahmen gegen Falschungen von Kreditbriefen emp
fohlen. Danach solI jeder Kreditbrief mit einer Leiste von Sicherheitszahlen 
ausgestattet werden. Diese Ziffern sind bei jeder Zahlung auf Grund des 
Kreditbriefes derart abzuschneiden, daB der an der Zahlenleiste verbleibende 
Kupon iiber den hochsten Betrag den Saldo darstellt, iiber den auf Grund 
des Kreditbriefes verfiigt werden kann. Ferner soIl fiir Kreditbriefe aus
schlieBlich besonderes Sicherheitspapier verwendet, und der Hochstbetrag, 
auf den der Kreditbrief lautet, Boll durch perforierte oder eingepreBte Zeichen 
angegeben werden 1). Als zweckmaBig wurde es bezeichnet, fiir die Kreditbriefe 
einen einfachen Bogen zu verwenden, auf dessen Riickseite die abgehobenen 
Betrage zu vermerken sind. Es soIl hierdurch verhindert werden, daB das 
zweite Blatt des Kreditbriefs durch ein anderes Blatt ersetzt wird, das von 
einem anderen Kreditbrief oder von einem iiberhaupt noch nicht gebrauchten 
Kreditbrief stammt. Weiterhin ist von den Vertretern aller Lander, mit Aus
nahme GroBbritanniens, der Vorschlag angenommen worden, den Kredit
briefbetrag auf hochstens 10000 Dollar oder den entf'lprechenden Gegenwert 
in einer anderen Wahrung zu beschriinken. SchlieBlich wurde vereinbart, 
daB die Unterschrift des Begiinstigten keinesfalls auf dem Kreditbrief selbst 
angebracht werden darf, sondern nur auf einem yom Kreditbrief vollig unab
hangigen Schriftstiick (Einfiihrungsschreiben, Korrespondentenliste usw.). 
Diese MaBnahmen beziehen sich nur auf Zirkularkreditbriefe, nicht auf 
avisierte Kreditbriefe. 

1) Zur Einfiigung solcher Zeichen - auch auf Schecks iiber grO/3ere Betrage
bedient man sich schon seit langerer Zeit besonderer Maschinen. 
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In Betrieben, wo eine besondere Akkreditivabteilung besteht (siehe 
S.113), werden hier die Akkreditierungen in einem Buch oder einer Karto
thek vorgemerkt. Verfligt der Inhaber eines Kreditbriefes, so wird in dem 
Buch oder auf dem Karteiblatt davon Vormerkung genommen. Die Aus
zahlung der Betrage erfolgt durch die Kasse auf Anweisung der Akkreditiv
abteilung. Ferner hat diese Abteilung von den von der Bank ausgestellten 
Kreditbriefen Vormerkung zu nehmen sowie von den Abhebungen auf Grund 
solcher Kreditbriefe nach den ihr von ihren Korrespondenten zugegangenen 
Mitteilungen. Gleichzeitig hat die Abteilung dafiir zu sorgen, daB liber den 
Gegenwert Rimesse gemacht wird, falls die Bank nicht ein ausreichendes 
Guthaben bei dem Korrespondenten unterhalt oder dieser auf die Bank 
einen Scheck oder eine Tratte gezogen hat. 1st eine besondere Akkreditiv
abteilung nicht eingerichtet, so werden diese Arbeiten gewohnlich von 
der Korrespondenzabteilung ausgeflihrt. 

4. Korrespondenz fiber Rembours- und ahnliche Geschafte. 
Zur Abwickelung der GeschMte, bei denen Dokumente liber lagernde, 

rollende oder sch wimmende Waren eine Rolle spielen, bedarf es einer ein
gehenden, groBe Sorgfalt und Aufmerksamkeit erheischenden Korrespondenz. 
Aus den Ausfiihrungen liber Dokumenten-Inkassi, Dokumenten-Akkreditive, 
Vinkulations- und Remboursgeschafte auf S.57ft geht der Sinn folgender 
Beispiele (Nt'. 97 bis Nr. 117) hervor. 

I 

Eine amerikanische Firma verkauft Roggen nach Deutschland mit 
dar Bedingung "zahlbar bei Vorlegung der Konnossemente nebst Begleit
papieren in prima Bankscheck afNew York". Sie beauftragt ihre Berliner 
Bankverbindung mit dem Inkasso der Dokumente. 

Beispiel Nr.97. 

Brief der amerikanischen Getreidefirma an ihre Berliner 
Bank: 

Einschreiben! 
New York, den 2. August 1928. 

Herren Delbrlick, Schickler & Co., Berlin. 

In der Anlage libersenden wir Ihnen 
1. Konnossement I von 2 liber 8571 24/56 Bushels Nr. 2 Western Rye, 

Inspektionszertifikat Nr. 33868, 1 von 2, 
Gewichtszertifikat Nr. 26820, 1 von 2. 

2. Konnossement 1 von 2 liber 4285 40/56 Bushels Nr. 2 Western Rye, 
Inspektionszertifikat Nr. 33869, 1 von 2, 
Gewichtszertifikat Nr.26821, 1 von 2, 
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sowie zu beiden Sendungen: 
Versicherungszertifikat Nr. 573518 tiber $ 14350,-, 1 von 2, mit dem 

Ersuchen, die Dokumente der 

Einfuhrgesellschaft ftir Getreide- und Futtermittel, Berlin, 

vorzulegen und an diese gegen 

auszuliefern. 

$ 14042,55 in prima Bankscheck aJNew York 

(Vierzehntausendzweiundvierzig 55/100 Dollars) 

Die zweiten Ausfertigungen der Konnossemente sowie die Duplikate 
der Inspektions-, Gewichts- und Versicherungszertifikate fOlgen mit der Kopie. 
dieses Schreibens; fiir nachtragliche Bei-bringung wollen Sie der Einfuhrgesell
schaft wie ublich garantieren. 

Den erhaltenen Scheck wollen Sie uns tibersenden, die Inkassoprovision 
dagegen unserem Reichsmarkkonto belasten. 

Falls die Dokumente nicht sofort honoriert werden sollten, bitten wir um 
drahtliche Nachricht unter Angabe des Weigerungsgrundes. Sollte die Auf
nahme der Dokumente auch bis zum Eintreffen des Dampfers "ThemistoH 

in Hamburg nicht erfolgt sein, so belieben Sie, falls wir auf Ihre Drahtnach
richt nicht noch andere Weisungen erteilt haben, fUr Einlagerung der Ware 
in Hamburg Sorge zu tragen. 

Beispiel Nr.98. 

Hochachtungsvoll 

Louis Dreyfus & Co .. 

Brief des Berliner Bankhauses an den Kaufer des Getreides:.

An die 
Berlin, den 21. August 1928. 

Einfuhrgesellschaft fur Getreide- und Futtermittel G.m.b.H .• 

Berlin. 

Von den Herren Louis Dreyfus & Co., New York, haben wir bei-_ 
liegende Dokumente empfangen: 

1. Konnossement 1/2 uber am 28. 7. von Baltimore mit Dampfer "Themisto" 
der United American Lines nach Hamburg verladene: 

8571 24/56 Bushels 2 Rye Western, Gewicht 480000 lbs. 
Inspektionszertifikat Nr. 33868 der Handelskammer Baltimore 

(Original). 
Gewichtszertifikat Nr. 26820 der Handelskammer Baltimore (Ori. 

ginal), 

2. Konnossement 1/2 tiber am 28. 7. von Baltimore mit Dampfer "Themisto" 
der United American Lines nach Hamburg verladene: 

428540/56 Bushels 2 Rye Western, Gewicht 240000 lbs. 
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sowie 
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Inspektionazertifikat Nr. 33869 der Handelskammer Baltimore 
(Original) , 

Gewichtszertifikat Nr. 26821 der Handelskammer Baltimore (Ori
ginal), 

Versicherungszertifikat 1/2 Nr. Cb. 573516 der Lloyd's zu beiden 
Partien, iiber insgesamt $ 14350,-. 

Obige Dokumente haben wir Ihnen nach den erhaltenen Weisungen 
,gegen 

.auszuliefern. 

$ 14042,55 prima Bankscheck afNew York 
(Vierzehntausendzweiundvierzig 55/100 Dollars) 

Bei Richtigbefund wollen Sie dem Oberbringer gegen Aushii.ndigung der 
Dokumente einen Bankscheck iiber den oben genannten Betrag iibergeben. 

Wir garantieren fiir die Nachlieferung der fehlenden zweiten Ausferti
,gungen der Konnossemente sowie der Duplikate der Begleitpapiere und stehen 
fUr jeden Schaden ein, der daraus entstehen ktinnte, daB Ihnen nicht sofort 
,gegen Ihre Zahlung der volle Satz der Konnossemente geliefert worden ist. 

Sollten Sie die Aufnahme der Dokumente verweigern, so wollen Sie dem 
Oberbringer den Grund Ihrer Weigerung mitteilen. 

Beispiel Nr.99. 

Hochachtungsvoll 

Delbriick, Schickler & Co. 

Brief des Berliner Bankhauses an seine New Yorker Auf
traggeber, nach Eingang der Dokumentarrimesse: 

Einschreiben! Berlin, den 22. August 1928. 

Herren Louis Dreyfus & Co., New York. 

Die una mit Ihrem Schreiben vom 2. d. M. iibermittelten Dokumente: 
2 Konnossemente nebst Begleitpapieren 

haben wir gemaB Ihrem Auftrage der 
Einfuhrgesellschaft fiir Getreide- und Futtermittel, Berlin, 

vorgelegt und an diese gegen den beiliegenden Scheck afNew York iiber 

Nr. 56 - $ 14042,55, ausgestellt von Mendelssohn & Co., Berlin, 
auf Hallgarten & Co., New York, 

ausgeliefert. Den Empfang des Schecks wollen Sie una bestatigen. 
Fiir die Nachlieferung der zweiten Konnossementsausfertigungen und der 

Duplikate der Begleitpapiere haben wir wie iiblich garantiert. 
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FUr unsere Inkassoprovision von %%0 sind Sie mit 
S 3,51 zum Kurse von 4,20 

1 Anlage. 

- RM. 14,75 Wert heute 

I1ochacht~voll 
Delbriick, Schickler & Co. 

Beispiel Nr. 100. 

Nach Eingang der Kopiepost aus New York schreibt das 
Berliner Bankhaus an den Kaufer des Getreides wie folgt: 

Einschreibenl Berlin, den 26. August 1928. 

An die 
Einfuhrgesellschaft fiir Getreide- und Futtermittel, 

Berlin. 
Zu den Ihnen am 21. d. M. im Auftrage der I1erren Louis Dreyfus & Co., 

New York, gegen Bankscheck afNew York iiber S 14042,55 ausgelieferten 
Konnossementen iiber Ladungen mit Dampfer "Themisto" iibersenden wir 
TImen hiermit die zweiten Ausfertigungen und zugleich die Duplikate der zu
geMrigen Inepektione-, Gewichts- und Versicherungszertifikate. 

Wir betrachten hiernach die von une wegen der fehlenden Ausfertigungen 
iibernommene Garantie als erledigt. 

I1ochachtungsvoll 
Delbriick, Schickler & Co. 

Beispiel Nr. 101. 

Brief des Berliner Bankhauses an die New Yorker Firma: 
Einschreiben! Berlin, den 26. August 1928. 

Herren Louis Dreyfus &00., New York. 

Wir haben heute die Kopie Ihres Schreibene vom 2. d. M. erhalten und 
die une damit zugegangenen zweiten Ausfertigungen der Konnossemente iiber 
die Ladungen mit Dampfer "Themisto" sowie die zugehorigen Zertifikats
duplikate an die EinfuhrgeseUschaft fUr Getreide- und Futtermittel, hier, 
weitergegeben. Die von une in Ihrem Auftrage gegeniiber der Einfuhrgesell
schaft iibernommene Garantie ist damit erledigt. 

Gleichzeitig iibersenden wir Ihnen hiermit Kopie unseres Briefes vom 
22. d. M. nebst Sekunda des Schecks iiber $ 14042,55 a/dort. 

I1ochachtungsvoll 
Delbriick, Schickler & Co. 

1) In diesem und a.nderen Beispielen geben wir die Belastungsaufgabe zur 
besseren Klarstellung im Briefe selbst an. Dies geschieht auch in den Betrieben, wo 
die Buchungen im Durchschreibeverfahren nicht vorgenommen werden. In Banken 
mit maschineller Buchhaltung erfolgt jedoch die Belastungsaufgabe auf einem be
sanderen Formular, und es wird im Briefe nur auf die separate Aufgabe hingewiesen 
("Fiir unsere Inkassaprovision bela.sten wir Sie laut beifolgender Anlage"). 

Buchwald. Bankbetrleb. 9. Auf!. 42 
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II 
Eine Firma in Aleppo (Syrien) kauft in Deutschland Samt, zahlbar 

in Pfund Sterling durch prima Londoner Bankakzept auf Grund eines un
widerruflichen Akkreditivs. Sie beauftragt ihre Bank in Aleppo, dem deutschen 
Lieferanten in London ein entsprechendes Akkreditiv zu erOffnen. 

Beispiel Nr. 102. 

Brief der Bank in Aleppo an ihre Londoner Bankverbindung: 
Aleppo, den 22. April 1928. 

Herren J. Henry Schroder & Co., London. 

1m Auftrage der Herren S. & J. Khayat, Aleppo, eroffnen wir hierdurch 
bei Ihnen ein unwiderrufliches Akkreditiv zu Gunsten der 

Mechanischen We berei z u Linden A.-G., Hannover-Linden, 
bis zu £ 900,-,- (Neunhundert Pfund Sterling) 

giiltig bis 15. August ds. Js. 
Das Akkreditiv ist benutzbar durch 90 Tage-Sichtziebungen auf Sie, die 

Sie gegen Lieferung folgender Dokumente zu unseren Lasten akzeptieren wollen: 
Konnossemente in vollemSatz, an Order, blanko indossiert, fiber von Ham

burg nach Tripolis (Syrien) verladene insgesamt ca. 2800 Meter Samt, 
Versicherungspolicen auf den Inhaber oder an Order und dann in blanko 

indossiert, Kriegsgefahr gedeckt, 
quittierte Rechnungen. 

Die Ware ist fob Hamburg gekauft. Seefracht und die entsprechenden Ver
sicherungsspesen sind also vom Kaufer zu tragen und daher neben den Fak
turenbetragen zu begleichen. Teilsendungen sind gestattet. 

Wir bitten, dem Verkaufer das Akkreditiv in fiblicher Weise verbindlich 
zu bestatigen. 

Beispiel Nr. 103. 

Hochachtungsvoll 
Levante-Bank. 

Akkreditivbestatigung des Londoner Bankhauses an den 
deutschen Lieferanten: 

London, den 10. Mai 1928. 
An die 

Mechanische Weberei zu Linden A.-G., Hannover-Linden. 
Unwiderrufliches Akkreditiv Nr.2417. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB die Levante-Bank in Aleppo wegen 
der Herren S. & J. Khayat, Aleppo, bei uns zu Ihren Gunsten ein un, 
widerrufliches Akkreditiv bis zu 

£ 900,-,- (Neunhundert Pfund Sterling) 

giiltig bis J5. August ds. Js. einschlieBlich eroffnet hat. 
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Nach den erhaltenen Weisungen ist das Akkreditiv gegen Auslieferung 
folgender Dokumente: 

Konnossemente in vollem Satz, an Order, blanko indossiert, liber von 
Hamburg nach TripoIis (Syrien) verladene insgesamt ca. 2800 Meter 
Samt, 

Versicherungspolicen auf den Inhaber oder an Order und dann in blanko 
indossiert, Kriegsgefahr gedeckt, 

quittierte Rechnungen, liber Fracht und Versicherung ab Hamburg ge
sondert, da Lieferung fob Hamburg, 

benutzbar durch 90 Tage-Sichtziehungen auf una, die wir bei Richtigbefund 
der Dokumente zu akzeptieren haben. 

Wir machen Ihnen diese Mitteilung als fiir una verbindlich, d. h. wir 
sind zum Akzept Ihrer Ziehungen im Rahmen dieBes Akkreditivs gehalten, 
sofern die eingereichten Dokumente den VOrBchriften entsprechen. Das 
Akkreditiv erlischt jedoch ohne weitere Anzeige an Sie, wenn wir nicht 
innerhalb seiner Giiltigkeitsdauer die vorgeschriebenen Dokumente erhalten. 
Teillieferungen sind gestattet. 

Den Empfang dieses Schreibens wollen Sie una bestatigen und una mit
teilen, ob die AkkreditivvorBchriften in allen Punkten mit Thren Verein
barungen mit dem Kaufer fibereinstimmen und von Ihnen voraussichtlich 
erffillt werden konnen. 1m Falle von Differenzen wollen Sie sich sofort im 
eigenen Interesse mit Ihrem Kunden in Verbindung setzen, damit das Akkre
ditiv bei Benutzung glatte Erledigung finden kann. 

lIochachtungsvoll 

J. Henry Schroder & Co. 

Beispiel Nr. 104. 

Brief des Londoner Bankhauses an seinen Auftraggeber: 

London, den 10. Mai 1928. 
An die Levante-Bank, Aleppo. 

Unwiderrufliches Akkreditiv Nr.2417. 

1hr Schreiben yom 22. April d. Js. haben wir empfangen und von dem 
wegen der Herren S. & J. Khayat, dort, bei una eroffneten unwiderruflichen 
Akkreditiv fiber 

bis zu £ 900,-,- (Neunhundert Pfund Sterling) 

giiltig bis 15. August dB. Js. einschlieBlich unter obiger Nummer Vormer
kung genommen. Der begiinstigten Firma, der 

Mechanischen We berei zu Linden A.-G., Hannover-Linden, 

~ben wir verbindlich bestatigt, daB wir gegen Lieferung von 
42* 
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Konnossementen in vollem Satz, an Order, blanko indossiert, uber von 
Hamburg nach Tripolis (Syrien) verladende insgesamt ca. 2800 Meter 
Samt, 

Versicherungspolicen auf den Inhaber oder an Order und dann in blanko 
indossiert, Kriegsgefahr gedeckt, 

quittierten Rechnungen, 
ihre 90 Tage-Sichtziehungen auf uns im Rahmen des Akkreditivs akzeptieren 
werden. 

Wir bemerkten uns, daB die Ware fob Hamburg gekauft ist und daB 
Teillieferungen gestattet sind. 

Wir verweisen ausdriicklich auf unsere Ihnen bereits bekannten Akkre
ditiv-Bedingungen, nach denen wir eine Haftung fiir die Echtheit und Voll
giiltigkeit der von uns aufgenommenen Dokumente nicht iibernehmen und 
auch fiir Falschungen nicht einstehen. Wir ubernehmen ferner keinerlei 
Verantwortung fur Quantitat und Qualitat der verladenen Waren und 
stehen auch nicht fiir Schaden ein, die sich aus mangelhafter Erledigung des 
Akkreditivs infolge von Aufruhr, Streik und hohere Gewalt ergeben. 

Wir belasten Sie mit 
£900,-,-

in Conto pro memoria sowie mit 

£ 1,16,-,- Wert heute 

in laufender Rechnung fiir Akkreditiv bestatigungsprovision, 1/2 %0 pro Monat. 

1I0chachtungsvoll 
J. Henry Schroder & Co. 

Beispiel Nr. 105. 

Antwort der begiinstigten Firma an das Londoner Bank
haus: 

Hannover-Linden, den 16. Mai 1928. 

Herren J. Henry Schroder & Co., London. 

Unwiderrufliches Akkreditiv Nr. 2417. 

Ihr Akkreditivschreiben yom 10. d. M. haben wir empfangen und von 
dessen Inhalt Kenntnis genommen. Wir haben festgestellt, daB die Akkreditiv
bedingungen genau mit unseren Abmachungen mit dem Kaufer iiberein
stimmen und teilen Ihnen mit, daB wir voraussichtlich gegen Ende nachsten 
Monats von dem Akkreditiv Gebrauch machen werden. Unsere Entnahmen 
werden wir an unsere Bankverbindung, die Deutsche Bank und Disconto
Gesellschaft, Filiale Hannover, begeben, wovon Sie schon jetzt Vormerkung 
nehmen wollen. 

Hochachtungsvoll 
Mechanische We berei zu Linden A.-G. 
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Die begiinstigte Firma hat den ganzen Posten Ware schon zur Verladung 
bereit. Sie kann aber das Akkreditiv erst in etwa sechs W ochen benutzen, 
da der nachste Dampfer nach Tripolis (Syrien) gegen Ende Juni aus Hamburg 
abgeht, und sie daher die Konnossemente nicht vorher beibringen kann. 
Einerseits will sie nun das Kursrisiko nicht so lange laufen, denn sie selbst 
hat auGer der Fracht nur Auslagen in Reichsmark gehabt oder noch zu ge
wartigen; sie wiirde, wenn der Kurs der englischeh Pfunde Ende Juni niedriger 
sein solIte als beim endgiiltigen Abschlusse des Geschaftes, unter Umstanden 
weniger Reichsmark aus dem Verkauf der Pfunde erzielen als sie selbst ffir 
Rohmaterial, Lohne usw. ausgegeben hatte. Es konnte allerdings auch eine 
umgekehrte Kursentwicklung eintreten, wodurch sie einen hoheren Ckwinn 
in Reichsmark erzielen wiirde. Aber die Firma will auf die weitere Kurs
gestaltung nicht spekulieren. Sie braucht auch dringend schon jetzt groGere 
Betrage in Reichsmark, um weitere Materialeinkaufe zu machen. Sie legt 
daher ihrer Bank das erhaltene Akkreditivschreiben vor und diese erklart 
sich bereit, den vorhandcnen, bereits verkauften Warenposten, dessen prompte 
Bezahlung durch das unwiderrufliche Akkreditiv gesichert ist, sofort zu be
vorschussen. Die Bank verkauft im Auftrage der Firma £ 800 auf Termin, 
per 30. Juni, und stelIt der Firma den Gegenwert gegen Lieferung der 'Ober
nahmebescheinigung eines Spediteurs sofort zur Verfugung. Der Spediteur 
erhalt Weisung, die Ware zwecks moglichst fruhzeitiger Verladung nach Tri
polis (Syrien) von Hamburg zu verladen und die Konnossemente nebst Ver
sicherungspapieren an die Bank oder deren Order auszuliefern. 

Beispiel Nr. 106. 

Brief des Spediteurs an die Bank. 

Hannover, den 17. Mai 1928. 

An die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Hannover. 

1m Auftrage der Mechanischen Weberei ?oU Linden A.-G. halten wir 

lO Ballen, ca. 2800 Meter Samt 

zu Ihrer Verfiigung. Nach den erhaltenen Weisungen wird die Ware mit 
erster Gelegenheit nach Hamburg verladen, um von dort aus mit dem nach
sten, Ende Juni abgehenden Dampfer nach Tripolis (Syrien) verschifft zu 
werden. Wir haben alsdann Konnossement in vollem Satz, an Order, blanko 
indossiert, nebst Seeversicherungspolice auf den Inhaber, Kriegsgefahren 
einschlieGend, zu Ihrer Verfugung zu halten. 

Lager- und Transportversicherung bis Hamburg werden durch uns fur 
Ihre Rechnung gedeckt. Spesen bis Hamburg tragt unser Auftraggeber. 

Hochachtungsvoll 

Schenker & Co. 
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Beispiel Nr.107. 

Brief der Bank an den Kreditnehmer: 

Hannover, den 18. Mai 1928. 
An die 

Mechanische Weberei zu Linden A.-G., Hannover-Linden. 
Ihrem Auftrage gemiiB- haben wir fiir Sie 

£ 800,-,- p. 30. Juni 

verkauft und Ihnen den Erlos laut beiliegender Abrechnung gutgebracht. 
1m AnschluB an unsere Besprechungen beziiglich des zu Thren Gunsten bei 
den Herren J. Henry Schroder & Co., London, laufenden unwiderruflichen 
Akkreditivs haben wir heute die "Obernahmebescheinigungen der Speditions
firma Schenker & Co. erhalten und stellen Ihnen nunmehr anheim, iiber 

RM.16000 
sofort zu verfiigen. Hochachtungsvoll 

Deutsche Bank und Disconto- Gesellschaft, 
Filiale Hannover. 

Nachdem die Ware EndeJuni an Bord des nach Tripolis (Syrien) gehenden 
Dampfers genommen ist, benachrichtigt die Firma Schenker & Co., Han
nover, sowohl die Mechanische Weberei zu Linden wie die Deutsche Bank 
und Disconto-Gesellschaft. Darauf reicht die Mechanische Weberei zu Linden 
dieser Bank ihre Ziehungen auf London nebst quittierten Fakturen ein. 

Beispiel Nr. 108. 

Brief der Bank an ihre Londoner Bankverbindung: 

Hannover, den 26. Juli 1928. 

Herren A. Ruffer & Sons, London. 
In der Anlage iibersenden wir Ihnen 

£ 892,3,4 p. 90 TIS. a/J. Henry SchrOder & Co., dort, 

gezogen von der Mechanischen Weberei zu Linden A.-G., Hannover-Linden, 
auf Grund des unwiderruflichen Akkreditivs Nr.2417 

nebst quittierter Rechnung iiber £ 820,-,-. 

In unserem Auftrage erhalten Sie hierzu von den Herren Schenker & Co., 
Hannover: 

Konnossement full set, an Order, blanko indossiert, iiber am 24. d.M. ab 
Hamburg nach Tripolis (Syrien) verladene 10 Ballen, ca. 2800 Met.Samt, 

Versiclierungspolice auf den Inhaber (Kriegsgefahr einschlieBend) in duplo, 
sowie 

quittierte Nota iiber Fracht und Versicherungsspesen ab Hamburg, 
iiber £ 72,3,4. 
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Die Dokumente wollen Sie der Firma J. Henry Schroder & Co., dort, 
gegen Akzept der Tratte ausliefern, das Akzept alsdann diskontieren und 
den Erlos unserem laufenden Konto bei Ihnen gutschreiben. 

Hochachtungsvoll 
Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, 

Filiale Hannover. 

Nachdem die Dokumente in London von J. Henry SchrOder & Co. an
standslos aufgenommen' worden sind und die Deutsche Bank und Disconto
Gesellschaft, Hannover von ihrem Londoner Korrespondenten Mitteilung und 
Gutschriftanzeige erhalten hat, wickelt sich das Geschiilt fiir den Verkii.ufer 
folgendermaBen ab: 

Beispiel Nr. 109. 

Brief der Bank an den Verkaufer: 

An die 
Hannover, den 10. Juli 1928. 

Mechanische Weberei zu Linden A.-G., Hannover-Linden. 

Wir teilen Ihnen mit, daB Ihre Ziehung iiber 

£ 892,3,4 p. 90 TIS. aJLondon 

auf Grund des Akkreditivs Nr. 2417 akzeptiert worden ist. 1m Sinne unserer 
friiheren Vereinbarung haben wir das Akzept in London diskontiert. Von 
dem Diskonterlos = £ 882,3,4 verwendeten wir 

£ 800,-,- zur Ablieferung fiir Ihren Terminverkauf, 
" 72,3,4 zur Begleichung der Fracht- und Versicherungsspesen, 

wahrend wir restliche 
£ 10,-,- zu 20,355,- = RM. 203,55 

fuer Reichsmarkrechnung gutschreiben. Hochachtungsvoll 

Deutsche Bank und Disconto- Gesellschaft. 

Nach der Seite des Auftraggebers wickelt sich das Geschaft zu gleicher 
Zeit etwa folgendermaBen ab: 

Beispiel Nr. 110. 

Brief des Londoner Bankhauses nach Aleppo: 

London, den 30. Juni 1928. 

An die Levante-Bank, Aleppo. 
Unwiderrufliches Akkreditiv Nr. 2417. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB wir heute unter Aufnahme folgender 
Dokumente: 

Konnossement 2 full set, an Order, blanko indossiert, iiber am 24. d. M. 
von Hamburg mit Dampfer "Hansa" nach Tripolis in Syrien ver
ladene 10 Ballen, ca. 2800 Meter Samt, 
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Versicherungspolice auf den Inhaber (Kriegsgefahr gedeckt) in duplo, 
quittierte Rechnung iiber £ 820,-,-, 
quittierte Nota iiber Fracht und Versicherung iiber £ 72,3,4, 

auf Grund des von Ihnen eroffneten Akkreditivs eine Ziehung der Mecha
nischen Weberei zu Linden A.-G., Hannover-Linden, auf uns iiber 

£ 892,3,4 p. 90 TIS. 

akzeptiert haben. Wir haben Sie dagegen auf Akzeptkonto mit 

£ 892,3,4 Wert 27. Sept. (1 Tag vor Verfall) 

belastet, wahrend wir 

£ 2,5,- 1/4% Akzeptprovision 

sowie 
£ 1. 2. 6 1/8% Dokumenten-Aufnahmeprovision 

Wert heute Ihrer laufenden Rechnung belasten 1). 
Wir iibersenden hiermit eine Ausfertigung des Konnossements, das Ori

ginal der Versicherungspolice sowie die quittierten Fakturen, wahrend wir 
die zweite Konnossementsausfertigung nebst dem Duplikat der Police mit 
der Kopie dieses Schreiben folgen lassen. Den Empfang der Dokumente 
wollen Sie uns bestatigen. 

Das Akkreditiv findet damit seine Erledigung. 
Die Dokumentenaufnahme ist auf Grund der Ihnen bekannten Bedin

gungen fiir das Akkreditivgeschaft erfolgt. 
Hochachtungsvoll 

J. Henry Schroder & Co. 

III 
Eine deutsche Firma kaufe in Algier Felle. Verkaufer und Kaufer stehen 

in laufender Gescbaftsverbindung. Der Verkaufer ist auf Grund langjahriger 
Beziehungen sicher, daB der Kaufer die zustande gekommenen Abschliisse 
regelmaBig erfiillt, d. h. die telegraphisch gekauften Warenposten stets prompt 
einlost, und andererseits weiB der Kaufer, daB ihm nur einwandfreie Ware, 
genau entsprecbend den Abschliissen geliefert zu werden pflegt. Als Liefer
frist ist daber ein fiir allemal zwischen den Kontrahenten vereinbart: "Erste 
Verschiffungsgelegenheit nach Eintreffen des Zahlungsauftrages in Algier", 
als Zeit, Ort und Art der Zahlung: "Kasse gegen Dokumente im Verlade
hafen auf Grund sofort nach AbschluB brieflich nach Algier weiterzugebender 
Instruktionen". Zahlungsort und Zeitpunkt der Zahlung folgen hierbei 
einzig und allein aus dem Umstand, daB der Verkaufer finanziell nicht in 
der Lage ist, auf die Zahlung bis nach Eintreffen der Ware in Deutschland 
zu warten; sein Geschiift ist roehr das eines Kommissionars, und entsprechen
der Bankkredit steht ihm nicht nach Bedarf zur Verfiigung. Andererseits 

1) Siehe FuBnote zu S. 657. 
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ist der Kaufer in der Lage vorzuleisten, und er ist hierzu bereit, weil er er
fahrungsgemaJl gute Ware zu Preisen erhiilt, wie er sie bei den Konkurrenten 
des Verkaufers nicht durchsetzen kann. Die bankmallige Erledigung des 
Geschaftes erfolgt durch widerrufliches Akkreditiv, dessen Voraussetzung 
nicht ein gleicher Grad mangelnden Vertrauens ist wie beim unwiderruflichen 
Akkreditiv (Beispiele III bis 117). 

Beispiel Nr. 111. 

Brief des Kaufers an seine Bank nach erfolgtem draht
lichen AbschluB eines Kaufes: 

Berlin, den 1. September 1928. 

An die Handelsbank A.-G., Berlin. 

Hierdurch bitten wir Sie, Ihre Bankverbindung in Algier brieflich a.n
zuweisen, einen Betrag von 

fro Fr. 44447,75 

(Vierundvierzigtausendvierhundertsiebenundvierzig franz. Franken, 75 Cts.) 
zur Verfiigung der Firma 

A. Sattia & Co., Algier, 

zu halten und diese sofort zu benachrichtigen. Die Auszahlung hat zu erfolgen 
gegen Lieferung von 

Konnossement ful set iiber mit erster Verschiffungsgelegenheit von Algier 
nach Hamburg an unsere Order cif Hamburg verladene ca. 110 Balien 
Lammfelie, ca. 10000-11000 kg, 

Versicherungspolice auf den Inhaber, 
Faktura. 
Fiir den Betrag zuziiglich der Kosten wollen Sie uns s. Z. unter 'Ober

sendung der Dokumente auf franz. Frankenkonto belasten. 

Beispiel Nr. 112. 

Brief der Bank an den Kunden: 

Hochachtungsvoll 
Linger & Sale. 

Berlin, den 2. September 1928. 

Herren Linger & Sale, hier. 

Widerrufliches Akkreditiv Nr. 364. 

Zufolge Ihres gestrigen Schreibens haben wir die Firma 
A. Sattia & Co., Algier, 

widerruflich, giiltig bis ungefahr acht Tage nach Abgang des ersten Dampfers 
nach Hamburg, fiir 

fro Fr. 44447,75 
(Vierundvierzigtausendvierhundertsiebenundvierzig franz. Franken 75 eta.) 
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bei der Societe Generale, Algier, akkreditiert und diese angewiesen, die 
Begiinstigten sofort zu benachrichtigen. 

Zahlung hat zu erfolgen gegen 

Konnossement full set fiber mit erstem nach Deutschland gehenden 
Dampfer an Ihre Order nach Hamburg verladene ca. 110 Ballen 
Lammfelle, ca. 10-11000 kg, 

Versicherungspolice auf den Inhaber, 
Faktura, AbschluB cif Hamburg. 

Ffir obigen Betrag belasten wir Sie auf franz. Frankenkonto; die VaIu
tierung des Postens erfolgt nach Erledigung der Angelegenheit. 

Die Ausfiihrung des Auftrages erfolgt gemaB unseren Ihnen bekannten 
Bedingungen ffir das Akkreditivgeschaft. 

Beispiel Nr. 113. 

Hochachtungsvoll 

Handelsbank A.-G. 

Brief der Bank an ihren Korrespondenten in Algier: 

Berlin, den 2. September 1928. 

An die Societe Generale, Algier. 

Widerrufliches Akkreditiv Nr.364. 

1m Auftrage der Herren Linger & Sale, hier, eroffnen wir hierdurch 
der Firma 

A. Sattia & Co., dort, 
ein widerrufliches Akkreditiv fiber 

fro Fr. 44447,75 
(Vierundvierzigtausendvierhundertsiebenundvierzig franz. Franken 75 Cts.) 

giiltig bis ungefahr acht Tage nach Abgang des ersten Dampfers nach Deutsch
land. Wir bitten Sie, den Begiinstigten sofort die fibliche unverbindliche 
Mitteilung zu machen. 

Der Betrag ist nur zu zahlen gegen 

Konnossement full set fiber mit dem ersten nach Deutschland 
gehenden Dampfer an Order unserer Auftraggeber cif Hamburg 
verladene ca. 110 Ballen Lammfelle, ca. 10-11 000 kg, 

Versicherungspolice auf den Inhaber, 
Faktura. 

Die Dokumente wollen Sie uns direkt einsenden und uns ffir den a.us
machenden Betrag zuzfigl. Provision auf unserem Konto bei Ihrem Pariser 
Ha.uptsitz belasten lassen. 

Hochachtungsvoll 
Handelsbank A.-G. 
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Beispiel Nr. 114. 

Brief der Bank in Algier an die beglinstigte Firma: 

Algier, den 10. September 1928. 

Herren A. Sattia & Co., Algier. 

Widerrufliches Akkreditiv Nr.364/192. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB wir von den Herren Linger & Sale, 
Berlin, durch deren Bankverbindung, die Handelsbank A .. G., Berlin, an· 
gewiesen worden sind, folgende Dokumente gegen Zahlung von 

fro Fr. 44447,75 
(Vierundvierzigtausendvierhundertsiebennndvierzig franz. Franken 75 Cts.) 

aufzunehmen: 
Konnossement full set liber mit Dampfer "Kalypso" von Algier 

an Order Linger & Sale nach Hamburg verladene ca. 110 Ba.llen 
Lammfelle, ca. 10-11000 kg, 

Versicherungspolice auf den Inhaber, 
Faktura, AbschluB cif Hamburg. 

Die Dokumente sind innerhalb der auf den Abgang des Dampfers "Kalyp. 
so" folgenden acht Tage einzureichen. 

Wir geben Ihnen diese Nachricht lediglich zu Ihrer Orientierung, ohne 
dadurch irgendwie geartete Garantien fUr Einlosung der Dokumente bei 
Vorlegung iibernehmen zu wollen. Wie oben vermerkt, handelt as sich um 
ein Akkreditiv, das jederzeit zurUckgezogen werden kann. 

Beispiel Nr. 116. 

Hochachtungsvoll 
Societe Generale. 

Brief des Korrespondenten an die Berliner Bank: 

Einschreiben! Algier, den 16. September 1928. 

An die Handelsbank A.-G., Berlin. 

Widerrufliches Akkreditiv Nr.364/192. 

GemaB Ihrem Auftrage yom 2. d. M. haben wir heute von den Herren 
A. Sattia & Co., hier, 

Konnossement 2 full set iiber am 14. d. M. mit Dampfer "Kalypso" 
von hier nach Hamburg an Order Linger & Sale verladene 

A A 203/274 72 Ballen 
A LA 275/281 7 " 
A S A 282/305 24 " 
A T A 306/310 5 " zusammen 108 Ba.llen Lammfelle 

Gewicht 10 668 kg, 
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Versicherungspolice Nr. 687 des "Phenix" 
Faktura iiber fro Fr. 44447,75 

auf den Inhaber, 

erhalten und dagegen 
fr. Fr. 44447,75 

gezahlt, wofUr wirSie bei unserer Zentrale, Wert heute, belastenIa.ssen. Eine 
Ausfertigung des Konnossements nebst Original der Versicherungspolice 
und Faktura erhalten Sie anbei. Den Empfang wollen Sie una besti.tigen. 
Die zweite Konnossementsausfertigung Bowie DupIikat der Police folgen mit 
der Kopiepost. 

Wie iiblich iibernehmen wir fiir Echtheit und Vollgiiltigkeit der Doku
mente, Quantitat und Qualitiit der Waren keine Garantie und stehen auch 
fUr Fii.lschungen und Verfii.lschungen nicht ein. 

Die Dokumentenaufnahme-Provision von 1/8% buchen wir mit 
fro Fr. 55,55 

gleichfalls iiber Paris. 

Beispiel Nr. 116. 

Brief der Bank an den Kaufer: 

lIochachtungsvoll 
Societe Generale. 

Berlin, den 25. September 1928. 

lIerren Linger & Sale, Berlin. 

Widerrufliches Akkreditiv Nr. 364. 

Wir kommen auf Ihr Schreiben vom 1. d. M. zuriick und iiberreichen 
Ihnen anbei von unseren Korrespondenten in Algier aufgenommene 

Konnossement 1 von 2 iiber am 14. d. M. mit Dampfer "Kalypso" 
von Algier nach lIamburg an Ihre Order verladene 108 BalIen 
Lammfelle, 10668 kg, 

Versicherungspolice Nr. 687 des Phenix, Original, 
Faktura. 

Fiir Aufnahmeprovision fUr uns und unsere Geschaftsfreunde sind Sie mit 
fro Fr. 111,15 Wert 16. d. M. 

belastetl). Die Valuta der gezahlten, bereits belasteten fro Fr. 44447,75 wird 
.auf den 16. d. M. gesteIlt. Die zweiten Ausfertigungen des Konnossements 
und der Police folgen in einigen Tagen. Den Empfang der Dokumente, fUr 
deren Echtheit und Vollgiiltigkeit wir nicht garantieren, wollen Sie uns be
stiitigen. Auch fiir QuaIitiit und Quantitat der Ware sowie Fii.lschungen und 
Verfii.lschungen stehen wir nicht ein. Wir verweisen auf unsere Ihnen bekann
ten Bedingungen fUr das Akkreditivgeschaft. 

3 Anlagen. 

1) Siehe FuBnote zu S.657. 

lIocha.chtungsvoll 
lIandelsbank A.-G. 
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In dem behandelten Beispiel ist angenommen, daB der Kaufer das 
erforderliche Frankenguthaben bei Auftragserteilung bereits bei seiner Bank 
zur Verfiigung hatte. Batte er nur einen Teil des notigen Frankenbetrages 
vorher angeschafft gehabt, so hatte er den Rest bei Gelegenheit der Auftrags
erteilung noch kaufen und daher einen entsprechenden Reichsmarkbetrag fliiBBig 
haben mussen, oder er hatte fUr den Rest vorIaufig Bankkredit in Anspruch 
genommen. In diesem Falle hatte aber die Bank darauf bestehen miissen, 
daB die Konnossemente entweder an Order ausgestellt und blanko indossiert 
wiirden oder daB sie an ihre Order ausgeschrieben werden, nicht an Order des 
Kaufers, weil sie sonst die Ware nicht hatte ohD.e weiteres in Empfang 
nehmen konnen, wenn bei Eintreffen des Dampfers der Kunde nicht den 
Kredit zuriickzahlt oder andere Sicherheiten gibt. 

Deutsche Levante-Linie 
Hamburg. 

RegelmliBige Dampfschiffs
Verbindung zwischen Hamburg 

und Hlifen der Levante. 

Nachnahme des 
Absenders: £.. . .................. . 

+ 5% .Il!-kasso-
proVlSlOn £ .............................. . 

Fracht auf 
..... cbm£ ............. .. 
..kg 
..... " 
.... " -:;;----

£ ...................... .. 
+ 5% Primage£ ..... .. 
wenn Fracht 

am Bestim
mungsort 
zahlbar. 

Tota~l~: ~£~.-.... -... -... -... -... -.... -... -... . 
zahlbar in .......................... .. 

Beispiel Nr. 117. 

Konnossement. 
Verladen in liuBerlich guter Verfassung und Be

schaffenheit von A. Sattta &1 Co. an Bord des Dampf
schiffes "Kalypso", Kapitlin MUller, von Algier be
stimmt nach Hamburg. 

Marken INummeml z~ Iv~r:e~:ngl Inbalt 
Brutto- HaD Gewleht ebm kg 

AA 203/274 72 

I 
BllUen I~fell' ALA 276,281 7 

" ABA 282/306 2i .. .. 
ATA 206/310 6 .. .. 

108 I BllUen I LGmm/.1lB 106611:, 

abzuIiefem in Hamburg an Linger dI Sale oder deren 
Order gegen Zahlung der Fracht und Kosten wie neben
stehend. 

Durch Annahme dieses Konnossements erkennen 
sowohl Ablader wie Empfll.nger oder deren Vertreter 
die umstehend verzeichneten Bedingungen riickhaltlos 
an und unterwerfen sich denselben ungeachtet der 
Gesetze oder der Platzgebrll.uche, welche am Bestim
mungsorte anders oder zum GegenteiJ bestehen mOgen. 

Zum Zeugnis dessen hat der Kapitlin des genannten 
Dampfschiffes 2 Konnossemente gleichen Inhalts und 
Datums, auBer drei Kopien fur seineD eignen Gebrauch, 
welche als solche gekennzeichnet sind, gezeichnet; 
mit Erfullung eines derselben sind die ubrigen er1edigt. 

Algier, den U. September 1928. 
gez. MiUler 
Kapitlin. 

5. Wecbsel- nnd Devisen-Korrespondenz. 
Die Diskontabrechnungen sind bereits auf S. 288 wiedergegeben worden. 

Werden zum Inkasso angenommene Wechsel oder Schecks dem Kunden 
sofort gutgeschrieben, so wird die Gutschriftsaufgabe !nit etwa folgenden 
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Worten eingeleitet: "Ffir die uns zum Inkasso eingereichten Wechsel (Schecks) 
erkennen wir Sie - Eingang vorbehalten - wie folgt." Wird die Gutschrift 
erst nach Eingang vorgenommen, so heiBt es in der Empfangsanzeige: "Die 
uns mit Ihrem Schreiben yom ... eingereichten, nachstehend verzeichneten 
Wechsel (Schecks) schreiben wir Ihnen nach Eingang gut." An die Inkasso
stelle schreibt die Bank etwa folgendermaBen: "Anbei tibersenden wir Ihnen 
die nachstehend verzeichneten Wechsel (Schecks) und bitten Sie, diese ffir 
unsere Rechnung einzuziehen und uns den Gegenwert gutzuschreiben." Nach 
Aufstellung der Abschnitte wird mitgeteilt, ffir welchen Betrag die Inkasso
stelle auf ihrem Nostrokonto bei der Bank belastet wird. Ftir die Inkasso
spesen wird gewohnlich die Bank von der Inkassostelle getrennt belastet. 
Wtinseht die Bank die Bestiitigung eines jeden Eingangs (siehe S.274), so 
ftigt sie Formulare ftir die Eingangsbestatigungen bei, vermerkt dies in ihrem 
Schreiben an die Inkassostelle und ersueht um Rticksendung der Zettel. 

Die Benachrichtigung des Kunden tiber einen mangels Zahlung zurtick
gekommenen Weehsel (Rikam bio) erfolgt gewohnlich gleichzeitig mit der 
Belastung des Gegenwerts. Das hierftir zu verwendende Formular ist auf 
S. 290 dargestellt worden. 

Die folgenden Beispiele (llS bis 120) erliiutern den Briefwechsel tiber 
Domizilwechsel, und zwar in dem Falle, daB die Bank yom Kunden als 
Domizilstelle ftir einen von ihm akzeptierten Wechsel angegeben wird. 

Beispiel Nr. 118. 

Berlin, den 20. Juli 1929. 
An die X-Bank, Berlin. 

Hierdurch ersuchen wir Sie, unser bei Ihnen zahlbar gemachtes Akzept 
in Hohe von 

1500 RM. per 23. d. M., Aussteller Ferdinand Kub, Leipzig, 

ffir unsere Rechnung einzulOsen. 

Beispiel Nr. 119. 

Hochachtungsvoll 
Eduard Liebig & Co. 

Berlin, den 21.Juli 1929. 

Herren Eduard Liebig & Co., Berlin. 

1m Besitze Thres Schreibens yom 21. d. M. haben wir davon Vormerkung 
genomrnen, daB Sie Ihr Akzept 

1500 RM. per 23. d. M., Aussteller Ferdinand Kub, Leipzig, 

bei uns dorniziliert haben. Wir berner ken uns, daB wir den Domizilwechsel 
einlosen sollen. 

Hoehach tungsvoll 
X-Bank. 
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Beispiel Nr. 120. 

Berlin, den 23. Juli 1929. 

Herren Eduard Liebig & Co., Berlin. 

Wir bestii.tigen unser Schreiben vom 21. d. M. und libersenden Thnen 
anbei Thr bei uns domiziliertes Akzept liber 

1500 RM. per 23. d. M. 

wofiir wir Sie Wert 22. Juli belasten. 
Fur Domizilprovision belasten wir Sie mit 

1 Anlage. 

Einschreiben. 

1,50 RM. Wert 23. JuIP). 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Samtliche von der Kundschaft libermittelten Anzeigen zur Einlosung 
von Domizilen werden in die Kasse gesandt, oder es wird ihr durch Dber
sendung eines Anweisungszettels da,von Mitteilung gemacht. Die Kasse 
nimmt davon Vormerkung, daB das Akzept bei Vorlegung einzulosen ist. 

1st die Bank auf einem Wechsel als Notadresse angegeben und lost 
sie ihn am Falligkeitstage "zu Ehren des Giros" ihres Kunden ein (siehe 
S. 279), so muB der Kunde hiervon Mitteilung erhalten und fiir den Betrag, 
den die Bank gezahlt hat, belastet werden. 

Die Mitteilung lautet etwa folgendermaBen: 

Beispiel Nr. 121. 

Berlin, den 2.August 1929. 

Herren Franz Schiller & Co., Krefeld. 

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daB wir heute unter Protest zu Ehren 
1hres Giros 

1500,- RM. per 31. Juli a./hier, 
16,- " Protestspesen, 

5, - " unsere Provision, 
0,40 " Porto, 

1521,40 RM. Wert 31. Juli d. J. 

zu Ihren Lasten eingelOst ha ben. 
Den Wechsel und die Protesturkunde fligen wir beL 

1 Anlage. Hochachtungsvoll 
X-Bank 

Wir haben gesehen (S. 157), daB Orderschecks, die auf die Bank ge
zogen werden, bei vielen Banken vom Kunden avisiert werden mussen. Ebenso 

1) Siehe FuBnote zu S. 657. 
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wie Schecks zieht die Kundschaft zuweilen Tratten auf die Bank, die einige 
Tage, selten erst einige Wochen nach dem Tage der Ausstellung fiHlig sind. 
Namentlich die auslandischen Korrespondenten der Bank bedienen sich ihrer, 
wenn der Gegenwert an einem bestimmten Tage ausgezahlt werden solI. Die 
Tratten miissen vorher avisiert werden, sonst weigert sich die Bank, sie ein
zulosen. Ein solches Avis lautet etwa folgendermaJ3en: 

Beispiel Nr. 122. 

Paris, den 29.Juli 1929. 
An die X-Ba.nk, Berlin. 

Wir teilen Ihnen hierdurch hOfi. mit, daJ3 wir 
1570,30 RM. per 5. August d. J., Order: Meyer freres 

auf Sie entnommen haben und bitten Sie, die Ziehung bei Vorkommen zu un
seren Lasten einzulOsen. 

Hochachtungsvoll 

Jaques Cunard & Co. 

Die Korrespondenzabteilung erhalt samtliche Avise und schickt diese in 
die Kasse, sofern sie ihr nicht Abschriften auf Bogen oder in Biichern zuleitet 
oder die Kasse selbst die Avise von der Poststelle erhiilt (siehe S. 139). 

Briefe wie den ebenerwahnten hat auch die KorrespondenzabteiIung 
haufig zu schreiben. Es geschieht in allen Fallen, wo die Bank Schecks oder 
Tratten auf andere Firmen, besonders auf auslandische, zieht. 

Die Devisen-Korrespondenz wickelt sich etwa in folgender Weise ab: 

Beispiel Nr. 123. 

Brief des Kunden an die Bank: 
Berlin, den 23. Juli 1929. 

An die X-Bank, Berlin. 

Ich ersuche Sie hierdurch, fiir meine Rechnung 

boll. f1. 100000,- Auszahlung Amsterdam, 

zu kaufen und mir den Betrag bei der Bankfirma Pierson & Co., Amsterdam, 
zur Verfiigung zu stellen. 

Hochachtungsvoll 
Fri tz Richter. 

Die X-Bank iiberlaJ3t dem Kunden die Devisen entweder auf Grund 
ihres Guthabens bei ihrer Amsterdamer Bankverbindung Hope & Co. oder 
kauft an der Borse f1. 10000 Auszahlung Holland. Die Berechnung er
folgt, unabhangig von dem Deckungsgeschiift der Bank, zum Briefkurse ffir 
Auszahlung Holland unter Berechnung von Courtage und Unkosten fiir De-
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peschenspesen (siehe S. 496). Das Ant. 
wortschreiben an den Kunden und die 
Abrechnung lauten wie in nebenstehendem 
Beispiel 124 angegeben. 

Gleichzeitig mit diesem Schreiben 
kann die Eintragung in das Devisen
Memorial durchgeschrieben werden. Eben
so konnen die Belege fiir die Kontokorrent
buchhaltung und eine Skontrodurchschrift 
mitangefertigt werden. 

In vielen Banken werden, wie erwahnt 
(S. 542), die Devisengeschafte nicht auf 
einen laufenden Memorialbogen durch
geschrieben, sondern es werden Memorial
durchschriften angefertigt und gesammelt. 
In diesem FaIle kann dem Formular fur 
die Kundenabrechnung eine handlichere 
Form gegeben werden, und zwar etwa 
folgender Art: 

Beispiel Nr. 125. 

X-Bank 

Herm Berlin, 
Fritz Richter 

24. Juli 1929 
Berlin 

Kontc-Nr.: 11530 SoIl 

Gemii,B Ihrer Order vom 23. d. M. 

verkauften wir an Sie 

Gulden 10000 val. 26. VII. 29 

Unsere Anschaffung bei 

Pierson &: Co., Amsterdam 

durch Hope &: Co., Amsterdam 

Den Gegenwert haben wir Ihnen zum 
Kurse von 167,86 

RM.16786,-
+ Maklergebilhr RM. 4,20 

Telegr.-Spesen 1,150 15 ,70 
--~--~ --~----~ 

mit RM. 16791,70 

val. 26. 7. 29 
belastet. 

X-Bank. 
Buchwald, Bankbetrleb. 9. Aufl. 
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Eine Durchschrift dieses Formulars, auf das jedoch die Berechnung nicht 
mit durchgeschrieben wird, kann zur Benachrichtigung der Nostroverbindung 
der Bank (Hope & Co.), der Bestatigung der telegraphischen Anweisung, ver
wendet werden. Diese hat folgenden Wortlaut: 

Beispiel Nr. 126. 

X-Bank 
Wir bitten Sie im Auftrage von Berlin, 

24. Juli 1929 
Fritz Richter 

Berlin 
Kanto·Nr. 1530. 

zu Lasten unseres Kontos zu vergiiten 

Gulden 10000 val. 26. VII. 29 
an Pierson &: 00., Amsterdam 

[ Amsterdam ) Herren 
Hope &: 00. 

Konto Nostro 
X-Bank. 

Von beiden Schreiben werden gleichlautende Durchschriften als Kopien 
angefertigt und in der Registratur aufbewahrt. Je eine weitere Durchschrift 

Beispiel Nr.127. 

An Kontokorrent-Buchhaltung 
Lfd. Nr .................. . 

Belaste: 
Datum 

24. Juli 1929 
Fritz Richter 

Berlin 
Konto·Nr. 1530 

Wir iiberlassen Auszahlung 
Gulden 10000 Wert 26. VII. 29 

An Devisen·Konto 
" Kurtage RM. 4,20 
"Telegr.-Spesen ,,1,50 

Per Kontokorrent·Konto 

Pierson &: 00., Amsterdam 

Kurs 167,86 
RM. 16786,-

5,70 
RM. 16791,70 Wert 26. 7.29 

X-Bank. 
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wird als Memorialdurchschrift und Skontrodurchschrift verwendet, oder es 
konnen danach die Eintragungen in besondere Memoriale und Skontren er. 
folgen. Dieselben oder zwei weitere Durchschriften dienen als Unterlagen 
fiir die Kontokorrentbuchhaltung, und zwar eine, auf der auch die Berech. 
nung des Gegenwerts nebst Spesen durch entsprechende Einlage des Blau
papiers angegeben ist, zur Belastung des Kunden, und die zweite zur Gut. 
schrift auf dem Nostrokonto der auslandischen :Bank (Hope & Co.). Diese 
Formulare haben das Aussehen wie Beispiel 127. 

Beispiel Nr. 128. 

An Kontokorrent.BuehhaItung 
Lfd. Nro-............... . 

Vergtitung im Auftrage 

Konto-Nr. 1530 

Konto Nostro 

Fritz Richter 
Berlin 

Gulden 10000 Wert 26. VI. 29 

Pierson "" Co., Amsterdam 

Datum 
24. Juli 1929 

Haben 

[
Hope "" Co. ] 

Amsterdam 

"-----
Per Devisen-Konto (Per Wiihrungs-Konto) 
.An Wahxungs-Kontokorrent-Konto 

Herren 

Beispiel Nr. 129. 

X.Bank, Berlin 

Worth"" Co. 

X·Bank. 

Berlin, 
24. Jul" 1929. 

DUsseldorf 

Wir tibersenden Ihnen beifolgend im Auftrage des Herm 
Max Apt, Berlin 

Verrechnungsscheck Nr.17130 tiber £ 200 

in Worten Zweihunderl Pfund engl. Whg. 

Order WOrth"" Co., DUsseldorf 

bezogene Bank Midland Bank, London 

Den Empfang wollen Sie uns auf dem anhangenden Formular bestatigen. 

Einschreiben 
1 Scheck 

X·Bank. 

43* 
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Hat z. B. der Kunde Max Apt, Berlin, der X-Bank den Auf trag gegeben, 
an die Firma Worth & Co., Diisseldorf, einen Scheck iiber 200 £ auf London 
zu senden, so kann gleichzeitig mit dem Schreiben an die Firma Worth & Co. 
(Beispiel 129) ein Beleg ffir die Buchhaltung zur Gutschrift des Betrags auf 
das Nostrokonto der englischen Bank (Beispiel 130), die Anweisung an die 
Kasse (Scheck-Ausschreibestelle) zur Ausstellung des Schecks und eine Emp
fangsbestiitigung durchgeschrieben werden, die an den Empfiinger des Schecks 
(Worth & Co.) gesandt und von diesem, mit seiner Unterschrift versehen, an 
die Bank zuriickzusenden ist (Beispiele 131/132). In manchen Banken wird 
gleichzeitig mit diesen Briefen der Avisbrief an die bezogene Bank durch
geschrieben. 

Beispiel Nr. 180. 

An Kontokorrent-Buchhaltung 

Scheckentnahme im Auftrage des Berm 

erkenne Nostrokonto 

Max Apt, Berlin 

Scheck Nr. 17130 tiber £ 200 

Lfd. Nr., ................ . 

Datum 
24. JUli 1929 

Haben 

C Midland Bank, London ) 

-------
Per Devisenkonto (Wab,rungs-Konto) 

An Wahrungs-Kontokorrent-Konto 

Beispiel Nr. 181. 

An die 
Scheckau88chreibestelle 

Wir bitten zu Lasten des Kontos des Berm 

Max Apt, Berlin 

Verrechnungsscheck Nr. 17130 tiber £ 200 

in Worten Zweihundert Pfund engl. Whg. 

Order Worth &1 00., DUsseldorf 

bezogene Bank Midland Bank, London 

X-Bank. 

Berlin, den 
24. JUli 1929 

auszuschreiben und den Scheck mit dem beigefUgten Formular an den Wertausgang 
bzw. die Absendestelle zu leiten. 

KorrcspondenzabteUung. 
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Beispiel Nr. 182. 

Empfangsbestatigung der Firma 

Herren Worth &: 00. 

Dii.8seldorf 

Sendung vom 
24. JuZi 1929 

WIC~ empfing ... von Ihnen im Auftrage deB Herm 
Ir 

Max Apt, Berlin 

Verrechnungsscheck Nr. 17130 iiber £ 200 

in Worten Zweihundert Pfund engl. Why. 

Order Worth &: 00., Dii.8Beldorf 

bezogene Bank Midland Bank, London 

Unterschrift: .................................. . 

Hat ein Kunde der Bank den Auf trag gegeben, ihm einen Betrag in 
fremder Wahrung, z. B. in engl. Pfunden, gegen Reichsmark anzukaufen und 
ihn fiir den Gegenwert in der fremden Wahrung auf seinem Wahrungs.Konto. 
korrent-Konto zu erkennen, so wirdihmgleichzeitig Aufgabe iiber die Belastung 
in Reichsmark und iiber die Gutschrift auf Wahrungs-Kontokorrentkonto ge
macht (siehe Beispiel 67 S. 543). Auch zu diesem Schreiben werden die 
notwendigen Durchschriften fiir die Buchfiihrung angefertigt. 

Akzeptkredite bedingen die in den Beispielen 133/134 angegebenen 
Korrespondenzen. 

Der Gegenwert fUr das Akzept wird dem Kunden, wie es aus dem Bei
spiel ersichtlich und iiblich ist, Wertstelhing vom letzten Werktage vor Fallig
keit des Akzepts belastet. Dies geschieht, weil der Kunde schon vor der 
Fii.lligkeit fiir die Deckung des Akzeptes zu sorgen hat. 

Beispiel Nr. 188. 

Berlin, den 20. Juli 1929. 
An die X-Bank, Berlin. 

Einliegend iiberreichen wir Ihnen 

50000 RM. per 21. Oktober d. J., Order eigene, 

und bitten Sie, die Tratte mit Ihrem Akzept zu versehen und uns zuriick
zusenden. 

Eine Tratte. 
Hochachtungsvoll 

Gustav Bachwitz & Co 
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Beispiel Nr. 134. 

Berlin, den 21. Juli 1929. 

Herren Gustav Bach witz & Co., Berlin. 

Wir besitzen Ihr Schreiben vom 20. d. M. und iiberreichen Ihnen anbei 

50000 RM. Akzept a.juns per 21. Oktober d. J. 

Dagegen belasten wir Sie mit 

50000 RM. Wert per 20. Oktober d. J. franko, 

sowie fiir 1/2 % Akzeptprovision mit 

250 RM. Wert heute 1). 

Stets gern zu Ihren Diensten, empfehlen wir uns Ihnen 

Ein Wechsel. hochachtungsvoll 
Einschreiben. X -Ban k. 

Wird der Akzeptkredit prolongiert, so sendet der Kunde gewohnlich 
einen Tag vor Falligkeit des alten Wechsels die neue Tratte zur Akzept
unterschrift. Gleichzeitig beauftragt er die Bank, das Akzept gegenBezah
lung des Gegenwertes an eine andere, von ihm benannte Firma auszuliefern; 
es ist diejenige Firma, der er das Akzept zum Diskont gibt. Die Diskontie
rung kann auch, wie auf S.43 dargestellt wurde, bei derselben Bank erfolgen, 
die den Akzeptkredit eingeraumt hat. So kann er durch Verkauf des neuen 
Akzeptes das alte begleichen, ohne daB er notig hatte, auBer den Diskont
zinsen bares Geld einzuzahlen. 

Das Akzept wird in unserem Beispiel "franko" auf dem Konto des 
Kunden belastet. Bei vielen Banken wird fiir diese Geschafte ein Separat
konto errichtet (Gustav Bachwitz & Co. Akzeptenkonto). Franko 
miissen die Akzepte jedenfalls iiber das Konto gefiihrt werden, da die Pro
vision getrennt berechnet wird. 

Die Korrespondenzabteilung oder die Kreditabteilung notiert die von 
der Bank unterzeichneten Akzepte in ein Buch, das der Kasse iibersandt 
wird (siehe S. 163). 

6. BorseD- und Effekten-Korrespondenz. 
Die von den Kunden brieflich, telephonisch oder im personlichen Verkehr 

am Schalter eingehenden Effektenauftrage werden, soweit sie nicht an dem
selben Borsentage, oder wenn sie erst nach SchiuS des Borsenverkehrs ein. 
gehen, am foigenden Borsentage zur Ausfiihrung gelangen, brieflich bestatigt. 
trber die sofort nach Eingang ausgefiihrten Auftrage wird statt der Bestatigung 
die Abrechnung zugesandt. Einzeine Banken pflegen, wie es fruher allgemein 
der Fall war, auch jetzt noch in diesen Fallen neben der Abrechnung dem 

1) Siehe FuBnote zu S. 657. 
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Kunden eine besondere Ausfiihrungsanzeige zuzusenden. Darin wird nur mit
geteilt, welche Wertpapiere ffir den Kunden gekauft oder verkauft wurden. 
Gewohnlich werden in diesen Anzeigen die Worte "wir iiberlassen Ihnen" 
bzw. "wir iibernehmen von Ihnen" gewahlt, um damit zum Ausdruck zu 
bringen, daB die Bank als Selbstkontrahent auftritt (siehe S.373). Gleich
zeitig werden die Ausfiihrungskurse angegeben. Die Erteilung einer Aus
fiihrungsanzeige muB auch erfolgen, wenn der Kunde im Kassaverkehr Ef
fekten verkauft hat, die sich nicht im Depot oder auf Stiickekonto befinden. 
In diesem FaIle werden in dem Schreiben in der Regel die Worte hinzugefiigt: 
"Der Lieferung der Stiicke sehen wir entgegen." Die Abrechnung wird dann 
erst nach Lieferung der Stiicke erteilt. Die Abrechnung der Termingeschafte 
erfolgt, wie wir gesehen haben (S. 446), entweder erst am Monatsende, nach 
dem Erfiillungstage, oder sofort nach der Ausfiihrung. 1m ersten FaIle muB 
dem Kunden ebenfalls eine Ausfiihrungsanzeige zugesandt werden, im zweiten 
FaIle bedarf es dieser Anzeige nicht, und der Gegenwert wird zunachst einem 
Interimskonto (Termin-Konto) belastet oder gutgeschrieben. 

Bei der Bestatigung der nicht am folgenden Borsentage ausgefiihrten 
Auftrage, gleichgiiltig ob sie ffir den Kassa- oder Terminverkehr erteilt 
wurden, wird regelmaBig hinzugefiigt, ob die Auftrage nicht weiter vor-

Beispiel Nr. 185. 

Berlin, den. H •••••••• 19 .• 

Wir empfingen ....................................... . 

die erteilte... .... Order...... zum 

Kauf 

von 

die zu unserem Bedauem heute unausfiihrbar war •..•• 

und geben Ihnen 
haben 

Verkauf 

von 

zur gefl. Erneuerung zuriick. 
bis .......................... vorgemerkt. 

lIochachtu~voll 

X-Bank. 



680 Prolongations-Anzeigen. 

gemerkt ("zuriickgegebenU ) werden oder bis zu welchem Termin sie zur Aus
fiihrung vorgemerkt worden sind. GewOhnlich werden Kassa.auftrage bis 
zum letzten Tage des Monats, Auftrage fur Termingeschafte bis zum Liqui
dationstage, d. h. solange wie der Handel an der Borse per ultimo des laufen
den Monats edolgt, zur Ausfiihrung notiert (siehe S.356). In den Bestati
gungsschreiben lautet die Formel nur, daB die Auftrage "bis Ultimo dieses 
MonatsU vorgemerkt werden (siehe Beispiel 135). 

Ein Auftragsformular des Kunden haben wir in Beispiel 41 (S. 351), 
Effektenabrechnungen in den Beispielen 44-46 (S. 383-385) wiedergegeben. 

Hat ein Kunde ein Hausseengagement in Terminpapieren prolongiert, 
gibt er also die Stucke am Ultimo herein, um sie gleichzeitig per ultimo des 
nachsten Monats zUrUckzukaufen, so wird ihm Mitteilung uber die Durch
fiihrung des Prolongationsgeschafts gemacht und nach Festsetzung des Li
quidationskurses je eine Abrechnung uber die Hereingabe und den Ruckkauf 
erteilt. Fur beide Formulare werden verschiedene Farben gewahIt. Mit den 
Abrechnungen wird je eine Durchschrift fiir die Depotbuchhaltung, das 
Effekten-Memorial, das Effekten-Skontro, die Kontokorrentbuchung und die 
Registratur angefertigt. Weitere Durchschriften werden fur die Engagements
bucher hergestellt (siehe S. 447). Prolongiert der Kunde ein Baisseengagement 
durch Hereinnahme der Stucke am Ultimo und gleichzeitigen Wiederverkauf 
per ultimo des nii.chsten Monats, so werden ihm ebenfalls in entsprechender 
Weise Mitteilung und Abrechnungen zugesandt (siehe Beispiele 136-138). 

Herro 

Beispiel Nr. 186. 

X-Bank, Berlin. 

Viktor Brandeis 

Berlin, den 29. Januar 1930. 

Berlin 

Hierdurch bena.cbrichtigen wir Sie, daJl wir auf Grund des Liquidationskurses 
vom 28. Jan. 30 die Lieferung der iaut friiherer Aufgabe 

Ihnen iiberiassenen 

RM. 6000 I Danatbank-Alct. 

gegeneinen 
Report von 

I 0,74% 
I 

von Ihnen iibernommenen gegen einen 
Report von 

! 
! 

-I 1----
1 I --------,------------ ----------i-~--- ----1---------1----------

, ' i 

~~~i~----- ---------- i---------
! I 

-----1---- ____________ 1 _____ . _ 

I 

I 

bis zum 28. Februar 30 prolongiert haben, wovon Sie gleichlautend Kenntnis 
nahmen wollen. Abrechnung lassen wir folgan. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 
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Neben diesen Abrechnungen wird dem Kunden, sofern die Bank ein 
Termin-Konto fiihrt, ein Schreiben ubersandt, worin sie ihm mitteilt, daB sie 
ihn fur den sich auf diesem Konto ergebenden Saldo belastet oder erkennt 
(Beispiel 139). Auf die Bestatigung dieses Saldos wird aus rechtlichen Grunden 
(siehe S.422) groBer Wert gelegt. Das vom Kunden zu unterzeichnende 
und an die Bank zuruckzusendende Bestatigungsschreiben wird gleichzeitig 
durchgeschrieben (Beispiel 140), ebenso die Buchungsbelege fur die Buchungen 
in das Kontokorrent·Konto und in das Termin-Kontokorrent-Konto. 

Beispiel Nr. 139. 

X-Bank, Berlin. 

~--------------------~ Herm Berlin, den 31. Januar 1930 
Victor Brandeis 

Berlin Abrechnung per ultimo Januar 1930 

Wir nehmen Bezug auf unsere friiheren Aufgaben und teilen Ihnen hier
durch mit, daB Ihr Termin-Konto mit einem Saldo von: 

RM. 1213,70 Wert 31. I. 30 

zu unseren Gunsten abschlieBt. Fiir diesen Betrag haben wir Ihr Termin
Konto erkannt und Ihr laufendes Konto belastet. 

Wir bitten Sie, uns durch Riicksendung der von Ihnen vollzogenen An
lage zu bestatigen, daB Sie von den Ihnen erteilten Aufgaben in allen Teilen 
gleichlautend Vormerkung genommen haben. Geht diese Ihre Zustimmungs
erklarung nicht binnen fiinf Tagen bei uns ein und hOren wir innerhalb dieser 
Frist nichts Gegenteiliges von Ihnen, so werden wir Ihr Einverstandnis mit 
unseren Aufgaben voraussetzen. 

1 Anlage 
zur gefl. Riicksendung. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

von: 

Herm 

Beispiel Nr. 140. 

Termin-Abrechnungs-Bestitigung. 

Victor Brandeis 
Berlin 

Ihr Schreiben vom: 

31. Januar 1930 

Abrechnung per ultimo Januar 1830 

Von den ::: mit obigem Schreiben erteilten Aufgaben betr. Borsen

termingeschafte, wonach mein Terminkonto mit einem Saldo von 
unser 

RM. 1213,70 Wert 31. I. 30 

zu meinen Lasten abschlieBt, habe wtriCh in allen Teilen gleichlautend Vermerkung 
UUBel'en 

genommen und erklare ...... mich mit Ihren MaBnahmen einverstanden. 
uns 

An die ............................. , den ............................ . 
X-Bank 

BERLIN 
(Unterschrlft und FirmenstempeJ) 
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Zeichnet ein Kunde Wertpapiere, so erhiilt er zunachst eine Bestatigung 
iiber die Zeichnung und spater eine Mitteilung, welcher Betrag auf die Zeich
nung entfallen ist (siehe Beispiele 141 und 142.). 

Beispiel Nr. 141. 
Berlin, den 1. Febrttar 1929 

Berm Josef Gebhardt, Essen. 
8% Gold-Kommunal-Obligation 

der PreuBischen Pfandbrief-Bank, 

Emission 20 

Wir empfingen Ihr Schreiben vom 11. d. M. und haben von Ihrer Zeichnung auf 
RM. 10000,- abiger Pfandbri.efe 

Vormerkung genommen. 
Von dem Ergebnis der Zeichnung werden wir Sie seinerzeit in KenntniB setzen. 

Beispiel Nr. 142. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 8. Febmar 1929. 

Berm Josef Gebhardt, Essen. 

Hierdurch teilen wir Ihnen mit, daB auf Ihre Zeichnung von 
RM. 10000,- 8% Gold-Kommunal-Obligationen der PreuBischen Pfandbrief

Bank, Em. 20 
ein Betrag von 

RM.5000,-
entfallen ist. 

Die Berechnung werden wir Ihnen nach Lieferung der Stiicke erteilen. 

Hocha.chtungsvoll 
X-Bank. 

Wie wir im vorigen Kapitel (S. 632) gesehen haben, wird in der Effekten
abteilung (Effekten-Korrespondenz) iiber jeden Ein- und Ausgang von Wert
papieren am Schalter oder durch die Post ein Bestatigungsschreiben an den 
Kunden gesandt. Gleichzeitig wird im Durchschreibeverfahren der Beleg fiir 
die Depotbuchhaltung hergestellt und die Eintragung in das Depot-Journal 
vorgenommen. Gehen die Stiicke nicht vom Kunden selbst, sondern fiir 
dessen Rechnung von einem Dritten ein oder gehen sie an einen Dritten aus, 
so wird femer das Schreiben an den Dritten durchgeschrieben i bei Eingangen 
auch ein Formular fiir die Empfangsbestatigung durch diesen Empfanger. 
Ein weiterer Beleg ist in diesen Fiillen fiir die Kontrolle des Einganges dieser 
Empfangsbestatigungen bestimmt. Handelt es sich um Wertpapiere, die auf 
Depot B eingehen, oder aus diesem Depot entnommen werden, so wird 
allen Ein- oder Ausgangsbestatigungen an den Kunden noch ein - ebenfalls 
durch Durchschrift hergestelltes - Formular beigefiigt, in dem der Kunde 
zu bestatigen hat, daB ihm das Verfiigungsrecht iiber die Wertpapiere zu
steht. Die Riicksendung dieses Formulars an die Bank wird ebenfalls nach
gepriift. 
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Ein Bestatigungsschreiben an den Kunden fiber aus seinem Depot an 
einen Dritten ausgelieferte Wertpapiere nebst der Durchschrift des Schreibens 
an den Dritten ist aus den folgenden Beispielen 143 und 144 ersichtlich. 

Beispiel Nr. 143. 

X.Bank, Berlin. 
Berlin, den 15. Juli 1930 

Anschrift: .AuftragsgemaB lieferten wir an: 
Herren 

Max Graefe &: Co. Dresdner Bank 

Frankfurt a. M. Berlin 

Kontroll-Nr ............ . 

aus Ihrem Depot B gegen Zahlung von RM. 2620,

fur Rechnung von Gerhard Stolz, Darmstadt 

im .Auftrage von Julius Meyer &: Co., Darmstadt 

RM.3000,- 8% Frankfurter Stadtanleihe m. Coup. per 1.fl. 31 

Von den Stucken halten wir uns entlastet. 

Beispiel Nr. 144. 

X.Bank, Berlin. 

.Auslieferung von: 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 15. Juli 1930 

Herren Anschrift: 

Max Graefe &: Co. Dresdner Bank 

Frankfurt a. llf. Berlin 

KontrolI-Nr .......... . 

. gesondert 
Sle empfangen b' gcgen Zahlung von .... RM. 2620,-

an el 
fiir Rechnung von Gerhard Stolz, Darmstadt 

im .Auftrage von Julius Meyer &: Co., Darmstadt 

RM. 3000.- 8% Frankfurter Stadtanl. m. Coup. per 1.fl. 31 

X-Bank. 
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7. Konsortial-Korrespondenz. 
Die Konsortialgeschafte erfordern eine sehr vielseitige Korrespondenz. 

In den folgenden Beispielen ist der Briefwechsel wegen der tThernahme einer 
Stadtanleihe sowie die Griindung, Tatigkeit und Auflosung des Konsortiums 
dargestellt. In der Praxis wendet sich freilich der Magistrat der Stadt oft selbst 
an die Banken, die fiir die tThernahme der Anleihe in Frage kommen. Auch 
werden die Verhandlungen haufig nicht schriftlich, sondern personlich gefiihrt. 
Zur naheren ErHiuterung verweisen wir auf die Ausfiihrungen auf S. no, 403 
und 732ff. 

Beispiele Nr. 140. 

Berlin, den 1. Marz 19 .. 

An den Magistrat der Stadt Guben. 

Wie wir aus den Zeitungen ersehen, ist dem Magistrat die Genehmigung 
zur Ausgabe einer 7 proz. Anleihe in Hohe von 20 Millionen RM. erteilt 
worden. 

Da wir die Absicht haben, ein Gebot auf diese Anleihe abzugeben, bitten 
wir ergebenat um Vbersendung der Vbernahmebedingungen. 

Hochachtungsvoll 
X-Bank. 

Berlin, den 4. Marz 19 .. 

Herren Fritz Kurzer & Co., Bankgeschii.ft, Guben. 

Wie Ihnen bekannt, ist dem dortigen Magistrat die Genehmigung zur 
Ausgabe einer 7 proz. AnIeihe in Hohe von 20 Millionen Mark erteilt worden. 
Indem wir Ihnen anliegend eine Kopie der Vbernahmebedingungen iiber
reichen, gestatten wir una die Anfrage, ob Sie bereit waren, in Gemeinachaft 
mit una und vielleicht noch mit einigen befreundeten Firmen ein Gebot auf 
diese Anleihe abzugeben. 

Ihren werten Nachrichten entgegenaehend, zeichnen wir 
hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Guben, den 5. Mii.rz 19 .. 
An die X-Bank, Berlin. 

7proz. Anleihe der Stadt Guben von 19 ... 

1m Besitze Ihres Schreibens vom 4. d. M. danken wir Ihnen verbindlichst 
fiir Ihre Anregung und erklaren uns gern bereit, uns an dem Gebote auf die 
rubrizierte Anleihe mit einer Quote von 

25% (fiinfundzwanzig Prozent) 
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zu beteiligen. Wir bitten, uns gefl. zu sagen, welchen Kurs Sie in Aussicht 
genommen haben. Wir glauben in Anbetracht der augenblicklichen Geld
verh8.1tnisse nicht iiber 95 % hinausgehen zu diirfen. 

Ihre weiteren Nachrichten erwartend, zeichnen wir 
hochachtungsvoll 

Fritz Kurzer & Co. 

Berlin, den 6. Marz 19 .. 

Herren Fritz Kurzer & Co., Guben. 

7proz. Anleihe der Stadt Guben von 19 ... 
Wir besitzen Ihr Schreiben yom gestrigen Tage und bemerken uns gern, 

daB Sie sich an der Ubernahme der rubrizierten Anleihe mit einer Quote von 
25% (fiinfundzwanzig Prozent) 

zu beteiligen wiinschen. 
Wir haben zur Teilnahme am Konsortium heute noch die Firmen Ernst 

Hensel in Cottbus, Curt Fehr & Co. in Breslau und den Bank· 
verein in Forst aufgefordert und werden Ihnen nach Empfang der Ant· 
wort en weiter berichten. 

Den angegebenen Kurs halten wir fiir angemessen und werden allenfalls 
nur wenige Pfennige hOher bieten. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Briefe an Ernst Hensel in Cottbus, Curt Fehr & Co. in Breslau 
und an den Bankverein in Forst. 

Berlin, den 6. Marz 19 .. 
Wir haben die Absicht, in Gemeinschaft mit der Firma Fritz Kurzer & 

Co., Guben, ein Gebot auf die neue 7 proz. Anleihe der Stadt Guben abzugeben 
und bitten Sie daher, uns zu sagen, ob Sie sich an diesem Gebot zu beteiligen 
wiinschen und eventuell mit welcher Quote. Uber den zu bietenden Kurs 
wiirden wir uns vorher mit Ihnen versta.ndigen. 

Wir fiigen eine Kopie der Ubernahmebedingungen bei und zeichnen 
hochachtungsvoll 

X·Bank. 

Forst, den 7. Marz 19 .. 
An die X-Bank, Berlin. 

1m Besitze Ihres werten gestrigen Schreibens sind wir bereit, uns an der 
Ubernahme der 7 proz. Gubener Stadtanleihe mit 

Nominal 4000000 RH. 
zu beteiligen und bleiben weitere Nachrichten gern erwartend. 

Hochachtungsvoll 
Bankverein in Forst. 
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Ernat Hensel, Cottbua, beteiligt sich mit 15% - 3000000 M.; 
Curt Fehr & Co., Breslau, lehnen die Offerte abo 

Berlin, den 8. Mli.rz 19 .. 

An den Bankverein in Forst i./L. 

7proz. Anleihe der Stadt Guben von 19 ... 
Wir besitzen Ihr geehrtes Schreiben vom 7. d. M. und haben davon Vor. 

merkung genommen, daB Sie sich an der Obernahme der obigen Anleihe mit 
20% 

zu beteiligen wiinschen. 
Wir haben heute einen Kurs von 95% geboten, womit wir Sie ein· 

verstanden hoffen. HochachtWlgsvolI 
X· Bank. 

Ein i.i.hnIicher Brief wird an Ernst Hensel gerichtet, nur statt der Be· 
teiligung von 20% eine solche von 15% besti.i.tigt. 

Berlin, den 8. Mi.i.rz 19 .. 
Herren Fritz Kurzer & Co., Guben. 

In Verfolg unseres Schreibens vom 6. d. Mts. teilen wir Ihnen ergebenst 
mit, daB sich der Bankverein in Forst und die Firma Ernst Hensel in 
Cott bus bereit erkli.i.rt haben, das Konsortialgeschaft mit uns gemein
schaftlich zu machen. Der Bankverein in Forst beteiligt sich mit einer Quote 
von 20%, die Firma Ernst Hensel, Cottbus, mit einer solchen von 15% , 

wi.i.hrend wir restliche 40% selbst iibernehmen. Wir haben heute, Ihr Ein· 
versta.ndnis voraussetzend, im Namen des Konsortiums einen Kurs von 950/0 
geboten und werden Sie von dem Ergebnis sofort in Kenntnis setzen. 

An den Magistrat in Guben. 

Hochachtungsvoll 
X·Bank. 

Berlin. den 8. Mi.i.rz 19 .. 

Auf Grund der uns iibermittelten Bedingungen bieten wir im Namen 
eines Konsortiums, bestehend auBer uns als dessen Leiterin aus der Firma 
Fritz Kurzer & Co., dort, dem Bankverein in Forst und Herrn Ernst 
Hensel in Cottbus, auf die neue 7proz. AnIeihe im Betrage von 20 Millionen 
Mark fiir je 100 M. Nominal den Preis von 95 RM., zuziiglich der laufenden 
Stiickzinsen, sonst in GemaBheit der Obernahmebedingungen. Wir halt en 
uns an unser Angebot bis zum 12. dieses Monats mittags 12 Uhr gebunden. 

Hochachtungsvoll 
X·Bank. 
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Berlin, den 12. Mii.rz 19 .. 

An den Magistrat in Guben. 

Aus Ihrer heutigen Depesche bemerken wir una, daB unserem Konsor
tium der Zuschlag auf die neue 7% ige Anleihe erteilt worden ist. Die 'Ober
nahme der Stiicke hat durch uns gegen Zahlung des Betrages den Bedingungen 
gema.B am 25. d. Mts. zu erfolgen; wir werden Ihnen an dem genannten Tage 
den Betrag prompt remittieren. 

Briefe an aIle Konsortialmitglieder. 

7 proz. Anleihe der Stadt Guben. 

Hochachtungavoll 

X-Bank. 

Berlin, den 12. Ma.rz 19 .. 

Unter Bezugnahme auf unsere Korrespondenz in der rubrizierten An
gelegenheit teilen wir Ihnen hierdurch mit, daB uns heute der Zuschlag auf 
obige Anleihe zum Kurse von 95% und Zinsen vom 1. Januar 19 .• ab erteilt 
worden ist. Wir bitten Sie, uns zu besta.tigen, daB Sie an diasem Gescha.fte mit 

25%1) 
beteiligt sind. 

Den Gegenwert haben wir gegen Abnahme der Stiicke per 25. d. Mts. 
der Stadtgemeinde anzuschaffen. 

Den auf Ihren Anteil entfallenden Betrag werden wir zur Zeit ein-
fordern. Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Brief der Konsortialmitglieder an die Bank . 

...... , den 14. Mii.rz 19 .. 

Wir basitzen Ihr Schreiben vom 12. d. Mts. und bemerken uns daraus, 
daB uns der Zuschlag auf die neue Anleihe a. 95% erteilt worden iat. Wir 
beata.tigen Ihrem Wunsche gemaB, daB wir an dem 'Obernahmegeschaft 
mit einer Quote von 

25% (20 oder 15%) 
beteiligt sind. 

Von den iibrigen Mitteilungen haben wir bestens Vormerkung genommen 
und zeichnen 

hochachtungsvoll 

1) In den Briefen an die anderen Mitglieder steht bier 20 oder 15%. 
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Guben, den 22. Miirz 19 .. 
An die X.Bank, Berlin. 

Von dem uns per 25. d. Mts. zu za.hlenden Betrage benotigen wir vor· 
Ijj,ufig nur ca. 

5000000 RM., 
die Sie gefl. zum genannten Tage unserem Girokonto bei der Reichsbank 
iiberweisen wollen. Den Rest unseres Guthabens belieben Sie uns auf Deposi. 
tenkonto zu dem vereinbarten Depositalzinssatz von 4% bis auf Abruf gut. 
zUBchreiben1) . 

Hochachtungsvoll 
Magistrat der Stadt Guben. 

Berlin, den 23. Mii.rz 19 .• 

An den Magistrat der Stadt Guben. 

1m Besitze Thres Schreibens vom 22. d. M. haben wir von Ihren Mit· 
teilungen bastens Kenntnis genommen, berechnen laut beifolgender Abrech· 
nung die uns zugeschlagenen 

20000000 RM. Ihrer Stadt.Obligationen von 19 .. 
mit 

20243888 RM. Wert 25. Mii.rz2) 

zu Ihren Gunsten und bitten um Einsendung von 
5000000 RM. Obligationen in gemischten Stiicken. 

Die iibrigbleibenden 
15000000 RM. Obligationen 

wollen Sie einstweilen auf Depotkonto gutschreiben. 
Threr Weisung zufolge iiberweisen wir Thnen morgen ohne weiteres 

Avis 5000000 RM. Wert 25. Mii.rz 

zu La,sten Ihres werten Kontos. 
Den Empfang bitten wir uns zu bestatigen. 

Hochachtungsvoll 
X·Bank. 

1) In dem obigen Beispiel eines Konsortialgeschll.fts hat das Konsortium sich bereit 
erkill.rt, die ganze Anleihe in einem Posten abzunehmen und den gesamten Gegenwert 
zu remittieren. Die Stadt wiinscht aber das Geld nur allmlLhlich zu erheben, und hierbei 
ist vereinbart, daB das Konsortium einen DepositaJzinssatz von 4% zu verguten babe. 
In dieser Weise werden Konsortialgeschafte mit Stlidten oft abgeschlossen; sehr hii.ufig 
wird aber auch von vornherein in den 'Oberoahmebedingungen festgesetzt, an welchen 
Terminen die Sticke sukzessive abzunehmen sind. Dementsprechend erfolgt auch die 
Remittierung des Gegenwerts jeweilig entsprechend dem zur Abnahme gelangten Betrag 
an Stiicken. Dem Konsortium verbleibt also ein Zwischengewinn, dessen Hohe gleich 
dem Unterschied zwischen dem Anleihezins und dem Zinssatz fUr den auf Konto gut. 
geschriebenen Gegenwert ist. 

8) EinsohlieBlioh Stiiokzinsen ab 1. Januar. 
Buchwald, Baukbetrleb. 9. Auf!. 44 
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Briefe an .aIle Konsortialmitglieder. 

Berlin, den 23. Mii.rz 19 .. 

Der Stadtgemeinde in Guben haben wir a Konto der iibernommenen 
20000000 RM. 7proz. Gubener Stadtanleihe von 19 ... per 25. d. Mts. 

5OO0000RM. 
zu vergiiten. 

Wir bringen diesen Betrag zugunaten des Konaortial-Kontos zur Ein
forderung, indem wir Sie pro ra.ta Ihrer Beteiligung von 25% (20 bzw. 15%) 
mit 

1250000 RM. (1000000 RM. bzw. 750000 RM.) 

Wert 24. Mii.rz belasten. 
Der Prospekt zur Einfiihrung der Anleihe an der hiesigen Borse diirfte 

demnii.chst von der Zulassungsstelle genehmigt werden; wir werden alsdann 
mit der Subskription vorgehen. 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Guben, den 24. Mii.rz 19 .. 

An die X-Bank, Berlin. 

Wir bekennen una zum Empfange Ihres Schreibens vom 23. d. Mts., 
nehmen davon Vormerkung, daB Sie 

5000000 RM. per 25. Mii.rz 

zur Einforderl1:ng bringen, und iiberweisen Ihnen heute zum Ausgleich des 
una belasteten Anteils hiervon 

1250000 RM. Wert 25. Mii.rz, 

die Sie una gutschreiben wollen. 
Wir bitten um EmpfangsbestiLtigung und zeichnen 

hochachtungsvoll 
Fritz Kurzer & Co. 

In gleichem Sinne schreiben die iibrigen Konsortialmitglieder an die 
Bank. 

Nunmehr folgen die Verhandlungen mit den Konsorten iiber den Kurs, 
zu dem die Anleihe an der Borse eingefiihrt werden solI. Man einigt sich 
auf 97%. Der Prospekt wird von der Zulassungsstelle der Berliner Borse 
genehmigt. Die Zeichnung findet am 15. April 19 .• statt. 
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Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Berlin, den 15. April 19 .. 
Konsortium 20000000 RM. 7 proz. 
Gubener Stadtanleihe von 19 .. 

Wir teilen Ihnen mit, daJl bei der heutigen Subskription der rubr. 
Anleihe insgesamt 

18200000 RM. 

gezeichnet worden sind, die wir laut anliegender Berechnung mit 
18589277 Rl\L Wert 20. April 19 .. 1 ) 

dem KOnBortial-Konto gutschreiben, indem wir die Stucke dem Depot-Konto 
belasten. 

Wir bring en das ungefiihre Guthaben des Konsortiums 
18000000 RM. 

unter die Beteiligten per 22. April 19 .. zur Ausschuttung und erkennen Sie 
ffir den auf Sie entfallenden Betrag hieran mit 

4500000 RM. (3600000 bzw. 2700000) 

Wert 22. April 19 .. 
Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Der Empfang der Briefe und die Gutschrift des Betragel! werden von den 
Mitgliedern besta.tigt. 

Die vom Magistrat noch nicht bezogenen Stucke sind inzwischen ab
gefordert und eingesandt worden. Am 25. April kiindigt der Magistrat den 
Rest seines Guthabens per 30. April. 

Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Konsortium 20000000 RM. 7 proz. 
Gubener Stadtanleihe von 19 ... 

Berlin, den 26. April 19 .. 

Wir bitten, davon Vormerkung zu nehmen, daJl der Magistrat heute 
per 30. April den Rest seines Guthabens gekiindigt hat. 

Das Konsortialkonto weist nach Vergutung des betreffenden Betrages 
an den Magistrat und unter Berucksichtigung der bis jetzt zu Kursregulie. 
rungszwecken aufgenommenen 235000 RM. Stadtanleihe einen Sollsaldo von 

ca.. 15300000 RM. 

auf, den wir per 30. April einfordern. Auf Ihre Beteiligung von 

25% (20%, 15%) 

1) Das ist der Tag der Lieferung. 
44'" 
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am Konsortium entfallen 

3825000 RM. (3060000, 2295000 RM.), 

fiir die wir Sie Wert 30. April d. J. belasten. 

Briefe an die Konsortialmitglieder. 

Konsortium 20000000 RM. 7proz. 
Gubener Stadtanleihe von 19 ... 

Hochachtungsvoll 

X-Bank. 

Berlin, den 20. Mai 19 .. 

Nachdem der Stiickebestand des rubr. Konsortiums nunmehr ausverkauft 
ist, bring en wir es per 22. Mai d. J. zur AuflOsung. Unter Beriicksichtigung 
sii.mtlicher Spesen ergibt sich ein Nettogewinn von 

130112,- RM., 

an dem Sie pro rata Threr Beteiligungsquote von 25% (20% bzw. 15%) mit 

32528,- RM. (26022,40 bzw. 19516,80 RM.), Val. per 22. Mai cr. 
franko 

partizipieren, wofiir wir Sie erkennen. 
Wir bitten Sie, uns gen. zu bestatigen, daB hiermit Thre Bamtlichen An

Bpriiche an das Konsortium ihre Erledigung gefunden haben. 

HochachtungBvoll 
X-Bank. 



VIII. Die Bnchhalinng. 

1. Allgemeines. 

Ein groBer Teil der buchhalterischen Arbeiten ist schon in den friiheren 
Kapiteln eingehend besprochen worden. Bei der Darstellung der Tatigkeit in 
jeder einzelnen Abteilung wurde auf die Grundbuchungen hingewiesen; 
ebenso sind die Skontren und deren Abschliisse ausfiihrlich erklart worden. 

Es ist auch schon darauf hingewiesen worden, daB die Fiihrung der 
Primanoten oder Memoriale, die zur Aufnahme der Grundbuchungen be· 
stimmt sind, in den meisten Betrieben in denjenigen Abteilungen erfolgt, wo 
die Abwicklung der Geschafte vorgenommen wird. Dies geschieht namentlich 
dort, wo die Belege (Bestatigungsschreiben, Abrechnungen usw.) gleichzeitig 
mit den in Bogenform gefiihrten Grundbiichern im Durchschreibeverfahren 
hergestellt werden, oder als Ersatz fiir die Bogen Durchschriften gesammelt 
werden. Wird das Durchschreibeverfahren nicht angewandt, werden also die 
Eintragungen in die Grundbiicher selbstandig nach den Originalbelegen oder 
deren Durchschriften vorgenommen, so geschieht es zuweilen in einer beson. 
deren Memorial· (Primanoten.)Abteilung. 

Dieselben Grundsatze gelten fiir die Skontren. Ein Unterschied besteht 
in der Praxis aber insofern, als die Skontrobuchungen nicht so haufig, wie es 
bei den Memorial~chungen der Fall ist, gleichzeitig mit dem Schriftwechsel 
(Abrechnungen usw.) auf laufende Bogen durohgesohrieben werden. Bei 
einigen Skontren, z. B. beim Effekten·Skontro, besonders aber bei den Kunden· 
Kontokorrenten, die im weiteren Sinne als Skontro anzusehen sind (siehe 
Seite U8), fiihrt dies auoh, wie wir gesehen haben, zu Sohwierigkeiten. Soweit 
Skontrobogen im Durchsohreibeverfahren angefertigt werden, gesohieht es in 
den fiir die Abwioklung der Gesohafte bestimmten Abteilungen. Wird in die 
Skontren nach Durchschriften iibertragen, so besteht meist eine besondere 
Skontro.Abteilung als Unterabteilung der Buchhaltung. In dieser werden 
jedoch die Kontokorrente nicht gefiihrt; hierfiir ist vielmehr regelmaBig, 
ebenfalls in der Buchhaltung, eine Kontokorrent.Abteilung eingerichtet. 

Wie schon in der Einleitung erwahnt wurde, ersoheinen auf den Konto· 
korrent·Konten die Wertumsatze der Kunden und derjenigen Personen oder 
Firmen, mit denen die Bank Geschafte fiir eigene Rechnung vor· 
nimmt (Nostro.Kontokorrente). Die Kontokorrente sind daher Personen· 
konten. Die Summe der Umsatze auf den einzelnen Kontokorrent·Konten wird 
im Kontokorrent·Konto des HauptbuQhes ~uEla,mm.engefaBt. 
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AuBer der Fiihrung des Kontokorrents gehoren zu den Arbeiten der 
Buchhaltung noch die Anfertigung der AbschluBarbeiten und die Aufstellung 
der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung. In den groBeren Banken 
besteht fiir diese Tatigkeit ebenfalls eine besondere Unterabteilung, die Ha u pt
buchhaltung, wo das Sammeljournal und das Hauptbuch gefiihrt werden. 
Gleichzeitig wird hier das A bschl uB -Memorial gefiihrt, in das aIle AbschluB
buchungen einzutragen sind. 

Aus dem Sammeljournal und dem Hauptbuch sind die Umsatze auf den 
verschiedenen Hauptbuchkonten zu ersehen. Der Kaufmann kann aus den 
Ziffern erkennen, ob die Umsatze seines Geschaftes sich dem Werte nach ge
hoben haben oder zuriickgegangen sind; er kann auch feststellen, welche Zweige 
des Geschafts Fortschritte oder Riickgang der Umsatze aufzuweisen haben. 
Dagegen ist es unmoglich, aus den Ziffern dieser Biicher ohne weiteres den 
Vermogensstand des Unternehmens und den Gewinn oder Verlust zu ersehen. 
Dazu ist die Anfertigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 
notwendig. 

Die Bilanz gibt den Vermogensstand des Unternehmens an, indem sie die 
verschiedenen Arten der Vermogensteile - auf der Sollseite - und der Ver
pflichtungen - auf der Habenseite - unter Angabe ihres Wertes zusammen
stellt. An sich geht also aus der Bilanz noch nicht der Erfolg des Unternehmens 
(Gewinn oder Verlust) wahrend einer bestimmten Rechnungsperiode, z. B. 
eines Jahres, hervor. Denn der "OberschuB der Vermogensbestande iiber die 
Verpflichtungen stellt ~icht ohne weiteres den Gewinn dar, der im Geschafts
jahre erzielt wurde. Er kann vielmehr auch das dem Unternehmen bei Be
triebseroffnung oder spater zur Verfiigung gestellte Kapital enthalten sowie 
durch Ansammlung friiherer Gewinne entstanden sein, die alsdann ebenfalls 
Teile des dem Unternehmen, freilich nach der Errichtung, zur Verfiigung 
gestellten Kapitals sind. Erst dadurch, daB nach den Regelp der Buchfiihrung 
das vor der Bilanz-Aufstellung buchmaBig vorhandene Kapita~ ebenso wie die 
Verpflichtungen auf der Habenseite der Bilanz eingesetzt wird, entspricht der 
"OberschuB der Vermogensbestande iiber die Verpflichtungen einschlieBlich 
dieses vorherigen Kapitals dem in der Rechnungsperiode erzielten Gewinn. Als 
Kapital in diesem Sinne sind nicht allein die im Kapital-Konto ausgewiesenen 
Betrage zu verstehen, sondern auch die ebenfalls auf der Haoonseite gebuchten 
Reserven, die einen liber den im Kapital-Konto enthaltenen Betrag hinaus 
fiir zuklinftige Verwendung zuriickgestellten, in der Regel jedoch nicht aus
gesonderten Vermogensteil darstellen. Die Reserven entstehen meist aus den 
im Laufe der Geschaftsjahre aus Gewinnen zur Verfiigung ge!!tellten Betragen. 
Sie konnen allerdings auch schon bei der Betriebseroffnung neben dem eigent
lichen Kapital gebildet werden. Beide Vermogensteile zusammen bezeichnet 
man als Eigenkapital. Der aus der Bilanz sich ergebende "OberschuB der 
Vermogensbestande iiber das Eigenkapital und die Verpflichtungen, der als 
Gewinn bezeichnet wird, ist also der Vermogenszuwachs wahrend der Rech
nungsperiode. Sind die Verpfliohtungen einschlieBlich des Eigenkapitals 
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groBer als die Vermogensbestande, so ist Vermogensminderung eingetreten, 
und diese wird als Verlust bezeichnet. Da aber der in der Bilanz ausgewiesene 
Gewinn oder Verlust nur durch Vergleich der Vermogensbestande mit dem 
Eigenkapital vor der Bilanzaufstellung und den Verpflichtungen erkennbar 
geworden ist, gibt die Bilanz noch keinen AufschluB iiber die Zusammensetzung 
des Gewinnes oder Verlustes, so daB aus ihr nicht ersichtlich ist, aus welchen 
Quellen er dem Unternehmen zugeflossen ist. Diesem Zweck dient die Ge· 
winn. und Verlustrechnung. In ihr erscheint der auf den einzelnen Er· 
folgs- oder Bestandserfolgskonten (siehe Seite 117) erzielte Gewinn oder Ver· 
lust, und zwar spezialisiert nach den einzelnen Konten, daher auch nach den 
verschiedenen Geschaftszweigen (z. B. Kursgewinn aus eigenen Effekten. 
geschii.ften) oder den verschiedenen Arten des Gewinns (z. B. Provisionen, 
Zinsen usw.). Der Gesamtbetrag der Gewinne nach Abzug der Verluste und 
der Ausgaben (Unkosten usw.), dIe im Sinne der Buchhaltung ebenfalls als 
Verluste zu betrachten sind, sowie der Abschreibungen entspricht daher 
dem in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn (Reingewinn) oder dem Verlust, 
wenn die Sollseite der Gewinn- und Verlustrechnung groBer ist als die Haben. 
seite. Man bezeichnet daher in der Praxis haufig die Gewinn- und Verlust. 
rechnung als Teil der Bilanz und vei'steht daher unter der Bilanz im weiteren 
Sinne beide der Vermogens- und Gewinnverrechnung dienende Abrechnungen1). 

Der Gewinn kann zur Stellung von Reserven (Riicklagen) und zur Aus· 
schiittung (z. B. an Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft, fiir Divi. 
dende an die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschrankter Haftung oder 
an die Aktionare der Aktiengesellschaft) verwendet werden. Zuweilen wird auch 
ein Teil des Gewinnes "auf neue Rechnung vorgetragen"; ein solcher Gewinn· 
vortrag ist aber nichts anderes als eine besondere Form der Reservestellung. 
Vor dem Ausweis des Gewinnes, sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn
und Verlustrechnung, werden die Abschreibungen vorgenommen. Sie 
unterscheiden sich von den Reserven dadurch, daB sie grundsatzlich nicht 
fiir zukiinftige Verwendung zuriickgestellte Betrage darstellen, sondern dem 
Zwecke einer nach kaufmannischen Grundsatzen richtigen Gewinnermittlung 
dienen. Sie sind daher auch vor dem Ausweis des Reingewinnes oder Rein. 
verlustes vorzunehmen. Die Abschreibungen, die z. B. auf das stehende Be· 
triebsvermogen (Gebaude, Maschinen, Einrichtungsgegenstande usw.) ge
macht werden, sollen der laufenden Abnutzung dieser Werte oder der durch 
Beschadigungen oder sonstwie eingetretenen Wertverminderung entsprechen. 
Ebenso sollen die Abschreibungen auf das bewegliche Betriebsvermogen 
(Warenbestande, Forderungen usw.) dem Verlust entsprechen, der an dem 
Tage, fiir den die Bilanz aufgestellt ist - dem Bilanztage (Stichtage) -
auf diese Vermogensteile eingetreten oder nach kaufmannischem Ermessen 
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Sie entsprechen also der tatsachlich 

1) In diesem Sinne wird auch der Begriff "Bllanz" hier meist angewandt wer· 
den, BOweit nicht ein Unterschied mit der Gewinn- und Vedustrechnung erkennbar 
gemacht werden soli. . 
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eingetretenen bzw. erwarteten oder mathematisch berechneten Wertvermin
derung. Wiirden Abschreibungen nicht vorgenommen werden, so wiirde der 
ausgewiesene Gewinn zu hoch oder der Verlust zu gering sein, weil in der 
Bilanz Vermogenswerte erscheinen wiirden, die infolge von Abnutzung, Be
schadigung oder Entwertung den angesetzten Werten nicht mehr entsprechen. 
Hii.ufig gehen freilich die Abschreibungen iiber das ihrem Zwecke angepaBte 
MaB hinaus. Anlagen, Waren, Wertpapiere oder Forderungen werden z. B. 
niedriger in die Bilanz eingesetzt, als es der am Bilanztage vorhandenen oder 
mit Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Abnutzung oder Entwertung entspricht. 
Soweit dies der Fall ist, wird aber hur die Form der Abschreibung gewii.hlt; in 
Wirklichkeit handelt es sich insoweit um Reserven, die zum Unterschied von 
den ohne Bilanzpriifung erkennbaren ("ofienen") Reserven als "stille 
Reserven" bezeichnet werden. 

Wie schon erwii.hnt, kann der Gewinn, soweit er nicht zu Reservestellungen 
benutzt wird, zur ErhOhung des im Kapital-Konto ausgewiesenen Kapitals 
verwendet werden. Er kann aber auch - ganz oder zum Teil - zur Aus
schiittung dienen. Unterschiede treten in dieser Beziehung je nach der 
juristischen Form, in der das Unternehmen betrieben wird, hervor. Einzel
kaufleute und offene Handelsgesellschaften fiihren den nicht zu Riicklagen 
verwendeten Gewinn in der Regel dem Kapital zu; eine Ausnahme bilden nur 
die FaIle, wo eineAusschiittung von Gewinnanteilen an einen oder mehrere stille 
Gesellschafter, zuweilen auch an Glii.ubiger auf Grund eines vertragsmii.Bigen 
Anspruchs erfolgt. Das Kapital-Konto der Bilanz wird dann in der nii.chsten 
Rechnungsperiode um den nicht reservierten oder in dieser Weise verteilten 
Gewinn erhoht. Bei offenen Handelsgesellschaften wird in der Bilanz natiir
lich fiir jeden Gesellschafter ein besonderes Kapital-Konto gefiihrt, und einem 
jeden wird der auf Grund des Gesellschaftsvertrages (Sozietatsvertrages) ver
einbarte prozentuale Gewinnanteil zugeschrieben; Als Gewinnausschiittung 
werden freilich auch bei Einzelkaufleuten oder offenen Handelsgesellschaften 
haufig die Entnahmen der Inhaber fiir ihren personlichen Gebrauch oder fiir 
ahnliche Zwecke betrachtet. Tatsachlich handelt es sich aber hierbei wirt
schaftlich nur um Vorauszahlungen des Unternehmens auf den im Laufe der 
Rechnungsperiode bisher entstandenen oder voraussichtlich entstehenden Ge
winn. Eine Gewinnausschiittung kann erst erfolgen, nachdem der Gewinn 
durch die Bilanz festgestellt ist. In den Biichern werden diese Entnahmen 
auch meist, wie es ihrem Sinn entspricht, den Inhabern auf Kontokorrent
Konto belastet oder vom Kapital-Konto abgeschrieben. In derselben Weise 
wie die nicht zu Riicklagen dienenden bilanzmii.Bigen Gewinne dem Kapital
Konto zugeschrieben werden, wird dieses Konto um den entsprechenden in 
der Bilanz ausgewiesenen Verlust vermindert. 

Bei der Gesellschaft mit beschrankter Haftung, der Aktiengesellschaft 
und der Genossenschaft kann eine Zufiihrung des hilanzmaBigen Gewinnes zum 
Kapital-Konto oder dessen Minderung durch den Verlust nicht stattfinden. 
Diese Unternehmen haben vielmehr ein festes Kapital, das sich nur durch 
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Kapitalerhohung oder Kapitaleinzahlung in anderer Form, Tilgung oder Zu
sammenlegung von Aktien bei der Aktiengesellschaft (bzw. Stammanteilen 
bei der GmbH.) verandern kann (siehe Seite 613). Der nicht zu Reserve
stellungen oder als Gewinnvortrag verwendete Reingewinn kann daher nur 
zur Ausschiittung an die Aktionare (bzw. Gesellschafter der GmbH.), Ver
waltungsmitglieder oder sonstige Personen (meist Angestellte) verwendet 
werden. 

Der Stichtag fiir die Aufstellung der Bilanz ist gewohnlich der letzte Tag 
des Geschaftsjahres. Dieser braucht aber nicht der 31. Dezember zu sein; 
vielmehr kann die Bilanz z. B. auch auf den 31. Marz, 30. Juni oder 30. Sep
tember oder auf einen anderen Tag festgestellt werden. Das Gesetz verlangt 
nur, daB eine Bilanz mindestens alljahrlich nach SchluB des Geschaftsjahres 
aufgestellt wird (HGB. § 39). Viele Banken, besonders die GroBbanken, 
pflegen halbjahrlich Bilanzen anzufertigen, um den Gewinn schon nach Ab
lauf der Halfte des Geschaftsjahres iibersehen zu konnen. Diese Halbjahrs
bilanzen werden jedoch nicht veroffentlicht (siehe Seite 746). Dagegen sind auf 
Grund der Bekanntmachung betr. die Zulassung von Wertpapieren zum 
Borsenhandel vom 4. Juli 1910 (RGB!. S. 917) diejenigen Kreditbanken, deren 
Aktien an einer deutschen Borse notiert werden, verpflichtet, fiir den letzten 
Werktag eines jeden Monats mit Ausnahme des Dezember und des Januar
wegen der zu dieser Zeit vorherrschenden Arbeitsbelastung - nach einem be
stimmten, vom Reichswirtschaftsminister festgestellten Schema, Zwischen
bilanzen der Reichsbank einzureichen, die sie im Deutschen Reichsanzeiger 
veroffentlicht. Diese Bilanzen (Bilanziibersichten) gewahren einen gewissen 
Einblick in die Entwicklung der deutschen Kreditbanken und haben daher 
volkswirtschaftliche Bedeutung. Sie lassen aber nicht die im Laufe des Jahres 
entstandenen Gewinne oder Verluste erkennen, da diese nicht ausgewiesen 
werden. Dies gilt auch von den fiir Ende Juni aufgestellten Bilanziibersichten. 
Der, wie oben erwahnt, im internen Betriebe festgestellte Halbjahrsgewinn 
ist vielmehr in diesen Bilanzen in anderen Bilanzposten, vermengt mit an
deren Betragen, enthaIten. Auch sind in den monatlichen Bilanziibersichten -
wie auch gewohnlich in den Halbjahrsbilanzen - noch nicht die Abschreibungen 
vorgenommen und neu gebildeten stillen Reserven gestellt worden. 

Aus welchen Griinden im Bankbetriebe allgemein die doppelte Buch
fiihrung angewendet wird, ist ebenfalls schon dargelegt worden (Seite 116). 
Jedoch werden bei den meisten Banken, namentlich in den GroBbetrieben, mit 
der doppelten Buchfiihrung auch einige Einrichtungen aus dem System der 
amerikanischen Buchfiihrung iibernommen. Es besteht darin, daB die ein
zelnen Posten tabellarisch gebucht werden. Die Memoriale und die Journale 
enthalten eine Anzahl von Spalten, von denen jede einem Hauptbuch
konto dient, so daB jeder Posten sofort auf zwei Hauptbuchkonten (z. B. Be
lastung des Kontokorrent-Kontos, Gutschrift auf Effekten-Konto) erscheint, 
und die Gesamtsumme der Buchungen auf ein Hauptbuchkonto leicht fest
gestellt werden kann. Diese Buchungsform ist fiir Abstimmungszwecke von 
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Bedeutung. Jedooh wird daduroh das Hauptbuoh nioht ersetzt, obgleioh dies 
eigentlioh dem Sinn der amerikanisohen Buohfiihrung entsprioht. Vollkommen 
naoh der Theorie der Buohhaltungslehre werden wohl die Biioher iiberhaupt 
nirgends angelegt. "Oberall spielen ZweokmaBigkeit, Umfang des Gesohafts, 
Eigenheiten des Betriebes eine groBe Rolle. Wie die Anlage der Grundbiioher 
unter Anwendung des amerikanisohen Systems erfolgt, ist aus den Beispielen 6 
(Seite 168, Kassen-Primanota), 28 (Seite 242, Kupon-Memorial), 39 (Seite 310, 
Weohsel-Memorial), 85 (Seite 623, Effekten-Memorial) zu ersehen. 

2. Die Anlage des Kontokorrents. 
Sohon in Bankbetrieben ma6igen Umfanges ware es unvorteilhaft, die 

Fiihrung des Kontokorrents nur einem Beamten zu iiberlassen. Die groBe 
Anzahl der Konten zwingt zur Teilung. Diese kann naoh versohiedenen Ge
siohtspunkten vorgenommen werden. Gewohnlioh wird zunaohst zwisohen 
den Lorokonten und Nostrokonten untersohieden (siehe Seite 535), und 
in groBeren Betrieben werden hierfiir besondere Unterabteilungen eingeriohtet. 

Jede dieser beiden Unterabteilungen (der Loro- und der Nostroabtei
lung) wird naoh Reiohsmarkkonten und Wahrungskonten getrennt, 
also denjenigen, die in deutsoher oder in einer fremden Wahrung gefiihrt wer
den. Wie sohon erwahnt wurde (Seite 498), werden auoh fiir Kunden der 
Bank Wahrungskonten eingeriohtet, iiber die ihre Umsatze in auslandisoher 
Wahrung gefiihrt werden. Diese Konten sind daher Loro-Wahrungskonten. 
Die in Reiohsmark abgesohlossenen Gesohafte brauohen aber nioht nur in
landisohe Kunden zu betreffen. Es kann sioh auoh um Kunden der Bank han
deln, die ihren Wohnsitz im Auslande haben. In beiden Fallen sind die Konto
korrent-Konten, iiber die diese Gesohafte gebuoht werden, Loro-Reiohsmark
konten. Von den Nostrokonten werden besonders diejenigen in auslandisoher 
Wahrung gefiihrt, auf denen der Gesohaftsverkehr fiir eigene Reohnung der 
inlandisohen Bank mit auslandisohen Banken ersoheint, meist auf Grund von 
Devisengesohaften. Es kann aber auoh der Fall eintreten, daB eine inlandisohe 
Bank mit einer anderen inlandisohen (auswartigen) Bank Gesohafte in fremder 
Wahrung absohlieBt. Auoh hierbei handelt es sioh um ein Nostro-Wahrungs
konto. Die Buohungen iiber die Gesohafte der Bank fUr ihre eigene Reohnung 
mit einer auswartigen inlandisohen Bank in Reiohsmark, also z. B. die sioh aus 
dem Inkasso- und Uberweisungsverkehr ergebenden, ersoheinen auf den 
N ostro-Reiohsmarkkonten. 

Eine weitere Einteilung der Kontokorrente innerhalb der eben gesohilder
ten Gruppen findet auoh in bezug auf die Art der Konteninhaber statt. Man 
untersoheidet - namentlioh bei den groBeren Betrieben - zwisohen den 
Kontokorrenten der Banken, Filialen und Privatkundsohaft. Unter den Fi
lialen in diesem Sinne sind aIle Niederlassungen der Bank zu verstehen, also 
auoh die Depositenkassen. Bei den Filialen selbst wird gewohnlioh nooh ein 
besonderes Kontokorrent fiir den Verkehr mit der Zentrale der Bank gefiihrt. 
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Diese Trennung erleichtert besonders die Zusammenstellungen iiber die ins
gesamt von der Bank gewahrten Kredite und ihre Verpflichtungen. Es kann 
fiir ihre Dispositionen z. B. von Wichtigkeit sein, zu wissen, welche Betrage 
ihr die Filialen schulden. Unter den Nostrokonten wird noch eine weitere 
Teilung vorgenommen. Wie wir gesehen haben, werden gewohnlich auch fiir 
den Verkehr mit den Abrechnungsbanken (Reichsbank, Kassen-Verein, Post
scheck-Konto) besondere Kontokorrente eingerichtet. 

Ane diese Kontokorrentgruppen konnen in groBeren Banken natiirlich 
nicht von einem Buchhalter gefiihrt werden. Man weist daher jedem Buch
halter einen bestimmten Kreis von Konteninhabern zu. Die Einordnung er
folgt haufig nach den Anfangsbuchstabender Personen oder Firmen - so 
unterscheidet man z. B. zwischen den Kontokorrenten A-C, D~F usw. 
Ferner wird noch ein Kontro pro diverse gefiihrt. Es enthalt die Umsatze mit 
solchen Personen (Firmen), mit denen gelegentlich einmal Geschafte abge
schlossen wurden, so daB sich die Anlage eines besonderen Kontokorrent
Kontos nicht verlohnt. 

Haufig wird fiir einen Kontoinhaber nicht nur ein Konto gefiihrt, sondern 
es werden mehrere Konten angelegt. Dies geschieht z. B., wenn ein Kunde so 
verschiedenartige Geschafte macht, daB es unmoglich ware, zum mindesten 
den "Oberblick erschweren wiirde, wenn man sie alle auf dasselbe Konto buchen 
wollte. Wie erwahnt, pflegen die Banken ihren groBeren Kunden nicht bei 
jedem Geschaft (z. B. nicht beim Diskontgeschaft) die Provision in der Rech
nung anzusetzen, sondern oft wird vereinbart, sie im ganzen vom Umsatz auf 
dem Konto, und zwar von dessen groBerer Seite, in Ansatz zu bringen. Werden 
nun Geschafte gemacht, fiir die keine Provision zu zahlen ist, so miissen sie ent
weder auf dem gewohnlichen Kontokorrent-Konto, dem Konto ordinario, 
also "provisionsfrei" gebucht werden, oder es ist ein besonderes Konto zu 
fUhren. In der Regel wird auch das Scheck-Konto, das den Scheck- und In
kassoverkehr aufnimmt, von den Banken "franko Provision" gefiihrt. Dasselbe 
gilt von dem sogenannten Depositen-Konto. Es ist das Bestreben der 
Banken, die iiberschiissigen Barmittel der weitesten Kreise des Publikums 
anzusammeln und nutzbringend zu verwerten. Wie erwahnt, nennt man die 
Spargelder des nicht an der Produktion teilnehmenden Publikums Depo
si tengelder und bezeichnet die Kontokorrent-Konten, auf denen diese Gelder 
dem Kunden gutgeschrieben werden, als Depositenkonten. Auch die Provision 
fiir die von dem Kunden auf Grund von Akzeptkrediten auf die Bank gezogenen 
Akzepte, die Akzeptprovision, wird dem Kontoinhaber gewohnlich sofort 
bei der Leistung der Akzeptunterschrift separat belastet. Auch fiir die aus dem 
Akzeptkredit entstehende Verpflichtung des Kunden gegeniiber der Bank wird 
der Kunde auf einem besonderen Kontokorrent-Konto belastet (z. B. Hans 
Miiller, Akzeptenkonto), das somit ebenfalls provisionsfrei gefiihrt werden kann. 
Mit diesem Kontokorrent-Konto des Kunden ist nicht das Akzepten- Kon to 
zu verwechseln, auf dem die Verpflichtungen der Bank aus den von ihr akzep
tierten Wechseln erscheinen. Dieses Konto ist ein Sachkonto, wahrend das 
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Kundenkonto ein Personenkonto ist. In ahnlioher Weise werden die dem 
Kunden gewahrten Avalkredite ihm auf einem besonderen Kontokorrent
Konto (z. B. Hans Miiller, Aval-Konto) belastet, wahrend die Gegenbuohung 
auf dem Saohkonto "Aval-Konto" erfolgt. 

Selbst wenn man alle diese Separatkonten einriohtet, wird dooh noch eine 
Anzahl von Geschaftsabschliissen iiber das Konto ordinario provisionsfrei 
gebucht werden miissen. So wird z. B. bei einem Rikambiowechsel die gesetz
liche Provision von %% sofort in Ansatz gebracht (s. S. 289). Es darf daher 
auf dem Konto keine weitere Provision berechnet werden. Es wiirde aber 
nicht verlohnen, die Rikambioweohsel dem Kunden auf einem besonderen 
Kontokorrent-Konto zu belasten. Fiir besondere Geschafte eines Kunden 
werden zuweilen noch andere Separatkonten gefiihrt. Meist geschieht das auf 
Wunsch der Kunden selbst, die durch die getrennte Kontofiihrung leichter in 
der Lage sind, den erzielten Gewinn oder Verlust oder den jeweiligen Stand 
des Kontos festzustellen. So ist z. B. ein Konkursverwalter verpflichtet, die 
fiir Rechnung einer von ihm verwalteten Konkursmasse umgesetzten Betrage 
iiber ein besonderes Konto (Treuhander-Konto) zu leiten, damit Guthaben auf 
diesem Konto nicht etwa gegen Verpflichtungen aufgerechnet werden konnen, 
die er selbst gegeniiber der Bank eingegangen ist. Natiirlich muB das Konto 
ausdrUckllch als Treuhander-Konto bezeichnet sein, weil die Bank gewohnlich 
in ihren Geschaftsbedingungen vereinbart, daB samtliche Konten ohne 
Riicksicht auf ihre Bezeichnung und Wahrung, auf die sie lauten, ein einheit
liches Kontokorrent bilden. 

Eine besondere Art der Nostrokonten stellen auch die Metakonten und 
die Konsortialkonten dar. Das Wesen der Metageschafte ist bei Darstellung 
der Effektenarbitrage (S.479) erlautert worden. Das Konto muB so gefiihrt 
werden, daB die Geschafte des hiesigen Platzes (hiesige Linie) aus der einen 
Rubrik und die des fremden Platzes aus einer zweiten Rubrik (dortige Linie) 
ersichtlich sind. So kann man leicht das Ergebnis der gesamten Metaverbindung 
iibersehen (s. Beispiel 155). 

Die Konsortialkonten umfassen die gemeinsohaftliohen Gesohafte 
mehrerer Bankfirmen. Wie erwahnt, werden Konsortien meist bei den Emis
sionsgeschii.ften gebildet. Aber das braucht durchaus nicht immer der Fall 
zu sein. Einige Banken konnen z. B. ein Konsortium zu dem Zwecke bilden, 
groBere Summen eines bestimmten Papieres an der Borse anzukaufen. Ein 
Mitglied des Konsortiums iibernimmt regelmaBig die Leitung und schlieBt 
fiir Rechnung des Konsortiums die Geschafte abo Jedes Mitglied ist am Ge
winn oder Verlust mit einem bestimmten Prozentsatz beteiligt. In gleichem 
Verhaltnis haben die Mitglieder Einzahlungen zu leisten, deren Hohe ins
gesamt dem Betrage der angekauften Werte entsprioht. Verringern sioh nun 
die Konsortialbestande durch Verkaufe von Effekten, so werden Aussohiittun
gen ungefahr in Hohe des Wertes der Verkaufe vorgenommen, und zwar 
an jedes einzelne Mitglied im Verhii.ltnis seiner Beteiligung am Konsortium. 

SolI das Konsortium aufgelost werden, so werden gewohnlich die noch 
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vorhandenen Effektenbestande, ebenfalls im Verhiiltnis mer Konsortial
beteiligung, an die Mitglieder verteilt, Und der Gewinn oder Verlust wird 
nach demselben Schliissel ausgeschiittet (siehe Beispiele Seite 156 und 157). 

Die Bank, welche die Leitung des Konsortium.s iibernommen hat, fiihrt 
iiber alle Konsortialgescha.fte, die in dem hetreffenden Wertpapier abge
wickelt werden, ein Konsortial-Konto als Konto des Kontokorrents. Ferner 
fiihrt sie ein Konto iiber me eigene Beteiligung am Konsortium; aU:s diesem 
Konto ist ihr Gewinn oder Verlust ersichtlich. Die iibrigen Mitglieder des 
Konsortiums fiihren iiber ihre eigenen Beteiligungen ebenfalls Konten, aber nur 
das Konto "Eigene Beteiligung", kein Konsortialkonto (siehe auch Seite732ff.). 

Wahrend friiher allgemein Kontokorrentbiicher verwendet wurden, 
werden die Konten jetzt bei den meisten Banken auf Blattern oder Karten 
gefiihrt, die in Kartotheken verwahrt oder in verschlieBbare Buchdeckel ein
geheftet werden. Zum Zwecke der Buchung werden die Kontenblatter oder 
Kontenkarten herausgenommen. Werden Konten aufgelost, so werden die fiir 
sie bestimmten Blatter herausgenommen und gesondert verwahrt. Ebenso 
werden nach AbschluB der Konten neue Blatter an die Stelle der alten an
gefertigt und hierauf wird der neue Saldo iibertragen. Die Einordnung erfolgt 
alphabetisch nach den Namen bzw. Firmen der Kunden oder nach den Kunden
nummern. 

Die Anlage der Kontokorrente kann auf drei verschiedene Arlen erfolgen. 
Die einfachste Art ist die Kontenform, bei der auf der linken Seite die Be
lastungen des Kunden (Sollposten) und auf der rechten Seite die Gutschriften 
(Habenposten) erscheinen. Zur Ermittlung des jeweiligen Kontostandes 
miissen daher die Betrage auf den heiden Seiten addiert werden. Die Differenz 
bildet den Saldo, und zwar den Soll-(Debet-)Saldo, wenn die linke Seite einen 
groBeren Betrag ausweist ala die rechte, und den Haben-(Kredit-)Saldo, 
wenn die Summe der Betrage auf der rechten Seite groBer ist als die der linken 
Seite. Die zweite Art der Kontokorrentanlage ist die der Staffel. Beim 
Staffelkonto werden samtliche Belastungen und Gutschriften untereinander 
gebucht, und zwar so, daB jeder neue Posten dem alten Saldo zugezahlt oder 
abgezogen wird. In einer besonderen Spalte, gewohnlich unmittelbar vor der 
Betragsspalte, wird durch ein Zeichen (S oder H) angedeutet, ob es sich um 
einen Soll- oder Habenhetrag handelt. Der Kontostand (Saldo) ist daher 
aus der Staffel sofort zu ersehen, wahrend er bei der ersten Art durch Addition 
jeder Seite erst festgestellt werden muB. Die Staffelform hat jedoch den Nach
teil, daB aus ihr nicht die Umsatze des Kunden ohne weiteres ersichtlich sind. 
Dies wirkt besonders bei solchen Konten storend, bei denen am AbschluBtage 
eine Umsatzprovision zu berechnen ist. Die Staffelform wird daher nur selten 
angewandt, in der Regel nur bei Depositen- und Sparkonten, die eine Berech
nung von Umsatzprovisionen nicht erfordern (siehe Beispiel 146). Zuweilen 
wird die Staffelform benutzt, wenn die Kontokorrente doppelt gefiihrt werden, 
und zwar wird dann ein Konkokorrent in Staffelform, das zweite in anderer 
Form angelegt (siehe unten, S. 707). 
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X-Bank, Berlin. 

Beispiel ffir das .staffel·Kontokorrent. 

Beispiel Nr. 146. 

Staffel-Kontokorrent. 
Kontoauszug und Zinsrechnung 
fur Herm Leopold Schultz, Berlin. 

Konto Nr. II/730. 

19 .. Wert 
Betrag ~ Zinszahlen 

RM.!Pf. ~ SoIl Haben 

Marz 31. Saldo· Vortrag Marz 31. H. 7000 - 7 490 
April 7. Entrw,kme Scheck 16769 April 7. S. 1000 -

11. 6000 - 11 660 
16. Kwpons April 18. H. 2116 60 

It. 8116 60 2 162 
18. Effekten 20. S. 3190 60 

11. 4~~~ 1 110 16 787 
Mai 6. Entrw,kme Scheck 16797 Mai 6. S. 1900 

~. J025 
1 110 6 180 

12. Zaklung Fritz Norden 12.' H. 100 
It. 3125 190 13 406 

25. Entrw,kme Scheck 16798 26. S. 3600 -
fi. 474 

1 1U 5 23 
30. Dividende 30. H. 170 

fi. J041 1U 1 3 
26 2685 

Juni 1. 8. J04 
110 16 4ll 

15. Effekten 17. H. 1200 
~. ll~~ I~~ 4 35 

21. Scheck8endung 21. H. 
H. 9:t~ 9 83 

30. 7% Zinsen a. Nr. 26 30. S. 50 4ll ~ 
H. 1I~~ 50 

30. 4% Zinsen a. Nr. 2685 30. H. 80 

30. 8% Zinsen a. Nr. 48 30. 
11. :l0~ JO 
D. 05 
H. :157 25 

30. 4 1/ 2 % Zinsen a. Nr.118 30. H. 1 45 

30. Porti una Spesen 
/30. 

l!. 1I0~ ~~ D. 
11. 1104 90 

In Betrieben, die mit Buohungsmasohinen arbeiten, ist fiir das Konto
korrent die dritte Form ublioh. Sie hat die Vorteile der Staffelform, jedooh 
ohne dessen Naohteile. Diese Methode wird daduroh gekennzeiohnet, daB 
sowohl die Umsatze als auoh die Salden aus dem Konto hervorgehen. Es 
ersoheinen aber nioht wie bei der ersten Form auf der linken Seite des Kontos 
die SolI., auf der reohten die Habenumsatze; das Konto enthii.lt vielmehr nur 
eine Seite, aUf der die SolI. und Habenumsatze in versohiedene Spalten ein
getragen werden. Da sioh ferner auf dem Konto je zwei Spalten (SolI und 
Haben) fiir den alten und fur den neuen Saldo befinden, hat somit jedes 
Kontoblatt seohs Betragsspalten. Die Kontofuhrung in dieser Form wird 
duroh die Benutzung der Buohhaltungsmasohinen wesentlioh erleiohtert, weil 



Die Formen dar Kontokorrente. 

sie nach Einsetzung des alten Saldos und 
des Umsatzes den neuen Saldo automatisch 
berechnen. Diese Berechnung wird jedoch 
gewohnlich erst auf Grund samtlicher un· 
tereinander gebuchter Umsatze eines Tages 
vorgenommen, also nicht nach Buchung 
jedes einzelnen Postens (s. Beispiel 147). 

An die Spitze -eines jeden Konto· 
korrent·Kontos werden Name, Wohnort 
und Wohnung sowie die Kontonummer 
des Kunden gesetzt. Ist ihm ein Scheck. 
buch ausgehandigt worden, so werden 
auch die Schecknummern angegeben, um 
bei Vorzeigung eines Schecks gleichzeitig 
mit der lTiifung des Kontostandes fest. 
stellen zu konnen, ob der Scheck sich in 
dem Scheckheft des Kunden befindet. 
Zuweilen werden noch an der Spitze des 
Kontos Ziffernreihen vorgedruckt, auf 
denen die letzten Stellen der Schecknum. r..: 

~ 

"'"' mern bei der EinlOsung durchstrichen 
werden, so daB hieraus die Nummern der ~ 
noch nicht vorgezeigten Scheckformulare 'i 

-.. =-leicht ersichtlich sind. Da die Nummern 
der eingelosten Schecks gewohnlich im 
Text der Kontobuchung mit angegeben 
werden, kann die Kontrolle, welche Scheck. 
nummern noch nicht prasentiert sind, auch 
an Hand der Kontobuchungen erfolgen. 

Zuweilen werden auch die wichtigsten 
Konditionen an der Spitze des Kontos 
vermerkt. Meist werden diese jedoch in 
besonderen Biichern oder Kartotheken 
getrennt verzeichnet, und diese werden in 
der Buchhaltung von einem leitenden 
Angestellten verwaltet. In derselben Form 
werden bei den Konsortialkonten die Na· 
men der Mitglieder (Konsorten) sowie 
die Hohe der Beteiligung jedes Mitglieds 
aufgezeichnet. Werden fiir einen Kunden 
mehrere Konten gefiihrt, so wird in einigen 
Betrieben ebenfalls an der Spitze eines 
jeden Kontos auf das Bestehen des oder 
der iibrigen Konten hingewiesen. 
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Bei der in unserem Beispiel 147 dargestellten Methode ist die Buohung mit 
Masohinen vorgenommen worden, mit denen der Buohungstext und das Er
gebnis der horizontalen Additionen oder Subtraktionen niedergesohrieben 
werden kann. Hierzu k6nnen die kombinierten Reohen- und Sohreibmasohinen 
verwendet werden (s. S. 126). Erfolgen die Buohungen jedooh mit Flaohsohreib
masohinen, so wird der Text duroh Abkiirzungen ersetzt, wie sie auf S. 128 an
gegeben wurden. 

Die Eintragungen in die Kontokorrente erfolgen zuweilen naoh den 
Grundbiichern, meist jedoch nach den Buchungsbelegen, die im Durch
schreibeverfahren, wie wir gesehen haben, gleichzeitig mit den Korresponden
zen, Abrechnungen, Grundbuchungen usw. hergestellt werden. Dadurch 
wird eine fruhere Lrbertragung gegenuber der alten Methode, die als Grundlage 
die Grundbuoher benutzte, erzielt (s. S. 122). In einigen Betrieben werden zu 
den Kontokorrentbuchungen auch die Originalbelege (Briefe der Kundschaft 
usw.) herangezogen. 

In Betrieben, die mit l.ochkartenmaschinen arbeiten, werden die 
Kontokorrentbuchungen haufig naoh diesem Verfahren vorgenommen. Die auf 
den Belegen enthaltenen, fiir die Grundbuchung und Kontokorrentbuchung 
wichtigen Angaben werden auf eine Lochkarte gestanzt (s. S. 129). Nach der 
Sortierung auf Grund der Kontonummern der Kunden konnen die Konto
korrente mit der Tabelliermasohine angefertigt werden. Auch der alte und 
neue Saldo kann bei den neueren Maschinen automatisch niedergeschrieben 
werden. Zu diesem Zweck werden die Salden der Kontokorrente (Soll- oder 
Habensaldo) in eine Saldenkarte gelocht, ahnlich wie es bei der Depot
buchhaltung mit Lochkarten dargestellt wurde (s. S. 598). Auf Grund jeder 
Saldenkarte und der Karten, die den neuen Umsatz enthalt, schreibt die 
Tabelliermaschine auf das Kontoblatt zunachst den alten Saldo, dann nach 
der Umsatzkarte den Geschaftsvorgang und berechnet danach den neuen 
Saldo, den sie ebenfalls niederschreibt. Die neuen Salden werden dann in 
neue Saldenkarten gelocht, die in einer Kartothek an Stelle der bisherigen 
Saldenkarten aufbewahrt werden. An Hand der Saldenkarten allein kann man 
auch Aufstellungen der jeweiligen Kontokorrentsalden anfertigen, die zur 
Feststellung der gesamten Kontokorrentforderungen oder -Verpflichtungen 
der Bank dienen. 

Werden bei den Eintragungen in die Kontokorrente Fehler gemacht, so 
konnen fur die Bank Verluste entstehen. Es kann z. B. ein Posten versehentlich 
dem Kunden gutgeschrieben werden, statt ihn seinem Konto zu belasten. 
Verfiigt der Kunde nun iiber einen Betrag, wahrend er tatsachlich kein Gut
haben mehr besitzt, so wird die Bank auf Grund der falschen Buchung aus
zahlen oder iiberweisen. Ein Verlust tritt natiirlich erst ein, wenn der Kunde, 
sobald der Fehler gemerkt wird, zahlungsunfahig ist. Ebenso kann ein Schaden 
eintreten, wenn etwa irrtiimlich eine Belastung iiberhaupt nicht oder auf 
das Konto eines anderen Kunden gebucht wurde. Es ist daher notwendig, 
solche Fehler moglichst schnell festzustellen. Zu diesem Zweck konnen ver-



Die Kontrolle der Kontokorrentbuchungen. 705 

schiedene Methoden angewandt werden. Am leichtesten lassen sich diejenigen 
Fehler vermeiden, die darin bestehen, daB die Buchung eines Postens in das 
Kontokorrent vergessen, oder daB ein Posten auf die falsche Seite gebracht 
wird. Diese Irrtiimer haben zur Folge, daB die Gesamtziffer der Umsatze in 
den Kontokorrenten nicht mit den Summen iibereinstimmt, die in den Grund
biichern als Soll- und Habenposten auf Kontokorrent-Konto erscheinen. Durch 
einen Vergleich der Gesamtsumme der Soll- und Habenbetrage - beide natiir
lich getrennt -, die in die Kontokorrente eingesetzt werden, mit den Addi
tionen der in den Grundbiichern auf Kontokorrent-Konto belasteten oder gut
geschriebenen Betrage muB man daher solche Fehler entdecken. Eine gewisse 
Schwierigkeit bereitet nur die Zusammenstellung samtlicher in die Konto
korrente gebuchter Posten. Sie erfolgt zuweilen in der Weise, daB aIle Posten 
unter Angabe der Kontennummer und des Betrages bei der Eintragung in 
die Kontokorrente in besonderen Listen oder Biichern (Beibiicher, Konto
korrent-Supplemente) zusammengestellt und addiert werden. Diese Arbeit 
ist zeitraubend und hat den Nachteil, daB bei der Abschrift leicht Fehler ent. 
stehen konnen. Besser ist es daher, gleichzeitig mit den Kontokorrentbuchun
gen eine Durchschrift auf einem ·Sammelbogen herzustellen. Das ist natiirlich 
nur bei maschineller Buchfiihrung und Anwendung der zum Einspannen eines 
laufenden Bogens verwendbaren Maschinen moglich. Auf den Sammelbogen 
sind aIle in die Kontokorrente iibertragenen Posten genau so wie in diesen 
selbst enthalten. Ein Unterschied besteht nur insofern, als in den Sammelbogen 
aIle Posten desselben Tages untereinander stehen, so daB sich die Summen 
samtlicher Sollposten und Habenposten leicht feststellen lassen. 

Statt einer solchen U msa tzko n tro lIe, zuweilen auch neben ihr, wird hau. 
fig eine SaldenkontrolIe vorgenommen. Sie bestehtdarin, daB die Differenz 
der Soll- und Habenposten in den Grundbiichern, soweit sie Buchungen auf 
Kontokorrent-Konto betreffen, mit der Differenz des alten, also des sich vor 
der Buchung ergebenden Saldos in den Kontokorrenten und dem neuen, d. h. 
des sich nach der Buchung ergebenden Saldos verglichen wird. Dadurch 
wird gleichzeitig die Berechnung der SaldeIi in den Kontokorrenten kontrol
liert. Auch bei Anwendung dieser Methode konnen die Salden entweder aus 
den Kontokorrenten gleichzeitig mit der Buchung auf besondere Listen 
iibertragen werden, oder sie werden besser nach den laufenden Sammelbogen 
festgestellt. Beide Kontrollarten, die Umsatzkontrolle wie die Saldenkontrolle, 
werden natiirlich wesentlich erleichtert, wenn die Kontokorrente nach der 
oben erwahnten dritten Methode (Eintragung auf eine Seite unter Angabe der 
Soll- und Habenposten sowie der alten und neuen Salden in besonderen 
Spalten) gefiihrt werden. Nach den Staffel-Kontokorrenten lassen sich die Um
satze nicht feststellen; auch stehen die alten und neuen Salden nicht unter. 
einander, um sich leicht addieren zu lassen. Aus den Kontokorrenten, in die nur 
die UJllsatze eingetragen werden (zweite Art), konnen die Salden nur fiir jedes 
einzelne. Kontokorrent durch Subtraktion berechnet werden. In diesem FaIle 
muB man sich daher auf die Umsatzkontrolle beschranken. Werden ausschlieB-

Buchwald, Baukbetrteb. 9. Auf!. 45 
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lich oder teilweise Staffel-Kontokorrente gefiihrt, so ist nur die Saldenkontrolle 
ohne allzu groJ3e Schwierigkeiten anwendbar; aber auch diese nur, wenn die 
Salden auf eine besondere Liste iibertragen werden. 

Wird mit Lochkartenmaschinen gearbeitet, so kann die Abstimmung 
der Umsatze und Salden leicht erfolgen. Auf Grund der Lochkarten konnen 
Aufstellungen hergestellt werden, aus denen die Umsatze und Salden her
vorgehen. Werden aber die Kontokorrentbuchungen und die Grundbuchungen 
nach diesem System vorgenommen, so schafft die Anfertigung der Aufstel
lungen fiir die Abstimmung nach demselben Verfahren keine Sicherheit, 
weil alsdann die Grundbuchzusammenstellungen und die Aufstellungen der 
Kontosalden nach denselben Unterlagen, namlich den Lochkarten, von der 
Tabclliermaschine geschrieben werden. Fehler, die z. B. vielleicht trotz der 
Nachpriifung beim Lochen der Geschaftsvorgange entstehen und dadurch 
auch in den Kontokorrenten erscheinen, wiirden nicht entdeckt werden. 
Werden daher die Kontokorrentbuchungen nach den Lochkarten vorgenom
men, so iibertragt man haufig die Grundbiicher nach anderen Unterlagen, 
meist nach den Originalbelegen. Die Anfertigung der Abstimmungslisten 
nach dem Lochkartenverfahren gestaltet sich aber sehr einfach. Die Karten 
werden von der Sortiermaschine automatisch nach den Kontenarten (z. B. 
Lorokonto Privatkundschaft) und innerhalb dieser nach den Nummern der 
Kontoinhaber geordnet. Danach werden die in den einzelnen Umsatzkarten 
angegebenen Soll- und Habenbetrage oder die alten Salden nach den Salden. 
karten von der Tabelliermaschine niedergeschrieben und addiert, bzw. die 
neuen Salden berechnet und addiert. 

Mit Hilfe der Umsatz- oder Saldenkontrolle kann man jedoch nicht fest
stellen, ob aIle Belastungen und Gutschriften in die richtigen Kontokorrente 
eingetragen sind. Wird die Buchung auf einem falscben Konto vorgenommen, 
so stimmt, dennoch die Gesamtsumme der Sollumsatze und der Habenumsatze, 
sowie die Gesamtsumme der Sollsalden und Habensalden. Gerade diese Kon
troIle ist aber besonders wichtig. Urn solche Fehler sofort zu entdecken, war 
es friiher aIlgemein iiblich, die Kontokorrente von verschiedenen Buchhaltern 
doppelt fiihren zu lassen; meist in verschiedener Form, z. B. das eine in 
Staffelform, das andere nach der zweiten Art, bei der links die Belastungen, 
rechts die Gutschriften gebucht werden. Natiirlich kann das eine Konto· 
korrent auch nach der dritten Methode gefiihrt werden. Die Buchungen in beide 
Kontokorrente wurden nun miteinander abgestimmt. Wenn ferner, wie es in 
der Regel geschah, die Buchungen in beide Kontokorrente nach verschiedenen 
Unterlagen vorgenommen wurden, und zwar in das eine Kontokorrent nach 
den Kopien der von der Bank abgesandten Belastungs- und Gutschriftsanzeigen 
oder den Originalbelegen, das andere nach den Grundbiichern, wurde durch 
die gegenseitige Abstimmung beider Kontokorrente gleichzeitig kontrolliert, 
ob aIle Eintragungen in die Grundbiicher richtig vorgenommen worden sind. 
Zur Vereinfachung der Arbeiten wurde haufig ein Kontokorrent, z. B. das 
Staffel.Kontokorrent, auf 108en Blattern gefiihrt, und die8es wurde dann nach 
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Einsetzung der Zinsen, Provisionen und Spesen nach SchluB eines Halbjahres 
oder Vierteljahres dem Kunden als Kontoauszug zugesandt. Da bei An
wendung des jetzt iiblichen Durchschreibeverfahrens die Belastungs- und Gut
schriftsaufgaben gleichzeitig mit den Grundbuchungen vorgenommen werden, 
bringt die Ubertragung eines Kontokorrents nach den Grundbiichern nur 
dann die Sicherheit, daB die Grundbiicher richtig gefiihrt sind, wenn das 
andere Kontokorrent nicht nach den Durchschriften zu den Belastungs- und 
Gutschriftsaufgaben, also den Belegen, die gleichzeitig mit den Grundbuchun
gen hergestellt werden, sondern nach den Originalbelegen (Auftrags
schreiben der Kunden usw.) gefiihrt wird. Allenfalls konnte durch eine Uber
tragung nach den Grundbiichern verhindert werden, daB durch undeutliche 
Ubertragung auf die Durchschriften infolge schlechten Blaupapiers falsche 
Buchungen entstehen. Diese Gefahr ist aber gering. Durchschriften, in denen 
die Ziffern undeutlich sind, konnen sofort nachgepriift und verbessert werden. 

Da in den Betrieben, die das Durchschreibeverfahren anwenden, nament
lich in groBeren Banken, wie wir gesehen haben, samtliche Grundbuchungen, 
also nicht nur diejenigen, bei denen das Kontokorrent-Konto belastet oder er
kannt wird, mit den Originalbelegen von einer Kontrollstelle, z. B. der Revi
sionsabteilung verglichen werden (s. S. 209), hat die Fiihrung des einen Konto
korrents nach den Originalbelegen zur Feststellung der Richtigkeit der Grund
buchungen in diesen Betrieben nur dann einen Zweck, wenn man mit der Mog
lichkeit rechnet, daB bei der Kontrolle der Grundbucheintragungen Fehler 
iibersehen werden. Es wird alsdann durch die Eintragung in das eine Konto
korrent nach den Originalbelegen in dieser Hinsicht nur eine Doppelkontrolle 
ausgeiibt. Halt man eine solche nicht fiir notwendig, so kann bei Anwendung 
des Durchschreibeverfahrens die Fiihrung von zwei Kontokorrenten - des 
einen nach den Durchschriften, des anderen nach den Originalbelegen - aus
schlieBlich der Ermittlung etwaiger Obertragungen auf falsche Konten dienen. 
Es entsteht alsdann aber die Frage, ob es, um dieses Ziel zu erreichen, der 
umstandlichen Fiihrung von zwei Kontokorrenten desselben Inhalts sowie 
der schwierigen Abstimmungen beider bedarf. In der Praxis wird zwar diese 
Methode noch ziemlich oft angewandt. Haufig verzichtet man aber auch auf 
die Fiihrung von zwei Kontokorrenten, und die Kontrolle der Buchungen er
folgt dann derart, daB samtliche Originalbelege (Auftragsschreiben der Kund
schaft usw.), soweit sie eine Belastung oder Gutschrift auf Kontokorrent-Konto 
betreffen, mit den Buchungen in die Kontokorrente verglichen werden. 
Diese Abstimmung wird oft gleichzeitig mit der oben erwahnten Kontrolle 
der Grundbuchungen an Hand der Originalbelege vorgenommen, die von 
einer besonderen Kontrollstelle ausgeiibt wird. Allerdings liegen nicht fiir aIle 
Buchungen vollstandige Originalbelege vor. Es kommt z. B. vor, daB die 
Bank nur einen Teil der von einem Kunden zum Diskont eingereichten 
Wechsel ankauft. In diesem Fall enthalt die vom Kunden an die Bank ge
sandte Wechselaufstellung samtliche eingereichten Papiere. Auf dieser Auf
stellung befindet sich auch nicht die Abrechnung der diskontierten Wechsel, 
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also auch nicht der Betrag, der dem Kunden gutgeschrieben wird. In diesem 
und in vielen anderen Fallen muB alsdann die Durchschrift der Abrechnung 
herangezogen werden. Aber dieser Nachteil tritt auch ein, wenn die Buchungen 
in ein Kontokorrent nach den Originalbelegen erfolgen sollen. Die Kontrolle 
der Abrechnungen an Hand der Originalbelege wird dann jedenfalls sach
gemaBer erfolgen konnen, wenn sie von einer besonders geschulten Kontroll
stelle aus erfolgt, als wenn der Buchhalter sie bei der Eintragung der Gut
schrift in das Kontokorrent vornehmen soli. 

Die Abstimmung der Originalbelege mit den Grundbuchern bereitet 
keine groBen Schwierigkeiten, weil diese Belege bei der Herstellung der 
Grundbuchungen verwendet werden und daher schon nach den verschiedenen 
Grundbuchern geordnet und in der Reihenfolge der Grundbuchungen an die 
Kontrollstelle geliefert werden konnen. Umstandlicher ist dagegen die Sor
tierung der Belege zum Zwecke der Abstimmung mit den Kontokorrent
buchungen, weil diese sich auf den verschiedensten Konten befinden. Die 
Belege musseu daher zunachst nach den verschiedenen Arlen der Konto
korrente (Nostrokonten und Lorokonten, diese nach Banken, Filialen, Privat
kunden, ferner die Reichsmarkkonten von den Wahrungskonten getrennt) 
und innerhalb dieser Gruppen nach den Nummern der Kontoinhaber geord
net werden, bevor sie mit den entsprechenden Kontokorrent-Konten oder mit 
den Eintragungen in die oben erwahnten, als Durchschriften zu den Konto
buchungen angefertigten Sammelbogen verglichen werden konnen. Die Be
zeichnung der Kontonummern in den Originalbelegen, somit auch in den 
Briefen der Kundschaft, erleichtert natiirlich die Gruppierung. Es ist daher 
schon aus diesem Grunde wichtig, die Kundschaft anzuhalten, in ihren Briefen 
diese Nummern anzugeben. Zuweilen fertigt man nach den Originalbelegen 
erst Listen an, in denen die fur die Abstimmung wesentlichen Angaben ent
halten sind. Eine Trennung der verschiedenen Kontengruppen in den Sammel
bogen braucht in groBenBetrieben meist nicht zu erfolgen, weil hier schon die 
Anlage dieser Bogen nach den Arten der Kontokorrente ublich ist. Sie ergibt 
sich dadurch von selbst, daB in den verschiedenen Unterabteilungen der 
Kontokorrentbuchhaltung auch verschiedene Sammelbogen hergestellt werden. 
Auch konnen die Posten in den einzelnen Sammelbogen leicht nach Konten
nummern geordnet niedergeschrieben werden, weil vor den Buchungen in 
die Kontenblatter die Belege nach den Kontennummern geordnet werden, so 
daB bei der Buchung die Kontenblatter nach der Reihenfolge der Nummern 
herangezogen werden konnen. Allerdings sind zuweilen nachtraglich Posten 
einzustellen, aber dabei handelt es sich nur um Ausnahmefalle. Natiirlich tritt 
diese Erleichterung der Abstimmung nur ein, wenn die Kontokorrentbuchun
gen nicht laufend auf Grund der aus den einzelnen Abteilungen gerade ein
treffenden Belege erfolgen, sondern von einer bestimmten Tageszeit ab nach 
allen bis zu dieser Zeit angefertigtenBelegen. 

In einigen Betrieben verzichtet man auf die Abstimmung der Original~ 
belege mit den Kontokorrentbuohungen und glaubt, Dbertragungen auf 
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falsche Konten dadurch vermeiden zu konnen, daB man auf dem Kontoblatt 
bei jedem Posten auch die Kontonummer einsetzt. Das in Beispiel 147 dar
gestellte Schema enthalt dann noah eine Spalte fiir die Aufnahme der Konto
nummern. In dieser Spalte miissen dann auf jedem Kontoblatt dieselben 
Nummern iibereinander zu finden sein, und eine Kontrolle, ob dies der Fall 
ist, kann sehr rasch vorgenommen werden. Tatsachlich konnen Irrtiimer bei 
den Kontokorrentbuchungen auch hierdurch vermieden werden. Absichtlich 
falsche "Obertragungen, z. B. auf Grund gefalschter Belege auf fingierte 
Konten konnen jedoch auf diese Weise nicht sofort entdeckt werden. 

Die oben erwahnte Fiihrung von zwei Kontokorrenten in verschiedener 
Kontoform, die gegenseitig abgestimmt werden, erfolgt regelmaBig in der 
Buchhaltung. Zuweilen verwendet man aber die in der Korrespondenzabtei
lung gefiihrten Salden-Kontokorrente alB Gegenkonten zu den in der 
Buchhaltung hergestellten Haupt-Kontokorrenten. Die Salden-Kontokorrente 
werden dann meist nach den Originalbelegen (Auftragsbriefen der Kund
schaft usw.) gefiihrt und ebenfalls mit den Haupt-Kontokorrenten abgestimmt. 
Obgleich ihr Zweck, wie wir gesehen haben, darin besteht, den jeweiligen 
Kontostand festzustellen, noch bevor die Buchhaltung samtliche Eintragungen 
in die Kontokorrente vorgenommen hat, konnen sie einen Ersatz fiir das 
zweite Kontokorrent in der Buchhaltung bilden. 1m FaIle der Buchung nach 
Originalbelegen in die Salden-Kontokorrente und deren laufender Abstimmung 
mit den Haupt-Kontokorrenten wird auch die Kontrolle dieser Kontokorrente 
an Hand der Originalbelege iiberfliissig. Wie aber auf Seite 641 hervorgehoben 
wurde, geht man neuerdings vielfach dazu iiber, auf die Fiihrung der Salden
Kontokorrente zu verzichten. 

Samtliche bisher geschilderten Kontrollen oder Abstimmungen der Konto
korrentbuchungen werden taglich vorgenommen, um ihren Zweck, etwaige 
Fehler oder absichtliche Falschbuchungen moglichst schnell festzustellen, 
erfiillen zu konnen. 

Bei der Darstellung der Tatigkeit in der Korrespondenzabteilung wurde 
auch schon darauf verwiesen (S.640), daB in den letzten Jahren einige Banken, 
namentlich groBe Betriebe, dazu iibergegangen sind, ihren Kunden an jedem 
Tage, an dem der Kontostand eine Veranderung erfahren hat, einen Posten
auszug zuzusenden. Er wird in der Praxis meist Tagesauszug genannt, 
obgleich Buchungen auf dem Konto eines Kunden nicht immer taglich er
folgen und daher auch nicht jeder Kunde taglich neue Ausziige erhalt. Der 
Auszug enthalt gewohnlich das Buchungsdatum, den Grund der Buchung -
Buchungstext (z. B. ScheckeinlOsung, Effektenkauf usw.) -, die belasteten 
oder gutgeschriebenen Betrage, die Wertstellung sowie haufig die Angabe des 
Kontostandes vor den im Auszug enthaltenen Buchungen - des alten 
Saldos - und des Kontostandes nach diesen Buchungen - des neuen 
Saldos. Welche Form angewendet wird, richtet sich gewohnlich nach der 
Art der Maschinen, mit denen sie hergestellt werden. Die Angabe des alten 
und neuen Saldos erfolgt, wenn die Ausziige mit Maschinen geschrieben wer-
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den, die nach Einsetzung des alten Saldos und der Umsatze den neuen Saldo 
automatisch berechnen. Sonst werden nur die aus dem letzten Tagesauszug 
vorgetragenen Gesamtsummen der Sollbetrage und der Habenbetrage sowie die 
sieh nach den Buehungen ergebenden neuen Sollbetrage und Habenbetrage 
eingesetzt. In diesem FaIle ergibt sieh also der Kontostand aus der Differenz 
der neuen Soll- und Habenbetrage. In beiden Fallen ist der Kunde in der Lage, 
den jeweiligen Kontostand sofort naehzupriifen und etwaige Unstimmig
keiten der Bank zu melden. In einem vorgedruekten Vermerk in den Tages
ausziigen wird er hierzu noeh ausdriieklieh aufgefordert (siehe Beispiel 148). 
Die sehriftliche Bestatigung der Tagesausziige wird nieht verlangt, doeh wird 
Stillsehweigen als Anerkenntnis aufgefaBt. Werden Tagesausziige versandt, so 
unterbleibt die meist halbjahrlieh, haufig vierteljahrlieh oder selten monat
liehe Zusendung von Kontoausziigen an die Kundsehaft. Aueh hierauf wird 
in den Tagesausziigen vielfaeh hingewiesen, damit der Kunde die Tages
ausziige aufbewahrt. Fiir die Banken ist der Versand dieser Ausziige ein wieh
tiges Kontrollmittel. FeWer oder manehe Veruntreuungen, z. B. unter Be
nutzung gefalschter Auftragsschreiben, werden dureh die Reklamationen 
des Kunden in wenigen Tagen aufgedeckt, wii.hrend dies sonst, namentlich 
wenn die iibrigen Kontrollen nicht ausreiehen oder versagen, zuweilen erst 
gesehieht, wenn der Kunde auf Grund der Halb- oder Vierteljahrsausziige 
moniert. Allerdings muB bei allen Ausziigen fiir die Kunden, mogen es Tages
oder halb-(viertel-)jahrliche Kontoausziige sein, dafiir Sorge getragen werden, 
daB sie nicht auf dem Wege zur Expedition oder in dieser selbst zuriiek
behalten oder umgetauscht werden konnen (s. such Abschnitt 7). 

Ein weiterer Vorteil fiir die Banken entsteht dureh die Versendung der 
Tagesausziige insofern, als nicht jede einzelne Belastungs- oder Gutschrifts
aufgabe unterschrieben zu werden braucht. Vielmehr werden haufig diese 
Belege iiberhaupt nieht, sondern nur die Tagesausziige unterschrieben. In 
manchen Banken ist es sogar Brauch, Belastungs- oder Gutsehriftsaufgaben 
iiber einfache Gesehaftsvorgange, z. B. fiber Ein- und Auszahlungen und l.Jber
weisungen den Tagesausziigen iiberhaupt nicht beizulegen. Diese Posten wer
den dann nur in die Tagesausziige eingesetzt. Als Unterlage fUr diese Bucbun
gen dienen alsdann die Originalbelege, z. B. die "Oberweisungsauftrage, Schecks 
und EinzaWungszettel der Kundschaft, wahrend die iibrigen Posten oder 
bei "Obersendung von Buchungsaufgaben iiber aIle Geschaftsvorgange, die 
den Kunden betreffen, samtliche Eintragungen in die Ausziige gewohnlieh 
nach den Belastungs- und Gutschriftsbelegen erfolgen. 

Um die Anfertigung der Tagesausziige mogliehst raseh vorzunehmen, 
wird meist eine bestimmte Zeit fiir den BuehungsschluB festgesetzt. Es wird 
z. B. angeordnet, daB samtliehe Belege, die als Unterlage fiir die Herstellung 
der Tagesausziige dienen, bis 15 Uhr an die Stelle abgeliefert sein miissen, 
die mit ihrer Anfertigung betraut ist. Werden naeh dieser Zeit Buchungs
aufgaben gemacht, so werden diese am nachsten Tage in die Ausziige ein. 
gesetzt. Zuweilen werden in solohen Fallen - namentlich wenn es sich um 
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gro.Be Betriige handelt - die Posten separat auf dem Auszug vermerkt; 
unter Hinweis darauf, daB die Buchung erst am nachsten Tage erfolgen wird. 
Vor der Einsetzung der Posten in die Ausziige werden die Belege gewohnlich 
nach den Kontonummern der Kunden geordnet. Eine laufende Eintragung, 
unmittelbar nach dem Eingang der Belege, findet nur selten statt. In diesem 
FaIle miissen die zu jeder Buchung notwendigen Formulare erst heraus
gesucht werden. Andererseits kann die Arbeit alsdann teilweise schon in den 
Vormittagsstunden ausgefiihrt werden. 

Die Tagesausziige werden, wie erwilhnt, entweder in der Korrespondenz
abteilung oder in der Buchhaltung ausgeschrieben. Wird die Arbeit in der 
Korrespondenz erledigt, so mUssen dieser die Belege fiir die Eintragungen 
zugestellt werden. Soweit die Korrespondenzabteilung mit der Kontrolle 
der laufenden Geschaftsvorgange und den Buchungen zur Feststellung des 
jeweiligen Kontostandes betraut ist (s. S. 639), erhii.lt sie ohnehin jene Unter
lagen. Der alte Saldo oder die Summe der alten SoIl- und Habenumsatze 
wird auf Grund der im letzten Auszug enthaltenen Angaben eingesetzt. 
Die Durchschriften der Ausziige werden - fiir jeden Kunden getrennt -
fortlaufend gesammelt, um den Gesamtumsatz und den jeweiligen Konto
stand jedes Kunden iiberblicken zu k~nnen. Vor Absendung der Ausziige 
werden sie mit den Eintragungen in die Kontokorrente verglichen. Zuweilen 
geschieht dies erst am nachsten Tage an Hand der Kopien. Es kann daneben 
auch eine Abstimmung der Ausziige mit den Originalbelegen (Auftrags
briefen der Kundschaft usw.) stattfinden; dadurch wird der oben erwahnte 
Vergleich der Kontokorrentbuchungen mit den Originalbelegen ersetzt. 

Sehr haufig werden die Tagesausziige jedoch nicht gesondert, sondem 
gleichzeitig mit den Eintragungen in die Kontokorrente im Durchschreibe
verfahren hergestellt. In diesem FaIle erfolgt die Niederschrift gewohnlich 
in der Buohhaltung. Wahrend die Kontokarlen den gesamten Kontokorrent
verkehr mit dem Kunden seit dem letzten KontoabschluB ergeben, sind aber 
in den Tagesausziigen nur die Buchungsposten eines Tages enthalten. 

Das folgende Beispiel (Nr. 148) eines Tagesauszugs bildet nicht die Durch
schrift zu dem in Beispiel 147 wiedergegebenen Kontokorrent, obgleich die 
Anfertigung einer solchen maglich ware. Es zeigt vielmehr eine andere An
ordnung, und zwar den mit einer kombinierten Addier- und Schreibmaschine 
(s. S. 126) hergestellten Auszug, der nicht die neuen Salden ausrechnet, sondem 
nur vertikale Additionen vornehmen kann. Bei Anwendung dieser Maschine 
werden zunachst die SoIl- und Habensummen des vorherigen Auszuges ein
gesetzt - in unserem Beispiel ist nur ein Sollbetrag anzugeben -, alsdann 
werden die Tagesbuchungen niedergeschrieben und nunmehr die sich danach 
ergebenden SoIl- und Habenbetrage addiert. Der Saldo kann berechnet und, 
wie das Beispiel erkennen laBt, am SchluB eingesetzt werden. 

In Betrieben, die neben dem Haupt-Kontokorrent ein Gegen-Kontokorrent 
fiihren, wird, wie auf S. 706 gezeigt wurde, das zweite Kontokorrent haufig 
auf losen Blattern niedergeschrieben, und diese werden nach Einsetzung der 
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Beispiel Nr. 148. 

X-Bank, Berlin Tagesauszug Nr.31. Berm Fritz Muller, 
15. Juli 1930 Bamburg 
Wir teilen Ihnen mit, dafJ wir heute folgende Buchungen auf Ihrem Konto 

getroffen haben. 

Datum Text SolI Haben Wert 

tJbertrag von Tagesauszug 30 14864 -
15.7. Domizil 3000 - 15. 7. 
15. 7. Barsendung 4500 - 15.7. 

17864 - 4500 -
Wir bitten um sofortige Priifung des Baldo 13364 -
Auszugs und umgehende Mitteilung 

etwaiger Unstimmigkeiten 

AbschluBziffern halbjahrIich oder vierteljahrIich als Kontoauszug versandt. 
Wird jedoch nur ein Kontokorrent gefiihrt und dieses mit Buchungsmaschinen 
angefertigt, so wird ebenfalls meist von der besonderen Herstellung eines 
Kontoauszuges Abstand genommen. Vielmehr werden die Eintragungen in 
das Kontokorrent sogleich auf den Kontoauszug durchgeschrieben. Es sind 
dann nur Name (Firma) und Adresse des Kunden am Kopfe des Auszuges 
einzusetzen. 

Sowohl die Tagesausziige als auch die Kontoausziige werden nur an die
jenigen Kontoinhaber versandt, die Kunden der Bank sind und mit ihr in 
laufender Geschaftsverbindung stehen. Die Nostrokonten scheiden daher 
aus, weil sie die eigenen Geschafte der Bank bei anderen Firmen enthalten, 
die Bank also Kunde der anderen Firma ist und diese daher Kontoauszlige 
oder Tagesausziige an die Bank zu senden hat. Ebenso werden liber die von 
gelegentIichen Kunden der Bank abgeschlossenen und auf Konto pro diverse 
gebuchten Geschafte keine Kontoausziige oder Tagesausziige versandt. 

3. Der Abschlu6 des Kontokorrents. 
Beim AbschluB der Kontokorrente, der mindestens am SchluB des Ge

schiiftsjahres, in der Regel wie die Versendung der Kontoausziige halbjahrIich, 
zuweilen vierteljahrlich erfolgt, sind die Zinsen fiir das Guthaben des Kunden 
bei der Bank oder deren ]'orderung an ihn zu berechnen. Wie bei den Wechsel
abrechnungen werden auch hier der Einfachheit halber in den meisten Fallen 
erst die sogenannten Zinszahlen festgestellt, d. h. das Produkt von Kapital 
mal Tagen, dividiert durch 100. Der Monat wird zu 30 Tagen, nur der Februar 
wird, wenn die Betrage Ende Februar fallig werden, zu 28 bzw. 29 Tagen ge
rechnet. 

Die Hohe der Kontokorrentzinsen richtet sich nach dem Reichsbank
diskont. Die Sollzinsen sind natiirIich hoher, die Habenzinsen niedriger als 
der Reichsbanksatz. Die Differenz zwischen den Soll- und Habenzinsen nennt 
man Zinsspanne. Die Bankenkartelle setzen meist die Soll- und Habenzinsen 
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einheitlich fest, wobei die Zinsspanne die voraussichtlichen Unkosten und den 
Gewinn decken soIl. Fiir Guthaben der Kundschaft, die nicht mit taglicher 
Kiindigung, sondern auf feste Termine entgegengenommen werden, werden 
etwas hOhere Zinsen vergiitet. Man unterscheidet gewohnlieh zwischen Gut
haben, die innerhalb sieben Tagen fallig sind (mit taglicher Kiindigung), Gut
haben mit Falligkeit bis einem Monat, bis drei Monaten und iiber drei Monate. 
Uber die nicht taglich falligen Gelder werden in der Regel getrennte Konto
korrentabrechnungen erteilt. Besondere Zinssatze werden ferner gewohnlich 
fUr Guthaben in provisionspflichtiger Rechnung und fiir Sparkonten fest
gesetzt. 

Die Berechnung der Zinsen kann auf drei verschiedene Arten erfolgen. 
Man unterscheidet: 

1. die Staffelzinsrechnung, 
2. die progressive Methode, 
3. die retrograde Methode. 
Wahrend die progressive und die retrograde Methode friiher haufig an

gewandt wurden, ist man in den letzten J ahren fast allgemein zur Staffelzins
rechnung iibergegangen. Dennoch sollen auch die beiden iibrigen Methoden 
an dieser Stelle naher erlautert werden. 

Die Staffelzinsrechnung wird jetzt auch angewandt, wenn das 
Kontokorrent nicht in Staffel£orm gefiihrt wird und die Kontoausziige nicht 
in Staffel£orm versandt werden. Ein Unterschied besteht hierbei nur insofern, 
als die Zinsberechnung bei den in Staffel£orm ausgestellten Kontoausziigen 
sogleich in diesen selbst erfolgt, wahrend bei der Versendung von Konto~ 
ausziigen in anderer Form oder in den Fallen, wo die Bank an Stelle vonKonto
ausziigen nur Tagesausziige ausstellt, die Zinsstaffeln gesondert angefertigt 
und den Kunden nach SchluB des Halbjahres oder Vierteljahres zugestellt 
werden. Eine Durchschrift wird zuruckbehalten. Gleichzeitig werden die 
Provisionen und Spesen (fiir Porto usw.) in die Staffelkontoausziige oder 
Zinsstaffeln eingesetzt. Nach den Durchschriften werden die Kontobuchungen 
vorgenommen, also die Belastungen oder Gutschriften auf Kontokorrent
Konto und Zinsen-Konto, sowie die Gutschriften auf Provisions-Konto, Un
kosten-Konto oder andere Nebenkonten. Diese Buchungen mussen auch in die 
Grundbiicher eingetragen werden. 

Wie die Zinsberechnung bei den in Staffel£orm ausgestellten Konto
ausziigen erfolgt, geht aus unserem Beispiel 146 (S.702) hervor. Haufig wird 
das in der ersten Spalte des Beispiels eingesetzte Datum des Geschaftsabschlus
ses, das der Kunde aus den Abrechnungen ersieht, nicht angegeben, sondern 
man begniigt sich mit der Angabe des Datums der Wertstellung. Andererseits 
werden zuweilen die Zinsen nicht, wie in unserem Beispiel 146, beim AbschluB 
des Kontos auf jede Zinsepoche gesondert berechnet und dem Saldo zu
gezogen oder von ihm abgezogen, sondern es werden neben den Spalten fiir 
die Zinszahlen noch zwei Spalten fiir die Soll- und Habenzinsen eingerichtet, 
in die die Zinsen, sobald eine Anderung der Zinssatze erfolgt, eingesetzt 
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werden. Die in den beiden Spalten enthaltenen Zinsbetrage werden dann 
addiert, die Spesen usw. hingezogen oder abgezogen, und der Saldo wird 
dann in einer Ziffer dem Kapitalsaldo des AbschluBtages zugezahlt oder von 
ibm abgezogen. In Beispiel 146 ist angenommen worden, daB der Diskontsatz 
am 1. Juni erhOht wurde. Wahrend bis zum 1. Juni 7% Zinsen im Soll (auf 
26 Zinsnummern) und 4% Zinsen im Haben (auf 2685 Zinsnummern) zu be
rechnen sind, werden vom 1. Juni ab bis zum AbschluB des Kontos (30. Juni 
80/ oZinsen im Soll (auf 48 Zinsnummern) und 41/ 1% Zinsen (auf 118 Zins
nummern) im Haben in Ansatz gebracht. 

Das Wesen der Zinsberechnung besteht bei der Staffelmethode also darin, 
daB bei jedem Posten zunii.chst die Zinszahlen vom Tage der Wertstellung 
bis zumTage derWertstellung des nachstenPostens, und zwaraufdie jeweiligen 
Sollsalden belastet oder auf die jeweiligen Habensalden gutgeschrieben werden. 
Soweit Kapitalbetrage mit gleicher Wertstellung untereinander gebucht sind, 
werden die Zinszahlen von der Gesamtsumme berechnet. Tritt eine Anderung 
der Zinssatze ein, so werden die Zinszahlen bis zum Tage dieser Anderung be
rechnet. Von diesem Tage ab tritt dann eine neue Zinszahlenrechnung bis 
zum Tage der Wertstellung des naohsten Kapitalbetrages ein. Erfolgt bis zum 
Tage des Kontoabschlusses keine Belastung oder Gutschrift von Kapital, 
so erstreckt sich die Berechnung der Zinszahlen bis zum AbschluBtage; freilich 
mit der eben geschilderten Unterbrechung, falls eine Anderung der Zinssatze 
eintritt. Die Zinszahlen werden nun beim AbschluB des Kontos addiert -
Soll- und Habenzinsen natiirlich getrennt -, und auf die Summen werden 
die Zinsen berechnet, indem man die Zinszahlen durch diejenige Zahl divi
diert, die sich ergibt, wenn die Zahl der Tage im Jahre - fiir die Berechnung: 
·360 - durch den Zinssatz dividiert wird (bei 60/ oZinsen also Zinsdivisor: 60). 

Posten, deren Wertstellung erst nach dem AbschluBtage stattfindet, 
obgleich der Geschii.ftsabschluB schon vorher stattgefunden hat, werden 
meist erst in den neuen Kontoauszug eingesetzt. Zuweilen tragt man diese 
Posten auch in den alten Auszug ein, jedoch erst nach den Zins-, Provisions
und Spesenbuchungen, also nur zum Zwecke des Hinweises auf diese Ge
schii.fte. Vielfach ist es auch iiblich, wenn die Wertstellung wenige Tage nach 
dem AbschluB stattfindet (z. B. per 2. Juli, wenn das Konto per 30. Juni 
abgeschlossen wird), die Zinszahlen bis zum Abschlu6tage (30. Juni) und 
demnach die Zinsen in der geschilderten Weise auf die Summen der Zins
zahlen zu berechnen, dagegen die Zinsen auf die infolge der spateren Wert
stellung zu wenig berechneten Zinszahlen den insgesamt einzusetzenden 
Zinsen zuzuziehen bzw. von diesen abzuziehen. 

Wird eine getrennte Staffelzinsrechnung ausgestellt, so erfolgt die Zins
berechnung grundsatzlich in derselben Form. Zunii.ohst werden an Hand des 
Kontokorrents die Posten mit gleicher Wertstellung herausgesuoht und 
die einzelnen Betrage in die Zinsstaffel untereinander eingetragen. Die 
Buchungsdaten werden in der Zinsstaffel iiberhaupt nicht angegeben, weil der 
Kunde sie aus dem Kontoauszug oder Tagesauszug ersieht. Es geht aus der 
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Zinsstaffel also nur der Tag der Wertstellung hervor. Aus demselOOn Grunde 
unterbleibt in der Zinsstaffel die Angabe des Buchungstextes (Entnahme durch 
Scheck, Effektenkauf usw.). 

Die HersteUung der Zinsstaffeln auf maschinellem Wege vereinfacht die 
Arbeit. Sie erfordert jedooh eine etwas andere Anordnung, die je nach der 
Art der verwendeten Masohinen verschieden ist. Bei Anwendung von Ma
schinen, die nur Additionen und Subtraktionen mit gleichzeitiger Feststellung 
des Saldos, jedooh keine Multiplikationen und daher auch nicht die Be
reohnung der Zinszahlen auf mehr als einen Tag vornehmen konnen, werden 
zunaohst nach den Kontokorrenten die Posten mit gleicher Wertstellung 
herausgesucht und mit Hilfe der Maschine untereinandergeschrieben. Vorher 
wird natiirlich ein etwa vorhandener Saldo der letzten Abrechnung eingesetzt. 
Angegeben werden nur das Datum der Wertstellung und der Betrag. Die 
Sollposten erscheinen in der Sollumsatzspalte, die Habenposten in der Haben
umsatzspalte. Der sioh aus den Soll- und Habenbetragen (unter Beriioksiohti
gwig des etwaigen Vortrages) ergebende Saldo eines jeden Tages wird von 
der Masohine automatisch in die Spalten Soll- und Habensaldo eingesetzt. 
Dieser Saldo stellt das Kapital dar, auf das die Zinszahl zu berechnen ist. Das 
Kapital entsprioht aber, geteilt duroh 100, der Zinszahl, berechnet fiir einen 
Tag, denn diese Zahl ist, wie wir gesehen haben, das Produkt von Kapital 
mal Tage, dividiert durch 100. Betragt also z. B. der Kapitalbetrag, auf den 
die Zinszahl festzustellen ist, 4000 RM. und solI diese fiir einen Tag OOreohnet 
werden, so lautet die Zinszahl40. Die Berechnung auf einen Tag erfolgt, wie 
wir gesehen haOOn, bei der handschriftlich hergestellten Zinsstaffel nur dann, 
wenn am naohsten Tage durch Belastung oder Gutschrift eine Veranderung 
eingetreten ist, denn die Zinsen auf jene 4000 RM. sind natiirlioh nur bis zu 
dieser Veranderung zu berechnen; dann tritt die Zinsberechnung auf das 
durch die Belastung oder Gutschrift erhohte oder verminderte Kapital ein. 
Bei Anwendung von Maschinen, die nicht multiplizieren, muB jedooh der 
Kapitalsaldo fiir jeden Tag, also auch dann, wenn er unverandert bleibt, in die 
Zinsstaffel eingesetzt werden. Maschinen dieser Art sind die Addier- und 
Sohreibmaschinen sowie die Buohungsmaschinen mit Additionsvorrichtung. 
Die Summe der Kapitalsalden jedes einzelnen Tages der Rechnungsperiode, 
geteilt durch 100 (ohne Beriicksichtigung der Pfennige), bildet nunmehr die 
Summe der zu bereohnenden Zinszahlen. Die Wiederholung der Kapital
salden und deren Addition wird von den Maschinen automatisoh vorgenom
men. Allerdings darf fiir den letzten Tag der Reohnungsperiode (30. Juni, 
31. Dezember) ein Kapitalsaldo vor der Addition der Zinszahlen nicht ein
gesetzt werden, weil man z. B. auf die mit Wertstellung vom 30. Juni be
lasteten Betrage keine Zinsen mehr rechnen bnn, wenn der AbschluBtag der 
30. Juni ist. Die Zinsen auf diese Betrage konnen erst im neuen AbsohluB 
vom 30. Juni ab gerechnet werden. Die Kapitalbetrage (Ums8.tze) sowie der 
Kapitalsaldo dieses Tages werden daher nach der Addition der Zinszahlen 
in die Zinsstaffel eingesetzt. Auch miissen bei Anderung der Zinssatze die bis-
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her eingesetzten Zinszahlen in beiden Spalten addiert werden, wie wir es auch 
beim AbschluB des Staffelkontokorrents (Beispiel 146) gesehen haben. Die Be
rechnung der Zinsen auf Grund der Zinszahlen erfolgt gesondert, doch werden 
natiirlich die Zinsen ebenfalls in die Zinsstaffel eingetragen. Die Herstellung 
einer solchenZinsstaffel geht aus Beispiel 149 hervor. In den Spalten 4 und 5 
sind die beiden Ietzten Stellen der Kapitalsalden, um die Zinszahlen deutlich 
hervortreten zu lassen, abgestrichen worden. Die vor diesen Stellen befind
lichen Zahlen stellen also die fur je einen Tag berechneten Zinszahlen dar. 
Da die Zinssatze sich in diesem Beispiel am 14. Juni geandert haben - die 
SolIzinsen sind von 8°10 auf 7%' die Habenzinsen von 41/ 2% auf 31/ 2% er
maBigt worden, so sind die bis zum 13. Juni entstandenen Zinszahlen getrennt 
addiert worden. 

Die Anfertigung der Zinsstaffeln mit Lochkartenmaschinen erfolgt 
grundsatzlich in ahnlicher Weise. Auch hierbei werden die Zinszahlen auto
matisch auf je einen Tag berechnet. Jedoch brauchen die Kapitalbetrage 
nicht aus den Konten herausgeschrieben zu werden. Vielmehr werden die ge
lochten Umsatzkarten jedes Kontos zunachst nach den Tagen der Wert
stellung mit Hilfe der Sortiermaschine sortiert. Gleichzeitig werden die Saldo
karten, die den zu Beginn der Rechnungsperiode vorgetragenen Saldo ent
halten, und die sogenannten Datumkarten mitsortiert. Die Datumkarten 
enthalten nur die einzelnen Tage der Rechnungsperiode, und zwar in der 
Wertspalte. Fiir jeden Tag wird also eine Datumkarte gelocht. Nach der Sor
tierung liegen daher zuerst die Saldokarte, die die Wertstellung des ersten Tages 
der Rechnungsperiode hat und dann samtliche Karten nach den Daten der 
Wertstellungen geordnet, wobei an den Tagen, an denen keine Umsatze statt
gefunden haben, nur die Datumkarten eingereiht sind. Die Tabelliermaschine 
schreibt nun die Umsatze nieder, berechnet danach den Saldo jedes Tages 
und schreibt ihn ebenfalls in die SoIl- oder Habenspalte. Sind fiir einen Tag 
keine Umsatzkarten vorhanden, so wird der Saldo des Vortages durch die 
Datumkarte niedergeschrieben. Die Summe der Tageszahlen ergibt dann, wie 
in der oben geschilderten Form nach Abzug der beiden letzten Stenen der 
Reichsmarkspalte, also der vier letzten Stellen unter Berucksichtigung der 
Pfennigspalten, die Zinszahlen. 

Verwendet man jedoch fiir die Anfertigung der Zinsstaffeln Maschinen, die 
sowohl Text als auch Zahlen schreiben, die addiert, subtrahiert, multipliziert 
und dividiert werden konnen (Moon-Hopkins-Fakturiermaschinen, s. S. 126)1, 
so bedarf es nicht der Wiederholung der Salden. Nach Niederschrift der 
Zahl der Tage werden diese vielmehr mit dem Kapitalsaldo multipliziert und 
die sich ergebenden Zinszahlen automatisch eingesetzt. Auch die Berechnung 
der Zinsen aus den Zinszahlen kann mit diesen Maschinen erfolgen. Bei 
kleinen Konten, namentlich denen, die keine haufige Anderungder Kapital
salden aufweisen, wo also die Zinszahlen meist auf eine groBere Zahl von 

1 Die Maschinen sind jetzt meist unter dem Namen: "Bourrough's textschreibende 
Abrechnungsmaschinen" im Verkehr. 
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Beispiel Nr. 149. 

X·Bank, Berlin Zinsstaffel Konto Nr. II/517 

fur Berm Siegfried Marber, Berlin 
fur die Zeit vom 31. Mai 19 .. bis 30. Juni 19 .. 

Wert 
Umsatze Saldo 

Soli Raben Soli Raben 

Mai 31 Saldo 100 00 -
Juni 1 6000 -

1 3000 - Juni 1 70 00 -
Juni 2 70 00 -
Juni 3 70 00 -

Juni 4 1250 - Juni 4 82 50 -
5 7300 - Juni 5 950 -
6 5170 -
6 3230 - Juni 6 990 -

Juni 7 990 -
Juni 8 990 -
Juni 9 990 -
Juni 10 990 -

Juni 11 1235 -
11 2140 -
11 3230 - Juni 11 31 45 -

Juni 12 31 45 -
13 6700 -
13 1150 - Juni 13 24 05 -

Zinszahlen: 73 55 - 464 90 -
14 Juni 14 24 05 15 890 

--
15 2235 - Juni 15 10 60 -

Juni 16 10 60 -
18 5310 Juni 17 10 60 -- Juni 18 42 50 

Juni 19 42 50 -
Juni 20 42 50 -

22 1000 Juni 21 42 50 --
2730 -- Juni 22 59 80 -

Juni 23 59 80 -
25 750 Juni 24 59 80 -- Juni 25 52 30 26 900 -- Juni 26 61 30 -

Juni 27 61 30 -
29 2540 Juni 28 61 30 -- Juni 29 35 90 -

30 530 - Zinszahlen: 55 85 - Zinszahlen: 621 50 -
1160 - Juni 30 42 20 -

Zinsenl) 30 2 70 11 80 Zinssaldo: 9 10 

KapitalBaldO: 42 29 10 

1) Zinsen bis 14.6.: Soll 8%, Baben 41/2%; Zinsen 14.6.-60.6.: Soll 7%, BOOen 
,:31/2%. 
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Tagen zu berechnen sind, vermeidet man nach Moglichkeit die tagliche 
Wiederholung der Salden. In solchen Fallen werden daher die Zinsstaffeln 
besonders gern mit den Fakturiermaschinen hergestellt. Wo diese nicht in 
Gebrauch sind, begniigt man sich haufig mit der maschinellen Einstellung 
der Umsatze und der Berechnung der Kapitalsalden in einem Arbeitsgang, 
wahrend man die Zahl der Tage sowie die Zinszahlen in einem zweiten Arbeits
gang berechnet und die Ziffern in die Staffel einsetzt. 

Die Berechung und Einsetzung der Provisionen erfolgt in derselben 
Weise wie beim Staffel-Kontokorrent. 1st die Provision vom groBten Sollsaldo 
zu berechnen, so gibt das Staffel-Kontokorrent oder dieZinsstaffel einen leichten 
tJberblick, welcher Saldo der groBte gewesen ist. Wird die Provision jedoch 
von einer (meist der groBeren) Seite des Kontos berechnet, so ist die Fest
stellung nach dem Staffel-Kontokorrent umstandlich, wahrend sie nach der 
Zinsstaffel durch Addition der Soll- und Habenumsatze oder aus dem Konto 
erfolgen kann. Auch im ersten Falle sind die Umsatze jedoch gewohnlich 
aus dem neben der Staffel in einer der beiden anderen Formen gefiihrten 
Kontokorrent leicht zu ersehen. Die Portospesen werden auf Grund der in 
der Expedition gefiihrten Portobiicher eingetragen oder geschatzt. 

Ebenso wie die Staffel-Kontokorrente lassen sich die Zinsstaffeln teil
weise schon im Laufe der Rechnllngsperiode herstellen. Die Addition der 
Salden von der letzten Zinsveranderung bis zum AbschluBtage sowie die 
Berechnung der Zinsen usw. erfolgt natiirlich erst beim AbschluB. Auch ist 
es nicht zweckmaBig, die Umsatze an jedem Tage einzustellen, weil noch 
Posten mit friiherer Wertstellung spater zur Buchung kommen konnen. Erst 
wenn anzunehmen ist, daB die snicht mehr geschieht, kann mit der Anferti
gung begonnen werden. 

Die progressive (fortschreitende) Methode der Zinsberechnung besteht 
darin, daB die Zinszahlen auf jeder Seite des Kontokorrents getrennt er
mitteU werden. Wesentlich ist bei dieser Methode, daB die Berechnung immer 
vom Tage der Wertstellung der Belastung oder Gutschrift bis zum Tage 
des Kontoabschlusses vorgenommen wird. Hat A. am 15. Juli 1000 RM. 
eingezahlt und den gleichen Betrag am 1. August abgehoben, so werden 
nicht, wie bei der Staffel, Zinsnummern vom 15. Juli bis zum 1. August ge
rechnet, sondern auf die Einzahlung vom 15. Juli bis zum 31. Dezember 
(dem Tage des Kontoabschlusses) und auf die Abhebung vom 1. August bis 
zum 31. Dezember. Die Zinsen werden nur vom Saldo der Zinszahlen berech
net und auf der Seite eingesetzt, wo die groBere Ziffer an Zinszahlen vor
handen war. Um auch den Ausgleich der Zinszahlen (in der fiir sie bestimmten 
Reihe) herzustellen, setzt man deren Saldo auf der kleineren Seite ein (s. Bei
spiel 150). 

Wie schon bei der Staffelrechnung erwahnt, kommt es haufig vor, daB 
einige Posten wohl ins Kontokorrent eingesetzt, aber von einem spateren 
Tage ab, und zwar erst nach dem AbschluB, zu verzinsen sind. In unserem 
Beispiel hat Fritz Miiller am 8. November 10000 RM. per 8. Februar auf die 
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Bank entnommen. Das Geschaft wird in das Konto bereits unter dem 8. No
vember eingetragen, der Betrag ist aber erst vom 8. Februar ab zu verzinsen. 
Man kann, wie bei der Staffelrechnung, den Posten bei der Zinsberechnung 
auBer Betracht lassen und ihn nach dem Vortrag des Saldos in neuer Rechnung 
getrennt auffiihren. Man hatte also zu buchen: 

19 •• 

Januar 

" 
2 
2 

An SaJdovortrag Dez. 3l. 
Febr. 8. 

24970,25 
10000 

Diese Methode wendet man jedoch nicht immer gern an; namentlich 
dann nicht, wenn der spater fallige Posten (RM. 10000) nicht auf derselben 
Seite des Kontos stehen wiirde wie der Saldovortrag, der sich aus den vor dem 
AbsohluBtage falligen Posten ergibt. Man zieht daher zuweilen diesen gewohn
liohen Saldovortrag mit dem oder den spater fii.lligen Posten zu einer Summe 
zusammen, so daB in unserem Beispiel der Betrag von RM.34970,25 vor
getragen werden wiirde. Alsdann miissen aber auoh die Zinsen in der neuen 
Rechnungsperiode (2. Januar bis 30. Juni) von deren Beginn (2. Januar) ab 
auf den ganzen Betrag berechnet werden, wahrend auf die in dem Gesamt
saldo enthaltenen RM. 10000 erst vom Tage der Falligkeit ab (8. Februar) 
Zinsen zu zahlen sind. Um diesen Nachteil fiir den Kunden auszugleichen, ver
giitet man ihm in der aIten AbschluBperiode die Zinsen fiir diese Zeit. Buoh
maBig pflegt man auf aIle spater falligen Posten (vom AbschluB bis zum Tage 
der Falligkeit) Zinszahlen mit roter Tinte einzusetzen, sie aber bei der Addition 
und der FeststelIung des Saldos nioht mehr zu beriicksichtigen, sondern Bogar 

noch diese "roten" Zahlen (3800; s. Beispiel 150) auf der anderen Seite 
einzusetzen, wo sie den iibrigen Zinszahlen zugezihlt werden. Dadurch wird 
der Kunde, statt fiir die Zinsen vom 31. Dezember bis zum 8. Februar 
belastet zu werden, hierfiir erkannt und somit der Ausgleich fiir die ihm 
in der neuen AbschluBperiode fiir dieselbe Zeit belasteten Zinsen geschaHen. 
Freilich unterscheiden sich beide Methoden in einem Punkte. Werden 
namlich rote Ziffern eingesetzt, so wird doch der Kunde fiir die Zinsen vom 
31. Dezember bis zum 8. Februar zum Zinssatz des alten Kontokorrents 
erkannt, spater aber zu dem des neuen Kontokorrents dafiir belastet. Hier
durch kann eine immerhin erhebliohe Differenz entstehen. Wo es sioh um 
grollere Posten und um genaue Rechnung handeIt, wird man daher im 
neuen Kontokorrent entweder fiir die betreffende Zeit den aiten Zinssatz. 
in Anwendung bringen oder iiberhaupt nicht die Reohnung mit "roten 
Zahlen" vornehmen. 

In Beispiel 150 ist ala ZinsfuB ein Satz von 4,4(J0/o. in Rechnung gestellt 
worden. Er entspricht dem Durohschnitt des Bankdiskonts wahrend der 
Kontokorrentperiode, da der Bankdiskont vom 1. Juli bis 15. Oktober 4°/0. 
und von diesem Tage bis 31. Dezember 50.10 betrug. Will man jedoch genauer 
rechnen, so muB eine etwas schwierigere Methode benutzt werden. Zuni1chst 



720 Die progressive Zinsberechnung. 

SoIl. Berm Fritz MUller, Bamburg. 

19 .• Wert Tage I 
Juli 111 An Saldo· Vortrag franko Juni 30 ISO 

4 Osterr. Noten Juli 4 176 
15 Domizil 15 165 

August 10 Scheck 12376 Aug. 10 140 
Sept. 2 Effekten Sept. 2 118 

24 do. 24 96 
Okt. 4 Bar Okt. 4 86 
Nov. 8 Entnahme franko Febr. 8 38 

Provision franko Nov. 8 52 
29 Italien. N oten 29 31 

Dez. 2 Domizil Dez. 2 28 
6 Bar 6 24 

20 Effekten 20 10 
26 Domizil 26 4 
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 

Durchschn. Zinssatz 
4,40% auf Nr.10946 

10/ 00 Provision auf 
RM.67386,301) 

__ Porti, Spesen usw. 

19 •• 

Jan. 
1-. 

2 An Saldo· Vortrag Dez. 31 

Zahlen 

25966 
771 

4950 
14000 
8844 
617 

5160 
3S00 

26 
750 
245 

7326 
642 
120 
20 

69437 

69437 

II 

Beispiel 

Progressive 
X-Bank, 

Betrag 

14426 I -
438 -

3000 -
10000 -
7495 50 
643 70 

6000 -
10000 -

50 -
2418 75 

875 -
30525 -
6423 10 
3000 -

95295 05 

133 SO 

I 
67 40 
34 -

II 95530 I 25 

II 24970 125 

werden die Zinszahlen auf die einzelnen Posten genau so wie bei Anwendung 
des Durchschnittszinssatzes berechnet, d. h. in unserem Beispiel vom Tage 
der Falligkeiten (Wertstellung) bis zum AbschluBtage des Kontos, dem 31. De
zember(sieheBeispieI151). FUr aIle Posten bis zumTage derZinsfuBanderung
in unserem Beispiel also bis zum 15. Oktober - wird jedoch eine Zwischen
addition vorgenommen; sowohl der Kapitalbetrage wie der Zinszahlen. Die 
Einstellung dieser Additionsziffern erfolgt mit roter Tinte, damit sie bei 
Vornahme der SchluBadditionen nicht mit den eigentlichen zu addierenden 

1) 95295,05 M. (die groBere Seite des Kontos), 
- 10050,-" (Frankoposten auf der Soll-Seite), 

85245,05 M. 
- 14426,-" (Saldovortrag, muB provisionsfrei sein, da der Kunde schon im 

vorigen Halbjahr fiir Provision auf die darin enthaltenen Posten 
belastet worden ist.) 

---=70~8::":'1"::"9,~05::-;M:":'.-

- 3432,75 " (Stornoposten auf der Haben-Seite. Dieser muB von der provisions-
pflichtigen Summe der Soll·Seite abgezogen werden, da die 
Storniernng auf der Haben-Seite besagt, daB dieselbe Summe auf 
der Soll-Seite irrtiimlich belastet worden ist.) 

---::-:=~:-::-::,.... 
67386,30 M. 



Nr.160. 

Methode L 
Berlin. 

19 •• 

Juli 115 
August 10 

22 

Sept. 4 
Okt. 20 
Nov. 6 

30 
Dez. 4 

6 
25 

31 

Die progressive Zinsberechnung. 

Wert I Tage 

Per Barsendung Juli 15 165 
Verschied. Rimessen Aug. 10 140 

Stomo irrtiiml. zu viel be-
lasteter Entnahme franko Juni 15 195 

Osterr. Noten Sept. 4 116 
Rimesse a./hier Okt. 20 70 
Barsendung Nov. 6 54 

Rimesse a./hier 30 } Kupons 30 30 
Barsendung Dez. 6 24 

Rimesse a./hier Jan. 5 5 

Unterstrich. (rote) Zahlen 

Saldo der Zinszahlen 
Saldo _/-

--

721 

Raben. 

Zahlen 
II 

Betrag 

7425 4~ 25838 18456 50 

6692 3432 I 75 
387 334 20 

2578 3684 -
3502 6487 55 

4500 -
1429 265 -
6840 28500 -

20 400 -
3800 

58491 70560 -
10946 

24970 25 

I 

II 
69437 II 95530 

1 25 

II I 

Betragen verwechselt werden. 1st die Zwischenaddition beendet, so wird der 
Kapitalsaldo gezogen (42003,20 Sol1- 26723,45 Raben = 15279,75) und auf 
diesen Betrag werden die Zinszahlen vom 31. Dezember bis 15.0ktober 
zuruckgerechnet. Dies erklart sich auf folgende Weise. Es kommt zunachst 
darauf an, festzustellen, auf wieviel Zinszahlen der bis zum 15. Oktober 
geltende Zinssatz (von 4% ) zu berechnen ist. Bisher wurden die Zinszahlen 
nicht bis zum 15. Oktober, sondern bis zum 31. Dezember, also auf 75 'rage 
zuviel gerechnet; daher muB auf samtliche Kapitalbetrage eine Ruckrechnung 
stattfinden. Diese braucht aber nicht auf aIle Sol1- und Habenposten im einzel
nen vorgenommen zu werden; es wird vielmehr dasselbe Ergebnis erzielt, 
wenn die Berechnung vom Kapitalsaldo erfolgt. In dem obigen Beispiel be
tragt der Kapitalsaldo RM. 15279,75; er ergibt fiir die vorher zuviel berech
nete Zeit vom 15. Oktober bis 31. Dezember 11459 Zinszahlen. Dieser Betrag 
wird (ebenfalls mit roter 'rinte) auf die kleinere Seite, also in unserem Beispiel 
auf die Habenseite, gesetzt. Die vom Kapitalsaldo berechneten Zinszahlen 
mussen jetzt von denjenigen Zinszahlen abgezogen werden, die sich vorher 
auf samtliche Posten (bis 31. Dezember) ergeben haben; natiirlich wiederum 
von dem Saldo der Soll- und Habenseite (60308 - 40342 = 19966). Statt 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Aufl. 46 



722 Beispiel fiir die progressive Zinsberechnung. 

Soll. Herm Fritz MUller, Hamburg. 

19 •• 
I 

Wert Tage Zahlen 

Juli 1 An Saldovortrag franko Juni 30 180 

I 
25966 

4 Osterr. Noten Juli 4 176 771 
15 Domizil 15 165 4950 

Aug. 10 Scheck 12376 Aug. 10 140 14000 
Sept. 2 Effekten Sept. 2 118 8844 

24 do. 24 96 617 
Okt. 4 Bar Okt. 4 86 5160 

15 Zwischenaddition (rot) 60.108 
Nov. 8 Entnahme franko Febr. 8 38 3800 

Provision franko Nov. 8 52 26 
29 Italien. Noten 29 31 750 

Dez. 2 Domizil Dez. 2 28 245 
6 Bar 6 24 7326 

20 Effekten 20 10 642 
26 Domizil 26 4 120 
31 Unterstrich. (rote) Zahlen 20 

Schlu(Jaddition 69437 
31 40/ 0 Zinsen auf Nr. 8507 
31 5% Zinsen auf Nr. 2439 

Nr.10946 
131 
I 

10/ 00 Provision auf 
RM. 67386,30 

31 Porti, Spesen usw. 

19 •. 
1--

31 II 
69437 

Jan. 21--An Sa1dovortrag Dez. 

Beispiel 

Progressive 
X·Bank, 

Betrag 

14426 -
438 -

3000 -
10000 -
7495 50 

643 70 
6000 -

42003 20 
10000 -

50 -
2418 75 
875 -

30525 -
6423 10 
3000 -

95295 05 
94 50 
33 90 

67 40 
34 -

/I 95524 I 85 

II 24964 I 85 

nun die Summe von 11459 (die sich als Zinszahl auf den Kapitalsaldo ergeben 
hat) von 19966 abzuziehen, kann man auch die Differenz zwischen 60308 (auf 
der Sollseite) und 40342 plus 11459 (auf der Habenseite) berechnen und zum 
Ausgleich auf die Habenseite einstellen (siehe Beispiel). Die Summe, die sich 
hierbei ergibt (8507) ist diejenige Zinszahl, auf die 4% Zinsen am Schlusse 
des Halbjahrs berechnet werden. Die Ermittlung der Zinszahlen fur die Be
rechnung des Diskontsatzes vom 15. Oktober bis 31. Dezember ist sehr ein
fach. Es wird genau wie in Beispiel 150 der Saldo der gesamten Zinszahlen 
berechnet (69437 - 58491 = 10946). Auf die Differenz zwischen dieser Summe 
und den Zinszahlen fUr die Zeit vom 1. Juli bis 15. Oktober (8507), also auf 
2439 Zinszahlen, mussen die Zinsen von 5% berechnet werden, wahrend 40/ ~ 
Zinsen auf 8507 Zinszahlen zu berechnen sind. Es ergeben sich dann fUr die 
erste Zinsperiode RM. 94,50, fUr die zweite RM. 33,90 an Zinsen, insgesamt also 
RM. 128,40, d. h. RM. 5,40 weniger als bei der Durchschnittsberechnung. 
Die Einsetzung der Provision usw. erfolgt genau so wie bei der ersten Methode. 

Die dritte Methode, die retrograde (ruckschreitende), wird dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zinszahlen nicht, wie es dem Sinne entspricht, vom 
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Nr.161. 

Methode n. 
Berlin. 

19 •• 

Juli 15 
Aug. 10 

22 

Set· 4 
o t. 15 

15 

Okt. 20 
Nov. 6 

30 
Dez. 4 

6 
25 
31 
31 

Per Barsendung 
Verschied. Rimessen 

Stomo irrtuml. zuviel be" 
lasteter Entnahme franko 

Osterr. Noten 
ZwiBChenaddititm (rot) 

Kapital8aldo RM. 16279,76 
Zahlengleiche per 16.10. 

Rimesse a. /hier 
Barsendung 

Rimesse a./hier 
Kupons 

Barsendung 
Rimesse a. /hier 

Unterstrich. (rote) Zahlen 
SchJlu/Jadrlitinn 

Saldo der Zinszahlen 
Saldo 

/ r---' 
~ 

Haben. 

Wert II Toga II Zahlen II Betrag 

Juli 15 16511 7425 4500 -
Aug. 10 140 . 25838 18456 50 

Juni 15 195 6692 3432 75 
Sept. 4 116 387 334 20 

40342} ~ 26723 46 
Okt. 16 76 11469 ~ 

8607 ~ 
Okt., 20 70 2578' 3684 -
Nov. 6 54 3502 6487 55 

30 
}30 

4500 -
30 1429 265 -

Daz. 6 24 6840 28500 -
Jan. 5 5 20 400 -

3800 
68491 70660 -
10946 

24964 85 

" 

II 95524 I 85 69437 

II I 
Verfalltage eines jeden Postens biszum Tage des Abschlusses berechnet 
werden, sondem umgekehrt von einem gemeinschaftlichen Anfangstermin 
aus (gewohnlich vom letzten AbschluBtage) bis zum Tage der Falligkeit. 

Angenommen, A. schulde der Bank vom 15. August ,ab 10000 RM., das 
Konto soll per 31. Dezember abgesohlosBen werden, so daB er die Zinsen 
bis zu diesem Tage zu zahlen hat. Bei·· der progressiven Methode wird A. 
fiir die Zinsen vom 15. August bis zum 31. Dezember, d. h. fiir 135 Tage, be
lastet. Bei der retrograden Methode werden die Zinsen aber in folgender Weise 
berechnet. Zunachst werden die Zinszahlen samtlioh von einem fiir alle Posten 
gemeinsamen Termin ab bis zum Verfalltage festgesteIlt, in unserem FaIle 
vom 30. Juni bis 15. August, d. h. fiir 45 Tage. Auf diese Zinszahlen diirfen 
aber die Zinsen nicht gerechnet werden, sondern nur auf die Differenz zwi
schen ihnen und den Zinszahlen auf die ganze Epoche, d. h. der Zeit vom 
Anfangstermin bis zum AbschluBtage (30. Junibis 31. Dezember = 180 Tage), 
also auf 180 - 45 = 135 Tage). Diese BereohilUng erfolgt in der Praxis in 
der Weise, daB man die Zinszahlen fiir die "Epoche" auf der anderen Seite 
des Kontokorrents einsetzt. Der Zinszahlensaldo, von dem die Zinsen berech-

46* 
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net werden, muB also auf der Seite stehen, wo die kleinere Anzahl der Zins
zahlen eingesetzt ist. Zur naheren Erklii.rung diene die in Beispiel 152 wieder
gegebene Gegeniiberstellung. 

D. 

15./S.1 10000 

D. 

15./S. 10000 
Saldo 

Tage 
bls 

31./12. 

135 

Tage 

AD 3~-L6. 
4li 

135 

ISO 

I 

Beispiel Nr. 152. 

ZIns-
za.hlen 

4500 
13500 

IS000 

Progressiv. 

,0/0 
Zlnsen 

M. 

150 

Retrograd. 

"/0 
Zlnsen 

M. 

-
150 

31./12. 

Kapltal- Zlns- ,0/. 
saldo Tage za.hien Zlosen 

M. M. 

10000 ISO IS000 -
----

ISO IS000 

Stehen auf der Sollseite mehrere Posten, die an verschiedenen Tagen 
fli.llig werden, so berechnet man auf jeden einzelnen die Zinszahlen yom ge
meinschaftlichen Ausgangstage (30. Juni), addiert diese und setzt auf die 
Gegenseite die Zinszahlen von der Sum me der auf der Sollseite gebuchten 
Kapitalbetrage, berechnet auf die Epoohe (ISO Tage) in einem Posten. 
Ebenso verfahrt man umgekehrt mit den Habenposten. Die Zinszahlen 
werden von demselben Ausgangsdatum (30. Juni) an berechnet, und auf der 
Sollseite werden die Zinszahlen von der Summe der gutgescbriebenen Be
trage auf die Epoche (ISO Tage) gegeniibergestellt. Statt so die Zinszahlen 
der Debetkapitalien auf die Hahenseite und die der Kreditkapitalien auf die 
Sollseite zu bringen, setzt man einfacher nur die Zinszahlen yom Saldo der 
heiden Summen auf die Gegenseite (siehe Beispiel 154). Man beachte also, 
daB bei der progressiven Methode die Zinsen auf der Seite be
rechnet werden, wo der "ObersohuB an Zinszahlen vorhanden 
ist, bei der retrograden dort, wo die kleinere Zahl der Zins
zahlen, also ihr Saldo, eingesetzt wird. 

Auch in diesem Beispiel ist ala ZinsfuB der Durchschnittssatz des Halb
jahres - 4,40010 - in Ansatz gebracht worden. Will man hier gleichfalls 
eine genauere Rechnung vornebmen, so ist das Kontokorrent am Ende jeder 
ZinBfuBepoche abzuschlieBen und der Saldo vorzutragen. Gewohnlioh wird 
aber ein etwas anderes Verfahren eingeschlagen. Man fiihrt das Kontokorrent 
iiber den Tag der ZinsfuBanderung weiter und berechnet separat die Zins
zahlen, auf die die vel'sohiedenen Zinssatze zur Anwendung kommen. Die 
Berechnung erfolgt gewohnlich in der in Beispiel 153 skizzierten Weise. 

Das Beispiel der eraten Periode ist ohne weiteres klar. Ebenso, ala wenn 
der Abschlul3 nicht gesondert, sondern im Kontokorrent erfolgen wiirde, 
werden die rotan Zahlen auf die Gegenseite gesetzt, auf den Kapitalsaldo die 
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Erste Periode: 
Zinszahlen 30./6.-15./10. 
Rote Zahlen • • • . . . 

Kapitalsaldo bis 15./10. . . . . 

Beispiel Nr. 16S. 

( 42003,20) 
-26723,45 

15279,75 
Hierauf Zinszahlen fiir die Epoche 30./6.-15./10. 

(105 Tage) ••••.••.•......•. 

SolI Raben 

152931) 

515 
8271 

16042 

725 

Zinszahlen-Saldo per 15./10. . . . . . . . . . . 8505 
--~~------~--------24~13 24313 

Zweite Periode: 
Vortrag der Zinszahlen auf KapitaJsaJdo • . . . . 
Zinszahlen der Posten vom 15./10.-31./12.; berach-

net vom 30./6. ab •••••••••..•. 
Kapitalsaldo 30./6.-31./12.: 24735,05 •.... 
Hierauf Zinszahlen fiir die Epoche 30./6.-31./12. 

16042 

90614 64574 

44523 
Zinszahlen-Saldo per 3l./12. . . . . . . . . . • 2441 

--~-------+-------109097 109097 

Zinszahlen fiir die ganze Epoche (bier 30. Juni bis 15.0ktober) berechnet, 
genau wie im Kontokorrentbeispiel auf die Habenseite der Zinszahlen gesetzt, 
wahrend auf die Sollseite der Zinszahlen der Zinszahlen-Saldo eingestellt 
wird. Die beiden ersten Ziffern (Soll: 15293 und Haben: 8271) mussen in der 
Separataufstellung natiirlich besonders aufgefiihrt werden; wiirde der Ab
schluB im Kontokorrent nicht erfolgen, so wiirden sie sioh aus den einzelnen 
Posten, deren Addition sie bilden, von selbst ergeben. 

Sohwieriger ist die zweite Periode. Um die Bereohnung verstandlich zu 
machen, muB man folgendes beruoksichtigen. Es ist ganz gleiohgiiltig, von 
welchem Tage an die Zinsen bei einem Kontokorrent nach der retrograden 
Methode berechnet werden. Notwendig ist nur, daB die den Zinsnummern 
gegenubergestellte Epoche von demselben Tage wie die ubrigen Zinszahlen 
bis zum AbschluB des Kontokorrents gerechnet wird. 

Bereitfl in Beispiel 152, in dem angenommen wurde, A. schulde der Bank 
seit dem 15. August 10000 RM. und das Konto sei per 31. Dezember ab
zuschlieBen, wmden Zinszahlen vom 30. Juni bis 15. August gereohnet und 
ferner die Zahlen auf die Epoche vom 30. Juni bis 31. Dezember gegenuber
gestellt. Statt dessen aber hatten wir ebensogut ala Ausgangstag den 15. Au
gust nehmen und die Epoche entsprechend kiirzen kOIlIlen. Nach dem
selben Grundsatz kaIlIl man in einer gesonderten Zinsberechnung zum retro-

1) In Beispiel 154 sind diese aus der Addition der Zinszahlen auf der Sollseite und 
dar Habenseite bis 15. Oktober hervorgegangenen Ziffern bereits kenntlich gemacht. 
Erfolgt der AbschluB des Kontokorrents jedoch mit Hilfe eines Durchschnittszinssatzes, 
wie in Beispiel 150, so ist diese Zwischenaddition uberflussig. 
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Soll. 

19 .. 

Juli 

Aug. 
Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

19 .. 

Ja.n. 

Beispiel fiir die retrograde Zinsberechnung. 

Berm Fritz MUller, Bamburg. 

II 
Wert II Tage II 

1 An Saldovortrag franko Juni 30 -
4 Osterr. Noten Juli 4 4 

15 Domizil 15 15 
10 I Scheck 12376 Aug. 10 40 
2 Effekten Sept. 2 62 i 

24 do. 24 84 
4 Bar Okt. 4 94 

8 Entnahme franko Febr. 8 218 
Provision franko Nov. 8 128 

29 Italien. Noten 29 149 
I 2 Domizil Dez. 2 152 

6 Bar 6 156 
I 
1 

20 Effekten 20 170 
26 Domizil 26 176 

! 31 Unterstrich. (rote) Zahlen 

!I 
Durchschn. Zinssatz 4,400/0 

Ii 10/00 Provision 
a./M. 67386,301) 

Ii 
__ Porti, Spesen usw. I 

I 

2\ ~ Saldovortrag Dez. 31 
I 

Zahlen 

-
17 

450 
4000 
4646 

540 
5640 

1529·3 
21800 

64 
3602 
1330 

47619 
10919 
5280 

515 
10946 

Beispiel 

Retrograde 
X.Bank, 

Betrag 

I 144261 
438 

3000 
10000 
7495 

643 
6000 

42003 
10000 

50 
2418 

875 
30525 
6423 
3000 

95295 
133 

II 
67 
34 

50 
7 o 
2 o 

7 5 

1 o 

0 5 
o 8 

40 

117368 II 95530 I 2 5 
5 II 24970 I 2 

graden Kontokorrent bei der zweiten Periode die Zinszahlen auf die Posten 
vom 15. Oktober bis 31. Dezember schon vom 30. Juni ab berechnen. Das 
muB natiirlich geschehen, wenn das Kontokorrent nicht vor dem 31. Dezember 
abgeschlossen, sondern fortlaufend weitergerechnet werden soli. Die Zins
zahlen auf der Soliseite (90614) und auf der Habenseite (64574) entsprechen 
demnach, wie aus einer Nachpriifung durch Addition der entsprechenden 
Ziifern in Beispiel 154 hervorgeht, den vom 30. Juni ab gerechneten Zins
zahlen. DemgemaB muB sich auch die in der Habenseite einzusteliende 
Epoche auf die Zeit vom 30. Juni bis 31. Dezember erstrecken. Die Zins
zahlen sind hierbei ebenfalis auf den ganzen Kapitalsaldo (fiir die Zeit vom 
30. Juni ab) anzusetzen; denn hatten wir das Konto per 15.0ktober ab
geschlossen, so ware ein Saldo von RM. 15279,75 auf der Soliseite vorgetragen 
worden, und dieser Betrag hatte verzinst werden mussen. Wenn man jedoch, 
wie es in unserem Beispiele geschehen ist, in der zweiten Periode den Kapital
saldo samtlicher Soli- und Habenposten seit dem Beginn des Kontokorrents 
einsetzt, so ist jener Betrag schon mit in dieser Ziffer enthalten, und es genugt 
daher, nur die Zinszahlen auf diesen Saldo fUr die ganze Epoche zu rechnen. 

Freilich ist hierbei ein Umstand noch nicht berucksichtigt worden. 
1) Siehe Anmerkung zu Beispiel 150. 



Nr.l04. 

Methode. 
Berlin. 

19 .. 

Juli 
Aug. 

Sept. 

Okt. 
Nov. 

Dez. 

15 
10 
22 

4 

20 
6 

30 
4 
6 

25 
31 

Die retrograde Zinsbereohnung. 

Wert Tage 

Per Barsendung JuIi 15 15 
Versohied. Rimessen Aug. 10 40 

Storno irrtiimL belasteter 
Entnahme franko JUDi 15 15 

Osterr. Noten Sept. 4 64 

Rimesse a.. /hier Okt. 20 110 
Barsendung Nov. 6 126 

Rimesse a../hier 30 1 
Kupons 30 Jl50 

Barsendung Dez. 6 156 
Rimesse a. /hier Jan. 5 185 

Kapitalsaldo RM. 24735,05 Dez. 31 ISO 
Saldo --

--
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Raben. 

Zahlen Betrag 

675 4500 -
7382 18456 50 

515 3432 75 
214 334 20 

8271 267'!3 46 
4052 3684 -
8174 6487 55 

4500 -
7148 265 -

44460 28500 -
740 400 -

44523 70660 -
24970 25 

11736811 95530 I 25 

II I 

Hatten wir namlioh den Saldo von 15279,75 RM. im SolI vorgetragen, so 
wiirde dieser Posten wie jeder Saldovortrag vom Tage des Absohlusses des 
letzten Kontokorrents (hier also per 15. Oktober) valutiert worden sein. Nun 
haben wir aber, da das Konto der Einfaohheit halber weitergefiihrt worden ist, 
immer Zinszahlen vom 30. Juni ab gereohnet. Wir mussen also in diesem 
FaIle auoh auf den Saldovortrag Zinsen vom 30. Juni bis 15.0ktober be
reohnen und dem Konto belasten. Das heiBt aber niohts anderes, ala daB die 
in der ersten Periode auf der Habenseite eingesetzten Zinszahlen auf den 
Kapitalsaldo in der zweiten Periode in der Sollspalte vorzutragen sind 
(s. Beispiel 153). Naohdem diese Sonderbereohnungen beendet sind, setzt man 
die Zinszahlen - Salden der beiden Perioden (8505 und 2(41) ins SolI des 
Kontokorrents ein und berechnet auf die erste Summe4% , auf die zweite 
5% Zinsen; genau so wie es bei der zweiten Form der progressiven Methoden 
in Beispiel 151 gesohehen ist. Die sioh in beiden Fallen ergebenden Zinszahlen
betrii.ge entsprechen auch bis auf unbedeutende Abweichungen, die durch 
Abrundung der Einzelzahlen entstanden sind, den bei jener Methode erreoh
neten Zahlen. 

Auf den ersten Blick erscheint die retrograde Methode ala die umstand
liohere. In Wahrheit ist sie das aber keineswegs. Ihre meohanisohe Anwen-
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dung ist sehr einfaoh; nur das Verstii.ndnis dafiir, warum die in der Praxis 
angewandten RegeIn riohtig sind, wird ersohwert. Der Vorteil der retro. 
graden Methode besteht namentlioh darin, daB es einfaoher ist, die Zahl der 
Tage von einem bestimmten Ausgangspunkte bis zur Falligkeit des Postens 
zu bereohnen, ala von dem Tage der Falligkeit bis zu einem spateren AbsohluB. 
tage. Daduroh ist es leiohter moglioh, das Konto an jedem beliebigen Tag 
abzuschlieBen und mit der Bereohnung der Zinszahlen schon vor dem Ab· 
sohluBtage zu beginnen. Will ein Kunde z. B. seine Kontokorrentverbindung 
schon am 30. November aufheben, so miiBte eine neue Zinsrechnung vor· 
genommen werden, wenn die Zinszahlen naoh der progressiven Methode 
bereits bis zum 31. Dezember vorgereohnet sind. Bei der retrograden Methode 
konnen aber die Zinszahlen auoh bei vorzeitigem AbsohluB des Kontos vor· 
gerechnet werden; eben weil sie nioht bis zu einem bestimmten, vorher aber 
nooh gar nicht mit Sioherheit bekannten zukiinftigen AbsohluBtage bereoh. 
net werden, sondern von dem Beginn der Kontokorrentperiode bis zum Fii.llig. 
keitstage eines jeden Postens. Wie erwahnt, werden gegenwartig beide Me· 
thoden selten angewandt; man bevorzugt vielmehr die Zinsstafiel, weil hier 
die Berechnung, namentlich mit Hilfe von Masohinen einfacher ist. Allerdings 
kann man auch fiir die Zinszahlen. und Zinsreohnung naoh der progressiven 
und retrograden Methode Masohinen verwenden, soweit diese aIle vier Reohen. 
spezien ausfiihren. 

Unter den AbsohluB eines jeden Kontoauszuges oder der ZinsstaffeIn 
wird die Klausel "Irrtum vorbehalten" oder die Abkiirzung S. E. & O. (Salvo 
errore et emissione) gesetzt. Reohtlioh ist die Klausel bedeutungslos. Ferner 
fiigt die Bank ein Formular bei, in dem der Kunde die Abreohnung ala richtig 
bestatigen solI. In einem Anschreiben pflegt die Bank ausdriicklich dem 
Kunden mitzuteilen, daB der Reohnungsauszug als genehmigt gilt, wenn 
gegen ihn nioht innerhalb einer bestimmten Frist Widerspruoh erhoben wurde. 
Gleiohzeitig wird haufig ein Exemplar der Gesohaftsbedingungen iibersandt, 
auoh wenn der Kunde sie bereits erhalten hat. Obgleich angenommen wird, 
daB stillsohweigendes Anerkenntnis des Kontokorrents geniigt, ist es dooh 
zweokmiiBig, darauf zu achten, daB die Riohtigkeit des Auszugs sohriftlioh 
anerkannt wird. 

Die sioh aus den Abreohnungen ergebenden Salden werden - gewohnlioh 
vor der Absendung - in Listen, die sogenannten Saldenlisten (Konto. 
korrent.Ausziige) eingetragen. Meist werden die einzeInen Posten in diesan 
Listen sogleioh in der Riohtung getrennt, wie die Forderungen oder Ver. 
pfliohtungen der Bank in der Bilanz ersoheinen (siehe Absohnitt 5). In die 
Listen werden gewohnlich zunachst die SolI· und Habenumsatze eines jeden 
Kunden auf Kontokorrent·Konto bis zum Stiohtage des Kontoabsohlussas, 
jedooh vor der Einstellung der AbsohluBziffern (Zinsen, Provisionen und 
Spesen) sowie der sioh aus den Umsatzen ergebende Saldo eingesetzt. In 
weiteren Spalten werden dane beL. die Zinsen, Provisionen und Spesen ein. 
getragen und sohlieBlich der neue auf Kontokorrent-Konto vorgetragene SolI. 



Der juristisohe Begriff des Kontokorrents. 729 

oder Habensaldo. Diese Listen oder eine gleichzeitig angefertigte Durch. 
schrift konnen zur Kontrolle des Eingangs des vom Kunden unterzeichneten 
Bestatigungsschreibens verwendet werden. Das Datum des Eingangs wird 
dann bei jedem Posten vermerkt und von Zeit zu Zeit festgesteIlt, welche 
Kunden den letzten Rechnungsauszug noch nicht hestatigt hahen. In diesen 
Fallen wird die Einsendung der Bestii.tigung angemahnt. 1m iibrigen werden 
die Saldenlisten fiir die Arbeiten zur Bilanzaufstellung verwendet (s. S. 7(4). 

Die Anerkennung des Saldos bedeutet juristisch, daB aIle bisherigen 
Einzelforderungen als abgetan geiten, und die Klage aus dem vom Gegen. 
kontrahenten anerkannten Saldo erfordert nicht eine Dariegung der einzelnen 
Posten, auf die sich der Saldo griindet. Voraussetzung hierfiir ist allerdings 
das Bestehen eines Kontokorrentverhaltnisses im juristischen Sinne. 
Wahrend man unter dem Kontokorrent in der Bankpraxis gewohnlich jedes 
Konto versteht, das in den Biichern der Bank auf den Namen eines Kunden 
eroffnet wird, - in diesem Sinne haben wir diese Bezeichnung auch bisher 
angewandt - setzt der juristische Begriff des Kontokorrents nach 
§ 355 HGB. voraus, daB die aus der Geschaftsverbindung mit einem Kauf· 
mann entspringenden beiderseitigen Anspriiche und Leistungen nebst Zinsen 
in Rechnung gestellt und in regelmaBigen Zeitabschnitten durch Verrechnung 
und Feststellung des fiir den einen oder anderen Teil sich ergebenden Ober. 
schusses ausgeglichen werden. Das Wesen des Kontokorrent· Verhii.ltnisses 
besteht also darin, daB die Forderungen beider Vertragsparteien (der Bank 
und des Kunden) nicht selbstii.ndig geltend gemacht oder gegeneinander auf· 
gerechnet werden diirfen, sondem daB samtliche Einzelforderungen und Einzel· 
leistungen miteinander verrechnet werden und nach einer bestimmten Zeit, 
am Sohlusse der Rechnungsperiode, in dem Saldo als neuer selbstandiger 
Posten ersoheinen. 

Angenommen, der Kunde A lasse sich bei der X.Bank ein Konto er. 
offnen, indem er 3000 RM. einzahlt, die ihm gutgeschrieben werden. Nach 
einer Woche zahle er noch 7000 RM. ein, fiir die er auf demselben Konto er· 
kannt wird. Hebt er nun nach einigen Tagen 5000 RM. von seinem Guthaben 
ab, so wird er fiir diesen Betrag auf demselben Konto belastet. Dem Kunden 
und der Bank ist es dabei gleiohgiiltig, ob durch diese Abhebung die zuerst 
eingezahlten 3000 RM. getilgt werden und der Rest von 2000 RM. aus den 
spater eingezahlten 7000 RM. entnommen werden solI, oder ob die gesamten 
5000 RM. mit den 7000 RM. verrechnet werden sollen. 

Ebenso werden z. B. die fiir Rechnung eines Kunden angekauften Wert. 
papiere auf Kontokorrent-Konto verbucht, indem der Kunde fiir den Gegen. 
wert belastet wird, ohne daB eine Vereinbarung dariiber getroffen wird, 
welcher Teil seines Guthabens zur Verrechnung verwendet werden solI. Die 
Notwendigkeit, jedes einzelne, mit dem Kunden abgeschlossene Geschaft, 
soweit es eine Forderung oder Verpflichtung der einen Partei an die andere 
bedingt, nicht als selbstii.ndiges Geschaft zu betrachten, ergibt sich daraus, daB 
in der Praxis eine andere Handhabung auBerordentlich lastig ware. Rechtlich 
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besteht aber der Unterschied darin, daB bei Bestehen eines Kontokorrent
veitrags nicht jeder einzelne Posten besonders eingeklagt werden kann. 
Nach Erteilung des Rechnungsabschlusses und .Anerkennung des Saldos gelten 
die in dem RechnungsabschluB enthaltenen Einzelposten als abgerechnet; der 
Saldo bildet also eine neue Forderung. Es tritt eine Umwandlung der bis
herigen SchuldverhiUtnisse ein (Novation). Solange der Saldo nicht aner
kannt ist, kann natiirlich yom Kunden die Richtigkeit des Kontokorrents 
bestritten werden. Gewisse Einwendungen konnen auch nach .Anerkennung 
des Saldos erhoben werden. Es kann z. B. die Leistung wegen Irrtums, arg
listiger Tauschung, fahrlassiger Raterteilung des Kommissionars oder VerstoB 
gegen die guten Sitten zuriickgefordert werden. 

Voraussetzung fiir ein Kontokorrentverhiiltnis im rechtlichen Sinne ist, 
daB mindestens eine Partei Kaufmann ist und ferner, daB auf beiden Seiten 
Geldforderungen entstehen. Hat also der Kunde z. B. bei einer Bank einen 
Kredit in Anspruch genommen, den die Bank sofort in voller Hohe auszahlt, 
so entsteht hieraus noch kein KontokorrentverhiUtnis; selbst wenn dieser 
Kredit in bestimmten Raten zuriickgezahlt werden soll. Denn in diesem 
Falle leistet der Kunde zwar Zahlungen, aber es entsteht aus der Riickzahlung 
keine Forderung gegen die Bank. Zweifelhaft ist auch, ob reine Depositen
oder Sparkonten rechtlich als Kontokorrente aufzufassen sind l ). Jedoch kann 
eine Vereinbarung getroffen werden, daB in allen Fallen die fiir den Konto
korrentverkehr maBgebenden rechtlichen Grundsatze zu gelten haben. Der 
AbschluB einer solchen Vereinbarung erfolgt gewohnlich in den Geschafts
bedingungen der Banken. Es wird darin bestimmt, daB samtliche Konten 
eines Kunden, gleichgiiltig, welche Bezeichnung sie haben, ein einheitliches 
Kontokorrent bilden. Da in diesem FaIle die Salden samtlicher Konten ge
meinsam eingeklagt werden miissen, behalt sich die Bank in den Geschafts
bedingungen auch das Recht vor, die einzelnen Salden eines jeden Kontos 
selbstandig geltend zu machen. Jedoch konnen beide Parteien vereinbaren, 
daB bestimmte Geschafte nicht iiber das laufende Kontokorrent-Konto ge
bucht werden. Dies ist z. B. haufig bei Lombardkrediten der Fall. Unab
hangig von dem sonstigen Geschaftsverkehr erhiUt der Kunde gegen "Oher
gabe von Wertpapieren oder Waren ein Darlehn, das vollstandig oder in 
vereinbarten Raten abgezahlt wird. Wie oben erwahnt, kann aber auch in 
diesem Falle ein Kontokorrentverhaltnis vereinbart werden. Es kommt also 
regelmaBig auf den Willen der vertragschlieBenden Parteien an. Eine solche 
Vereinbarung kann auch stillschweigend erfolgen, und sie kann aus der Art 
der Rechnungsfiihrung geschlossen werden. Ein KontokorrentverhiUtnis 
liegt z. B. vor, wenn auf beiden Seiten des Kontos Zinsen berechnet werden 
und der Zinssaldo mit dem Kapitalsaldo zusammen als neue selbstandige 
Forderung vorgetragen wird . 

.An dem Kontokorrentverhaltnis wird dadurch nichts geandert, daB ein 
Teil der Geschafte von der Provisionsberechnung im Kontokorrent aus-

1) S. den Aufsatz von Dr. jur. H. vonBreska in den Plutus-Briefen, 1927, Heft 12. 
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geschlossen wird. So wird z. B., wie erwahnt, in der Regel die Provision beim 
An- und Verkauf von Wertpapieren sofort bei der Erteilung der Ab
rechnung in Ansatz gebracht, wahrend im iibrigen mit dem Kunden vereinbart 
sein kann, daB er von der groBeren Seite des Kontokorrents eine bestimmte 
Provision zu zahlen hat. Der An- und Verkauf der Wertpapiere wird alsdann 
provisionsfrei auf dem Konto verbucht; es wird im Konto bei der Buchung 
das Wort "franko" hinzugesetzt und bei der Berechnung der sich aus dem 
Konto ergebenden Provisionen wird, wie wir gesehen haben, von der Summe 
des Gesamtumsatzes die Summe der "Frankoposten" abgezogen. 

In bezug auf den AbschluB der Nostrokonten ist unseren bisherigen 
Ausfiihrungen nur wenig nachzutragen. Es wurde schon erwahnt (S. 712), daB 
Kontoausziige, Tagesausziige oder Zinsstaffeln von der Bank, die die Nostro
konten fiihrt, nicht anzufertigen sind, weil sie selbst Kundin einer anderen 
Firma ist, die ihr Abrechnung zu erteilen hat. Auf Grund dieser Ausziige, 
die der Bank iibersandt werden, und nach deren Priifung setzt die Buch
haltung die Zinsen, Provisionen und Spesen, nachdem die notwendigen Grund
buchungen gemacht sind, in das Konto ein und schlieBt es abo nber die in 
einer fremden Wahrung gefiihrten Nostrokonten und deren AbschluB haben 
wir bei Darstellung der Devisenbuchfiihrung (S. 536 und 554) berichtet. 

Die Meta-Konten werden, wie ebenfalls schon erwahnt wurde, so an
gelegt, daB aus ihnen die am eigenen wie die am fremden Platze abgeschlosse
nen Geschafte ersichtlich sind. Es werden zwei Reihen gefiihrt: die hiesige 
Linie und die dortige Linie. AIle am Platze des Kontofiihrers abgeschlosse
nen Geschafte kommen in die Spalte hiesige Linie, die am anderen Platze 
durch die Firma, mit der eine Metaverbindlmg (Gegenmetist) besteht, ab
geschlossenen Geschafte in die Spalte dortige Linie. An der Spitze des Kontos 
wird die Firma des Gegenmetisten vermerkt. Das Beispiel 155 stellt ein Meta
Konto dar, wie es von dem Berliner Metisten gefiihrt wird, Die Zinszahlen 
sind in dem Beispiel nach der progressiven Methode berechnet worden. Natiir
lich ist aber jede andere Art der Berechnung, auch die gesonderte Aufstellung 
einer Zinsstaffel moglich. 

Die "Meta" hat am 8. Oktober in Berlin 24000 RM. Aktien der Deutschen 
Bank und Disconto-Gesellschaft (D-D-Bank) gekauft und am 12. Oktober in 
Frankfurt a. M. verkauft. Die "hiesige Linie" wird daher fiir den Ankaufspreis 
belastet, die "dortige Linie" fiir den VerkaufserlOs erkannt. Umgekehrt wird 
fiir die am 9. Oktober in Frankfurt a. M. gekauften 12000 RM. lIse Bergbau
Aktien die "dortige Linie" belastet, wahrend die "hiesige Linie" fiir die da
gegen in Berlin verkauften Aktien erkannt wird. Da der Wert der in Berlin 
abzunehmenden und zu bezahlenden D-D-Bank-Aktien groBer ist aIs der Wert 
der in Berlin auf Grund des zweiten Gesch1ifts abzuliefernden lIse Bergbau
Aktien hat der Berliner Metist fiir die "Meta" Geld auszulegen. Andererseits 
hat der Frankfurter Metist fiir den Verkauf der D-D-Bank-Aktien ehien 
groBeren Betrag erhalten, als er fiir die in Frankfurt gekauften lIse Bergbau
Aktien zu zahlen hat. Handelt es sich um groBere Summen, die der eine Metist 
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fiir die "Meta", sOInit also auch fiir den anderen Metisten vorzustrecken hat, 
so wird dieser den ungefahren Betrag des "Oberschusses seinem Metisten iiber
weisen. In unserem Beispiel iiberweist Frankfurt am II. Oktober den Betrag 
von 20000 RM. nach Berlin. Die Frankfurter Metaverbindung - die Deutsche 
EHekten- und Wechselbank -, die diese "Oberweisung vornimmt, belastet 
das bei ihr in Frankfurt a. M. gefiihrte Meta-Konto fiir die Summe in der "hiesi
gen Linie". Dementsprechend muG in Berlin das Meta-Konto fiir die Frank
furter "Oberweisung in der "dortigen Linie" belastet werden. Nach Eingang des 
Betrages in. Berlin (12. Oktober) muB aber hier das Meta-Konto in der "hie
sigen Linie" erkannt werden; gleichzeitig wird auch die Deutsche Effekten
bank in dem von ihr gefiihrten Meta-Konto den Betrag der Meta in der "dortigen 
Linie" gutschreiben. Denn die Buchungen in der Spalte "dortige Linie" sind 
nichts anderes als diejenigen Buchungen, die in den Biiohern des auswii.rtigen 
Metisten in der Rubrik "hiesige Linie" gemaoht werden, und umgekehrt. 

Am 25. Oktober soIl nun die Metaverbindung aufgelbst werden. Es 
werden daher zunachst die Zinsen bis 25. Oktober bereohnet, und zwar betragt 
der Zinszahlensaldo in hiesiger Linie 3320 Sollzahlen, wahrend die dortige 
Linie infolge der "Oberweisung von 20000 RM. nach Berlin nur einen Sollsaldo 
von 318 Zinszahlen aufweist. Die Zinszahlensalden werden in beiden Fallen 
auf den Rabenseiten zum Ausgleich eingesetzt und die Zinsen entsprechend be
lastet (s. Beispiel 155). Ferner ist die Meta in hiesiger Linie fiir in Berlin ver
auslagte Speaen mit 26,70 RM., in dortiger Linie fiir in Frankfurt entstandene 
Spesen mit 40 RM. zu bela,sten. Die Konten werden nun abgeschlossen. Die 
Differenz der jeweiligen Salden in hiesiger und dortiger Linie ergiht den Ge
winn oder Verlust. In unserem Beispiel hat die Meta: 

in dortiger LiDie Gewinn ••••• 3654,70 &M. 
in hiesiger LiDie Verlust _ • . • •• 2,- .. 

Da.von fUr jede Firma. die Hiilfte •• 1826,35 RM.. 

Fiir diesen Gewinn muB das Meta-Konto belastet werden, die hiesige wie die 
dortige Linie je zu gleichen Teilen (1826,35 RM.). Der noch nioht ausgeglichene 
Saldo betragt jetzt 1828,35 RM. Fiir diesen Betrag ist die hiesige Linie noch 
belastet (42948,35 SolI minus 41120 Raben = 1828,35 SolI) und die dortige 
Linie erkannt (43680 Raben minus 41851,65 SolI = 1828,35 Raben). Der 
Frankfurter Metist schuldet also dem Berliner Metisten 1828,35 RM. Dieser 
Betrag muB, wenn das Konto ausgeglichen werden solI, iiberwiesen, oder wenn 
die Frankfurter Firma bei der Berliner Firma ein Konto ordinario unterhaIt, 
auf dieses iibertragen werden. Ebenso wie bei der "Oberweisung der 20000 RM. 
ist das Meta-Konto auch fiir diesen Betrag in der dortigen Linie zu belasten 
und, da das Geld hier eingegangen ist, in der hiesigen Linie zu erkennen 
(siehe Beispiel 155). Nunmehr sind beide Seiten des Meta-Kontos abge
schlossen. 

Die Fiihrung und der AbschluB der Konsortial-Konten ist aus den 
Beispielen 156 und 157 ersichtlich. Wir nehmen den Fall an, daB die Bank 
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Der Abschlull der Konsortial-Konten. 735 

Fiihrerin des Konsortiums "Deutsche Elektrizitats-Gesellschafts-Aktien" ist. 
Sie hat in diesem FaIle, wie erwahnt, zwei Konten anzulegen: 

1. Konsortial-Konto "Deutsche Elektr.-Ges.-Aktien", 
2. Konto eigener Beteiligung am Konsortium "Deutsohe Elektr.-Ges.

Aktien". 
Das Konsortium hat am 9. Juni 10 Millionen RM. Aktien von der Gesell. 

sohaft zu 150% ubernommen und wird hierfur belastet. Ferner entstanden 
bei der "Obernahme nooh 180000 RM. Spesen fiir Einfuhrung an der Borse 
(Bankprovision, Porti usw.); dafiir ist das Konsortium ebenfalls zu belasten. 
Das Geld fur die "Obernahme wird von den Mitgliedern (Konsorten) au£ge
braoht; es wird eingezahlt und das Konsortium fur 15180000 RM. erkannt. 
Die Bank selbst hat, da sie mit einem Drittel beteiligt ist, 5060000 RM. zu 
zahlen; hierfur wird das Konto "Eigene Beteiligung" belastet. N unmehr ver· 
kauft das Konsortium 2180000 RM. Aktien in drei Posten (100000 RM. am 
12. Juni, 80000 RM. am 14. Juni, 2000000 RM. am 16. Juni). Der Erlos be· 
tragt insgesamt 3622000 RM. Da es somit bares Geld eingenommen hat, kann 
eine Aussohuttung an die Konsorten vorgenommen werden. Die runde Summe 
von 3600000 RM. wird daher am 17. Juni verteilt, das Konsortium hierfiir 
belastet. Die Bank erhalt wieder ein Drittel (1200000 RM.), wofur das Konto 
"Eigene Beteiligung" erkannt wird. Am 5. J uli verkauft das Konsortium 
6000000 fur 10200000 RM. Diesen Betrag bringt es sofort zur Aussohuttung; 
das Konsortium wird belastet, das Konto "Eigene Beteiligung" fiir ein Drittel 
in Rohe von 3400000 RM. erkannt. Weitere Verkaufe finden am 24. Juli und 
3. August statt. Zusammen werden 3258000 RM. erlost. Andererseits muBten 
aber, um den Kurs zu regulieren (s. S. 475), am 6. Juli und am 20. Juli ins
gesamt 180000 RM. Aktien an der Borse aufgenommen werden, wofiir 
304800 RM. bezahlt worden sind. Ferner entstanden 5000 RM Spesen, so 
daB ein Saldo von 3258000 RM. minus 309800 RM. (304800 RM. + 5000 RM.) 
= 2948200 RM. verbleibt. Dazu kommen nooh 22000 RM., die bei der Aus
sohuttung vom 17. J uni nioht mitverteilt wurden. Das sind zusammen 
2970200 RM., die nunmehr am 4. August als Restaussohuttung verteilt wer· 
den. Das Konsortium wird hierfiir belastet und lOst sioh auf. Die Bank erhiilt 
wieder 1/3 = 990066 RM., die zugunsten des Kontos "Eigene Beteiligung" 
gebuoht werden. 

In der Regel werden im Konsortial·Konto auoh Zinsen fur die jeweiligen 
Guthaben in Reohnung gestellt; sie sind dann bei der Verteilung mit zu be· 
ruoksiohtigen. Der Einfaohheit halber haben wir in den Beispielen die Zins
bereohnung weggelassen. 

Auoh dem Konto "Eigene Beteiligung" sind Zinsen zu belasten. Die Bank 
hat den Gegenwert fiir die ubernommenen Effekten an das Konsortium ge· 
zahlt, muB sioh jetzt also fiir Zinsen belasten, da die Summe ihrem Gesohafts
betrie b entzogen worden ist und sonst in anderer Weise hiitte zinstragend 
angelegt werden konnen. Wir setzen daher in unserem Beispiel 157 fUr 
Zinsen 5200 RM. ein, wofiir das Zinsen·Konto zu erkennen ist. Der Saldo von 



736 Bilanzarbeiten. 

524866RM. wird mit dem ~winn- und Verlust-Konto ausgeglichen. Wiirde das 
Konsortial-Konto iiber den AbschluB hinaus seine Bestii.nde nicht verkauft, 
somit auch nicht den ganzen ~winn ausgeschiittet haben, so miiBte der Kon
sortialbestand an Effekten auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ange
nommen, daB die letzten 200000 RM. Aktien am 3. August nicht begeben 
warden, also auoh ein um 324000 RM. geringerer ErMs ausgesohiittet warde, 
so miiBte die Buohung lauten: 

Dez.31 An Obertrag an die 
Mitglieder • • • • • 3UOOO 

Das Konto "Eigene Beteiligung" wird fiir seinen Antell entsprechend 
erkannt: 

Dez.31 An Obertrag yom Dez. 31 Per Bestand RM. 66666 108000 
Konsortialkonto 

19 .. RM.66666 • . . . . 108000 
Jan. 2 An Bestand RM. 66666 108000 

Der Saldo von 66666 RM. Konsortialantell ersoheint demnaoh mit 
108000 RM. unter den Aktiven der Bilanz. Solche ungewohnlichen Summen 
kommen in der Praxis bei Aufteilungen von Konsortialbestii.nden durchaus 
nicht selten vor; der Leiter des Konsortiums verkauft dann die "Spitzen" fiir 
Rechnung des Konsortiums und verteilt das Ertrii.gnis unter die Mitglieder. 

Der Einfaohheit halber nehmen wir an, daB der Kurs, zu dem der Rest
bestand von 200000 RM. eingesetzt worden ist, gleich dem Verkaufskurs von 
1620/0 unseres friiheren Beispieles ist. In Wahrheit ist die Bank, wenn sie 
eine Aktiengesellschaft ist, jedooh gesetzlich verpflichtet, bei Effekten, die an 
der Borse notiert werden, den Ankaufspreis in die Bilanz einzusetzen, wenn 
dieser niedriger als der Kurs des AbschluBtages ist. 

4. Bilanzarbeiten. 
Den AbschluB jeder Buohfiihrung bildet, wie erwii.hnt, die Bilanz und 

~winn- und Verlustrechnung. Sie sind das letzte Ergebnis all der buchhalte
rischen Arbeiten, die im Laufe der Zeit verrichtet werden, fiir die die Auf
stellung des Abschlusses erfolgt. 

Ihre Anfertigung ist die schwerste, aber auch bei weitem interessanteste 
Beschii.ftigung der Buchhaltung. Bei ordnungsmii.Biger Buchfiihrung muB es 
jederzeit moglich sein, eine genaue Bilanz anzufertigen. Dennoch bedarf 
es im GroBbetriebe hierzu einer Menge Vorarbeiten. Auch soweit diese mit 
dem System der Buchfiihrung nichts zu tun haben, zeigt die Art ihrer Anferti. 
gung bei den Banken keine groBen Verschiedenheiten. 

Als Vorarbeit zur Bilanz ist auch die Fiihrung des Journals zu be· 
traohten, das ein notwendiges Buch der Buchfiihrung ist. Das Journal ist 



Das Sammeljournal und die Hauptbucbkonten. 737 

das Sammelbuch fiir das Hauptbuch (Geheimbuch) - es wird daher meist 
Sammeljournal genannt - und dient zur Erleiohterung der "Obertragungen 
ins Hauptbuoh. Es faBt die tagliohen Buohungen in Gesamtziffern, geordnet 
nach den verschiedenen Hauptbuchkonten zusammen, so daB die lJbertragung 
ins Hauptbuch meist monatlich nach den addierten SoIl- und Habensummen 
aines jeden im Sammeljournal gefiihrten Kontos auf das entsprechende 
Hauptbuchkonto erfolgen kann. Ins Sammeljournal werden daher die Er
gebnisse samtlicher Grundbuohungen iibertragen, also aile Betrage, wofiir ein 
Hauptbuchkonto zu belasten oder zu erkennen ist. Hauptbuchkonten sind, 
wie erwahnt, aile Saohkonten (Effekten-Konto, Wechsel-Konto, Zinsen
Konto, Provisions-Konto usw.), sowie das Kontokorrent-Konto, aber dieses 
nur in einem Konto zusammengefaBt; nicht ala einzelne personliche Konten. 
Nur die Reichsbank-, Postscheck- und Kassen-Vereins-Konten, also die 
Konten der Abrechnungsbanken werden gewohnlich, obgleich sie Konto
korrent-Konten sind, als besondere Hauptbuchkonten gefiihrt, weil sie auch 
in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Die Anzah! der Hauptbuch
konten ist verschieden; sie schwankt je nach den Bediirfnissen eines jeden 
Instituts. Eine Bank, die iiber ein eigenes Gebaude verfiigt, weist in ihren 
Biichern z. B. ein Gebaude-Konto auf. 

Die lJbertragung nach den Grundbiichern in das Sammeljournal erfolgt 
in der Regel taglich, und zwar naoh den Zusammenstellungen, die am Tages
schhiB an Hand der Grundbuchungen angefertigt werden und aus denen auf 
Grund der Additionen der einzelnen Seiten in den Grundbiichern die Summe 
der einem jeden Konto (z. B. Kontokorrent-Konto, Effekten-Konto, Wechsel
Konto, Kassa-Konto) zu belastenden oder gutzuschreibenden Betrage ohne die 
sonstigenAngaben (Buchungstext) hervorgeht (s. S. 173). Nur in wenigen Be
trieben werden die Summen der sich auf jeder Seite der Grundbiicher ergeben
den Buchungsposten unmittelbar ins Sammeljournal eingetragen. Auoh in 
diesem Faile beginnen aber die Eintragungen in die Grundbiicher taglich oder 
am Monatsbeginn auf einer neuen Seite, so daB sich die Tages- oder Monats
ziffern auch bei Anwendung dieser Methode ersehen lassen. 1m Sammeljournal 
erscheint also nur der Betrag, der jedem einzelnen Hauptbuchkonto belastet 
oder gutzuschreiben ist, sowie das Datum der Umsatze, oder - bei lJbertragung 
naoh den Grundbuohseiten - die Angabe des Grundbuohs und der Seite. 

Die Anlage des Sammeljournals erfolgt in vielen Banken nach den Grund
satzen der amerikanischen Buchfiihrung. Fiir jedes Konto werden zwei 
Spalten (SoIl und Haben) eingerichtet, und die Konten werden nebeneinander 
gereiht. Diese Methode bietet die groBte "Obersichtlichkeit. Sie hat jedoch den 
Naohteil, daB bei einer groBen Anzah! von Hauptbuchkonten die Form des 
Sammeljournals zu breit und daher unhandlich wird. Zuweilen hOO man 
diesem lJbelstand dadurch ab, daB man die Umsatze in einigen Hauptbuch
konten in dieselben Spalten des Sammeljournals eintragt, und zwar zur Unter
scheidung mit versohiedenfarbiger Tinte. Aber auch dieses Hilfsmittel ist nur 
bei einigen Konten mit geringen Umsatzen moglich; bei den iibrigen Konten 

Buchwald, Baukbetrleb. II. Aufl. 47 



738 Die verschiedenen Formen des Sammeljournals. 

Datum Kassa-Konto 
Soll Raben 

April 1 25160 80 18951 30 

" 
2 16170 - 25130 10 

" 
3 32160 80 13180 60 

" 
4 15730 60 11620 70 

" 5 23170 80 30270 20 
usw. 

112393 - 99152 90 

Kontokorrent-Konto 
Soll Raben 

10740 25 15712 75 
6730 75 12131 80 

12980 60 20170 50 
20030 30 10180 10 
11140 50 17980 30 

61622 40 76175 45 

Beispiel 

Sammeljournal nach 

Wechsel-Konto 
Soll Raben 

4230 - 1668 25 
11870 20 3516 70 
7360 10 12980 60 
2060 20 7050 30 

17980 30 10620 ,10 

43500 80 35835 95 

verlieren die Buchungen hierdurch wesentlich an "Obersichtlichkeit_ In GroB
betrieben, wo meist eine groBe Zahl von Hauptbuchkonten besteht, zieht man 
es daher vor, fiir samtliche Hauptbuchkonten oder ffir einen Teil im Sammel
journal Einzelkonten anzulegen (geteiltes Sammeljournal). Die Anord
nung ist in diesem FaIle grundsatzlich dieselbe wie im Hauptbuch; jedoch 
mit dem Unterschied, daB hier auf jedem Konto nur die monatlichen Umsatze 
und bei den Bestandskonten und Bestands-Erfolgskonten die Bestande er
scheinen, wahrend aus dem Sammeljournal die taglichen Umsatze, zuweilen 
auch die Umsatze jeder Grundbuchseite, hervorgehen. In Beispiel 158 ist die 

Beispiel Nr. 159. 

Sammeljoumal mit Einzelkonten 
Sammeljournal). 

Kontokorrent-Konto. 

(geteiltes 

Datum Grundbuch 
Seite 

Soll Raben 

April 1 Kassa-Eingang 12 10541 85 
Kassa-Ausgang 9 7481 20 
Effekten-Eingang 13 2050 70 
Effekten-Ausgang 16 1780 30 
Kupon-Eingang 5 
Kupon-Ausgang 7 368 55 
Wechsel-Eingang 20 3030 50 
Wechsel-Ausgang 22 1110 20 
Provisions-Eingang 5 89 70 
Provisions-Ausgang 8 

usw. 
Tagessumme 10740 25 15712 75 

Anlage des Sammel
journals nach der ame
rikanischen Methode, 
in Beispiel 159 die An
lage mit Einzelkonten 
wiedergegeben. Wah
rend in Beispiel 158 die 
Umsatze ffir jeden Tag 
in einer Summe-nach 
den Tageszusammen
stellungen-eingesetzt 
wurden, sind in Bei
spie1159die Buchungen 
nach den Additionen 
der einzelnen Grund
buchseiten iibertragen 
worden. Bei Anwen

dung dieser Methode werden gewohnlich unter die Tagessummen noch die 
Gesamtumsatze seit Monatsbeginn hinzugefiigt und zu den Tagesumsatzen 
addiert, so daB aus den Gesamtziffern der bisherige Gesamtumsatz jeden 
Monats fiir jedes Konto ersichtlich ist. 

Eine dritte Form fiir die Fiihrung des Sammeljournals ist die italienische. 
Sie besteht darin, daB die aus den Grundbiichern zu iibertragenden Posten 
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Nr.168. 

amerikanischer Methode. 

Effekten-Konto Kupons-Konto Sorten-Konto Provisions-Konto usw. 
SoIl Raben SoIl Raben SoIl Raben SoIl Raben 

3612 50 4618 90 368 55 3160 90 
8831 95 1917 30 531 20 728 50 620 - 89 70 

17130 50 20110 70 760 80 910 - 530 - 3160 - 410 40 
12402 60 20030 30 160 10 720 30 571 10 1120 70 37 80 270 30 
34610 10 27233 50 860 20 537 80 1030 70 2010 20 140 50 

I 
76587 65 73910 70 2680 85 2896 60 2131 80 10071 80 37 80 910 90 

zunachst, fiir jedes Hauptbuchkonto getrennt, zusammengestellt und dann 
untereinander eingetragen werden. In einer Nebenspalte erscheinen dann 
z. B. untereinander samtliche Belastungen auf Kassakonto unter .Angabe der 
Gegenkonten (Kontokorrent-Konto, Wechsel-Konto usw.), und die Summe 
dieser Buchungen wird alBdann in die daneben befindliche Hauptspalte alB 
Gesamt-Sollposten des Kassa-Kontos gesetzt. Dieses System ist aber umstand. 
licher alB die beiden geschilderten Methoden; es findet daher nur selten .An. 
wendung. 

In Betrieben mit Niederlassungen, Filialen, Depositenkassen usw. muB 
die Bilanz des Zentralunternehmens die einzelnen Bilanzziffern der Zweigstellen 
enthalten, obgleich es iiblich ist, daB jede Stelle im Innenverkehr zunachst eine 
gesonderte Bilanz aufstellt, um beurteilen zu konnen, mit welchem Erfolg sie 
gearbeitet hat. Daher miissen auch im Hauptbuch der Zentrale die einzelnen 
Umsatze der Zweigstellen erscheinen. Um das Hauptbuch nicht mit allzu vielen 
Ziffern zu belasten, werden meist die Umsatze der Zweigstellen an Hand ihrer 
Aufstellungen von der Zentrale monatlich in besondere Sammeljournale ein
getragen. Zuweilen werden die Bilanzen der Depositenkassen zunachst von den 
ihnen iibergeordneten Filialen oder Niederlassungen gesammelt und nach der 
Kontrolle zusammen mit der eigenen Bilanz dieser Stellen an die Zentrale 
weitergeleitet. Diese bucht nun entweder die Gesamtziffern jeder Filiale oder 
Zweigniederlassung einschIieBlich der ihnen angesohlossenen Depositenkassen 
oder die Ziffern jeder einzelnen Zweigstelle, also auch jeder Depositenkasse. 
In beiden Fallen werden haufig diese Ziffern nicht in ein Sammeljournal ein
getragen, sondern es wird fiir jede Zweigstelle oder Filiale und Niederlassung 
je ein Sammeljournal angelegt. Aus diesen Sammeljournalen werden dann die 
Gesamtumsatze in ein sogenanntes Generaljournal iibertragen, das gleich. 
zeitig die Umsatze der Zentrale enthalt. Aus dem Generaljournal lassen sich 
daher durch Addition der Soll- und Habenposten auf jedem Konto die Gesamt. 
umsatze der Bank auf den verschiedenen Konten ermitteln, und von hier 
werden die Monatsumsatze in das Hauptbuch iibertragen. 

Zur Kontrolle der taglichen Eintragungen in die Sammeljournale, nament. 
lich auch, um einen Gesamtiiberblick iiber den Geschaftsgang der Bank zu er· 

47* 
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halten, werden gewohnlich Tages bilanzen aufgestellt. Sie enthalten die Um
satze auf allen Konten wahrend eines Tages; natiirlich nur soweit sie die 
Zentrale der Bank oder die einzelne Zweigstelle betreffen, nicht die Umsatze 
des Gesamtunternehmens. Die Tagesbilanzen sind keine eigentlichen Bilanzen, 
weil aus ihnen nicht die Bestande und die Gewinne oder Verluste ersiahtlich 
sind. Diese taglich zu ermitteln, ware schon deshalb unmoglich, weil, wie wir 
gesehen haben, die Zinsen und teilweise die Provisionen erst bei Anfertigung der 
Kontoausziige oder Zinsstaffeln, gewohnlich ha.lbjahrlich oder vierteljahrlich, 
ermittelt werden. Auch lassen sich die Bestande nach den Tagesumsatzen 
nicht feststellen, weil in den Umsatzen die schwebenden Posten, z. B. die 
noch abzunehmenden oder noch nicht gelieferten Wertpapiere noch nicht be
riicksichtigt sind (s. S. 627). In den Tagesbilanzen erscheinen auch die auf 
Kontokorrent-Konto gebuchten Soll- oder Habenbetrage nur in je einer Summe 
oder, soweit mehrere Kontokorrentgruppen bestehen (z. B. getrennt in Banken, 
Filialen, Privatkundschaft), der So11- und Habenumsatz jeder Gruppe. Man 
kann aber aus diesen Ziffern unter Beriicksichtigung der letzten Salden an 
Kontokorrentforderungen oder -verpflichtungen der Bank nicht ersehen, wie 
groB nach Buchung der Tagesumsatze die Forderungen oder Verpfliohtungen 
insgesamt geworden sind, weil duroh die Tagesumsatze eine Veranderung der 
Einzelsalden des Kontoinhabers eintritt, so daB die Summe dieser neuen SoU
salden und Habensalden (Forderungen und Verpllichtungen) nicht mehr den 
vorherigen Sollsa.lden einschlieBlich der SoUumsatze und den vorherigen 
Habensalden einschlieBlich der Habenumsatze entsprechen kann. Vielmehr 
ist nur der Saldo der vorherigen SoU- und Habensalden einsohlieBlich des 
Saldos der Soll- und Habenumsatze dem Saldo der neuen Forderungen und 
Verpflichtungen gleich. Ein Beispiel wird dies klarstellen. Angenommen, am 
30. Juni bestanden auf den Konten der Kunden A., B., C. und D. folgende 
Soll- oder Habensalden: 

A. Soli. . .. 1000 RM. C. Raben. .. 1500 RM. 
B. Raben. . . 1200 RM. D. Soli. . . . 3000 RM. 

Am 1. Juli werden nun folgende Belastungen und Gutsohriften vorgenommen: 
A. Soli. . •. 300 RM. C. Soli. . .. 700 RM. 
B. Soli. • .• 500 RM. D. Raben. " 1000 RM. 

Die einzelnen Konten weisen alsdann folgende Salden auf: 

A. Soli. . •• 1300 RM. C. Raben. .. 800 RM. 
B. Raben. .. 700 RM. D. Soli. • . . 2000 RM. 

Insgesamt betrugen also am 30. Juni die Forderungen der Bank an diese 
Kunden 4000 RM., die Verpfliohtungen 2700 RM. Am 1. Juli, nach den 
Buohungen, stellen sich die Forderungen auf 3300 RM., die Verplliohtungen 
auf 1500 RM. Addiert man aber zu den Forderungen vom 30. Juni von 4000 RM 
die Sollumsatze des 1. Juli von insgesamt 1500 RM., so ergeben sioh nicht die 
neuen Forderungen in Hohe von 3300 RM. Ebensowenig ergeben die Ver
pllichtungen vom 30. Juni (2700 RM.) einsohlieBlich der Habenumsatze des 
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1. Juli (1000 RM.) die neuen Verpflichtungen in Rohe von insgesamt 1500 RM. 
Der Saldo der Forderungen und Verpflichtungen vom 30. Juni in Rohe von 
1300 RM. Forderungen entspricht jedoch einschlieBlich des Saldos der Um
satze des 1. Juli, der im So11500 RM. betragt (insgesamt also So111800 RM.), 
dem Saldo der neuen Forderungen und Verpflichtungen (So113300 - Raben 
1500 RM. = So111800 RM.). Aus den Tagesbilanzen kann man daher unter 
Beriicksichtigung der alten Salden nur ersehen, wie groB der neue Saldo der 
Forderungen und Verpflichtungen der Bank ist, nicht aber wie groB die Summe 
der Forderungen und der Verpflichtungen der Bank an sich ist. 

In den Tagesbilanzen werden entweder nur die Umsatze des Tages fest
gestellt oder gleichzeitig auch die alten und neuen Salden eingestellt, die sich 
aus den Umsatzen auf jedem Konto ergeben, wie es in Beispiel 160 gezeigt ist. 
Die Summen der Sol1umsatze und der Rabenumsatze miissen, da jeder Be
lastung eine Gutschrift entspricht, iibereinstimmen. 1st dies nicht der Fall, 
so sind Buchungsfehler oder Additionsfehler gemacht worden. Auch muB die 
Summe der Sol1betrage mit denen der Rabenbetrage der alten Salden iiberein
stimmen; ebenso die Summe der Sollbetrage mit denen der Habenbetrage 
der neuen Salden. 

Beispiel Nr. 160. 

Tagesbilanz vom 2. April 19 ... 

Konto 
Alter Saldo Tagesumsatz Neuer Saldo 
Soll Raben Soll Raben Soll Raben 

Kassa·Konto • .. 6209 50 ... 16170 - 25130 10 2750 60 
Kontokorrent-Konto 4972 50 6730 75 12131 80 10373 55 
Wechsel-Konto . 2561 75 11870 20 3516 70 10915 25 
Effekten-Konto . 1006 40 8831 95 1917 30 5908 25 
Kupon-Konto. . 368 55 531 20 728 50 171 25 
Sorten-Konto. . 3160 90 620 - 3780 90 
Provisions-Konto 89 70 89 70 

usw. 

9139 80 9139 80 44134 10 44134 10 16994 75 16994 75 

Betriebe, die Tagesbilanzen nicht herstellen, fertigen in der Regel am 
Schlusse jedes Monats Monatsbilanzen an. Die Anordnung der Ziffern ist 
dieselbe wie bei den Tagesbilanzen; nur enthalten sie nicht die taglichen Um
satze, sondem die Monatsumsatze in je einer (Soll- und Raben-) Ziffer. Die 
Monatsbilanzen sind ebenso wie die Tagesbilanzen sogenannte Rohbilanzen, 
weil aus ihnen nur die Umsatze, nicht aber die Bestandssalden hervorgehen. 
Sie dienen dem Zwecke, die "Obereinstimmung der Summe der Sol1- und Raben
betrage festzustellen. Legt die Bankleitung Wert darauf, die monatlichen Um
satze auf jedem Konto festzustellen, also nicht nur die taglichen Umsatze, 
so werden Monatsbilanzen haufig auch neben den Tagesbilanzen aufgestellt. 
Tragt man in die Tagesbilanzen an Stelle der Umsatzsalden in die Spalten 
"alter Saldo" und "neuer Saldo" (siehe Beispiel 160), die bisher im Laufe des 
Monats erzielten Gesamtsummen der Umsatze ein, wie es zuweilen gesehieht. 
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so ist die Tagesbilanz vom letzten Tage des Monats gleichzeitig die Monats
bilanz. Die in den Tagesbilanzen vorgetragenen Salden der Erfolgskonten 
(Zinsen-Konto, Provisions-Konto usw.) entsprechen tibrigens auch den auf 
diesen Konten wahrend des laufenden Geschaftsjahres erzielten und bisher 
kontomaBig erfaBten Gesamtgewinnen, weil der Saldo der Umsatze auf den 
Erfolgskonten dem Gewinn (bzw. Verlust) gleich ist. Man kann also auch aus 
den Tagesbilanzen, wenn sie in der oben angegebenen Form (mit Einstellung 
des alten und neuen Saldos) hergestellt werden, jederzeit den bisher auf jenen 
Konten erzielten Gesamtgewinn ersehen. Die kontomaBig erst spater erfaBten 
Gewinne, namentlich also die Provisionen und Zinsen, die nach den Konto
korrenten halbjahrlich oder vierteljahrlich festgestellt werden, erscheinen 
natiirlich auch in den Monatsbilanzen erst nach ihrer Buchung auf Provisions
Konto und Zinsen-Konto. 

Aus den Sammeljournalen werden, wie erwahnt, die Eintragungen in das 
Hauptbuch vorgenommen, und zwar meist monatlich in je einer Soll- und 
Habenziffer, in einigen Betrieben taglich. Das Hauptbuch wird in der Regel als 
gebundenes Buch geftihrt. Auf den Hauptbuch-Konten werden zu Beginn des 
Geschaftsjahres die Bestande (z. B. an Wechseln oder Effekten) vorgetragen. 
Dann werden die Sollumsatze und die Habenumsatze eingesetzt, wie es aus 
Beispiel 161 ersichtlichist. Statt der Bezeichnung "An verschiedene Glaubiger" 
oder "per verschiedene Schuldner" wahlt man haufig nur das Wort "Umsatze" 
unter Hinzuftigung des Monats. 

Beim AbschluB der Hauptbuchkonten ist nach der Art der Konten zu 
unterscheiden. Bei den reinen Bestandskonten (z. B. Kassa-Konto) wird der 
Bestand auf die Habenseite gesetzt und ohne weiteres auf Bilanz-Konto tiber
tragen (per Bilanz-Konto, siehe Beispiel 161). Nur beim Kontokorrent-Konto 
erfolgt der AbsehluB in etwas anderer Weise. Hier wird nicht der Saldo 
des Hauptbuehes auf das Bilanz-Konto tibertragen, sondern die Schuldner (per 
Bilanz-Konto)getrennt von den GUiubigern (an Bilanz-Konto ;-s. Beispiel 161). 
Das gesehieht, weil es von Wiehtigkeit ist, zu wissen, wie hoch die Summe der 
Schuldner und wie hoch die der Glaubiger ist. Betragen die Verpfliehtungen 
(Sehulden) eines Kaufmannes 10 Millionen Reichsmark, die Forderungen 
12 Millionen Reichsmark, so ist das fiir die Beurteilung der Bilanz durehaus 
nicht dasselbe, als wenn nur 2 Millionen Reichsmark Schuldner, aber keine 
Glaubiger vorhanden sind. Denn man reehnet immer damit, daB die Glaubiger 
unter allen Umstanden befriedigt werden mtissen, von den Schuldnern aber 
nieht der ganze Betrag vollstandig sieher ist. Die Hohe der Schuldner und 
Glaubiger ist getrennt aus dem Inventar-Verzeichnis zu ersehen, das gleichzei
tig mit der Bilanzaufstellung angefertigt wird (s. S. 744). 

Die reinen Erfolgskonten (Zinsen-Konto, Provisions-Konto, Effektenge
winn-Konto, Handlungsunkosten-Konto usw.) konnen ebenfalls ohne weiteres 
abgeschlossen werden. Sie weisen weder am Beginn noch am Ende der Bilanz
periode einen Bestand auf. Der Saldo wird daher nieht auf Bilanz-Konto tiber
tragen, da die Bilanz, wie wir gesehen haben, eine Aufstellung der Vermogens-



Soll. 

19 .. 
Dez. 31 

Soll. 

19 .. 
Jan. I 2 
Jan. 1/31 

Febr.ll/28 

19 .. 

J an. I 2 

Soll. 

19 .. 
Jan. 2 
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Beispiel Nr. 161. 

Hauptbuch. 
Aktlenkapltal-Konto. Raben. 

(Journal)-FoL 
50000001-

19 .. (Journal)-FoL 
50000001-An Bilanz-Konto Jan. I 2 Per Bilanz-Konto - -

50000001- 50000001-19 .. - -
[ Jan. I 2 Per Bilanz-Konto 5000000[-

Kassa-Konto. Raben. 

19 .. 
An Bilanz-Konto 70760 40 Jan. 1/31 Per verschiedene 

" verschiedene Schuldner 2 10130 30 
Glli.ubiger 2 13150 - Febr. 1/28 " " " usw. 4 8821 -

..!!... " "UBW. 4 12010 80 Dez. 31 " Bilanz-Konto 76969 90 

95921120 95921120 - -
An Bilanz-Konto 76969[90 [ 

Kontokorrent-Konto. Raben. 

19 .. 
An Bilanz-Konto I 45677 15 Jan. 2 Per Bilanz-Konto 70189 30 
" verschiedene Jan. 1/31 " verschiedene 

Glil.ubiger 5 30852 40 Schuldner 5 30210 80 
" " "usw. 7 24000 - Febr. 1/28 " " "usw. 7 10213 -
" Bilanz-Konto 22137 60 " Bilanz-Konto 12054 05 

122667115 19 .. 122667115 -
12054[05 

-
22137[60 An Bilanz-Konto Jan. I 2 Per Bilanz-Konto 

Provisions-Konto. Raben. 

19 .. 
An verschiedene 15 731 50 Jan. 1/31 Per verschiedene 15 2566 10 

Glli.ubiger Schuldner 

" " " usw. 16 120 70 Febr. 1/28 " " " usw_ 16 1812 60 
" Gewinn- und 3526 50 _/-Verlust-Konto - ---i--

- 4378170 - 4378 170 
I I 

Effekten-Konto. Raben. 

19 .. 
An Bilanz-Konto 70318 90 Jan. 1/31 Per verschiedene 12 
" verschiedene Schuldner 12349 20 

Glli.ubiger 12 1612 50 Febr. 1/28 " " "usw. 13 12300 -
" " " usw. 13 2000 - Dez. 31 " B ilanz-Konto 51082 20 
" Gewinn- und 

-~ Verlust-Konto 1800 --
75731140 75731140 

AnBilanz-Konto I 51082[20 I 
-

I --I 
USW. 
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bestande und Verpflichtungen ist, sondern auf Gewinn- und VerluBt-Ronto 
(siehe Provisions-Ronto im Beispiel 161). 

Bei den Bestandserfolgskonten (z. B. Effekten-Konto) miissen zwei Ab
schluBbuchungen vorgenommen werden. Zunachst werden die Bestande auf der 
Habenseite eingesetzt und "per Bilanz-Konto" libertragen, alsdann wird der 
verbleibende Saldo, der den Gewinn oder Verlust darstellt, auf derjenigen Seite 
eingesetzt, wo die Summe geringer ist, und auf Gewinn- und Verlust-Konto 
libertragen (siehe Effekten-Konto im Beispiel 161). Der AbschluB erfolgt also 
in derselben Weise wie derjenige der Skontren, nur mit dem Unterschied, daB 
hier jedes einzelne Konto (z. B. Harpener Aktien) abgeschlossen wird, im 
Hauptbuch jedoch nur ein gemeinsames Konto fiir alle Wertpapiere besteht. 

Die Einsetzung der Bestande auf den Bestandserfolgskonten erfolgt 
ebenfalls nach den Inventarverzeichnissen, die auch Skontroausziige 
genannt werden. Diese werden gewohnlich monatlich an Hand der Skontren 
aufgestellt und, wie wir gesehen haben (S.118), soweit sie effektive Werte ent
halten, auch mit den vorhandenen Istbestanden abgestimmt. Es werden jedoch 
Inventarverzeichnisse nicht nur liber die effektiven Werte (Kasse, Kupons, 
Sorten, Wechsel, Schecks, Effekten) angefertigt, sondern auch liber die rech
nungsmaBigen Werte des Kontokorrent-Kontos. Gleichgiiltig ist also, ob diese 
Werte liber ein Bestands- oder Bestandserfolgskonto gebucht werden. Als 
Inventarverzeichnis fiir die Kontokorrent-Forderungen und -Verpflichtungen 
dienen gewohnlich die jeweilig nach AbschluB der Kontokorrente angefertigten 
und auf S. 728 beschriebenen Saldenlisten. Natiirlich miissen solche Listen 
zum Zwecke der Eintragung der Bestande in das Hauptbuch auch fiir die
jenigen Kontokorrent-Ronten angefertigt werden, deren Inhaber Ronto
ausziige und Zinsabrechnungen nicht erhalten, wie es bei den Nostrokonten 
der Fall ist. In die Inventarverzeichnisse der Sachkonten (Rupon:Konto, 
Wechsel-Konto, Effekten-Konto usw.) werden gewohnlich nicht nur die Be
standsalden vom MonatsschluB eingesetzt, sondern auch die alten Salden zu 
Beginn des Monats, dann die SoIl- und Habenumsatze und der neue Saldo. 
Dabei werden z. B. beim Effekten-Konto die am Monatsende abzunehmenden 
und zu liefernden Werte beriicksichtigt. Zuweilen wird auch der .sich aus 
den einzelnen Konten der Skontren ergebende Gewinn oder Verlust ausge
wiesen. Die einzelnen Spalten werden addiert und mit dem Sammeljournal 
oder Hauptbuch verglichen (s. S. 737). Die Inventarverzeichnisse des letzten 
Monats des Geschaftsjahres werden in der Reihenfolge der Bilanzkonten 
gesammelt und zu einem Buch zusammengeheftet. Die Listen liber die Auf
nahme der Istbestande werden gewohnlich beigefiigt. In Betrieben mit mehre
renNiederlassungen wird inder Regel noch eine zusammenfassendeAufstellung 
des Gesamtinventars an Hand der von der Zentrale angefertigten und von 
allen Niederlassungen eingereichten Inventarverzeichnisse hergestellt. Siimt
liche Schriftstiicke werden dann zusammengeheftet. 

Die Abschlu.6posten im Hauptbuche (Per Bilanz-Konto, An Gewinn- und 
Verlust-Konto usw.) miissen ebenfalls in das AbschluB-Grundbuoh ein-
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getragen werden. Die Bilanz selbst sowie die Gewinn- und Verlustrechnung 
werden in ein besonderes Buch, das Bilanz buch, eingetragen. Sie miissen von 
der Leitung der Bank unter Angabe des Datums unterzeichnet werden. Der 
Saldo des Gewinn- und Verlust-Kontos wird auf Bilanz-Konto iibertragen. 

Der AbschluB der wichtigsten Sachskontren ist schon bei der Darstellung 
der Buchfiihrung in den einzelnen Abteilungen erortert worden. Es wurde 
auch schon erwahnt, daB man einige Erfolgskonten, z. B. das Zinsen-Konto, 
Provisions-Konto und das Unkosten-Konto in vielen Banken spezialisiert, 
also z. B. fiir die Zinsgewinne aus Wechselgeschaften oder die Provisionen aus 
Effektengeschaften besondere Konten anlegt; ebenso fiir bestimmte Handlungs
unkosten, wie Miete, Heizung usw. Diese Unterkonten werden haufig in den 
Hilfsbiichern eingerichtet, in die die einzelnen Posten nach den Belegen ge
bucht werden, und die ebenfalis als Skontren anzusehen sind. Aus den Grund
biichern werden dann diese Posten in das Sammeljournal und von hier in das 
Hauptbuch auf das entsprechende Gesamtkonto (Zinsen-Konto, Provisions
Konto, Unkosten-Konto) iibertragen. Zuweilen werden aber fiir diese Unter
konten oder einen Teil auch besondere Hauptbuchkonten gefiihrt, und erst 
bei der Veroffentlichung der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine Zusam
menfassung vorgenommen. Haufig kommt es vor, daB auf den Konten der 
Hilfsbiicher Betrage erscheinen, die erst ins nachste Geschaftsjahr gehoren. 
Angenommen, die Bank bezahlte die Miete ihrer Biiroraume fiir eine langere 
Zeit im voraus, z. B. am 1. Oktober fiir ein ganzes Jahr, so wiirde beim Ab
schIuG zum 31. Dezember die Gewinnziffer des laufenden Jahres um 3/4. des 
Mietbetrages geschmlilert werden. Andererseits wiirde diese Summe dem Ge
winn des nachsten Jahres zugute kommen. Um dies zu vermeiden, pflegt man 
daher solche Posten auf ein besonderes Konto zu iibertragen, auf das "tran
sitorischeKonto", zuweilen auch "Conto a nuovo" (Konto fiir neue Rech
nung) genannt. Der Mietbetrag fiir 3/4. Jahre wiirde in unserem Falle im Hand
lungsunkosten-Konto gegengestellt werden (siehe Beispiel 162). 

19 .• 
Okt. 1 

19 •• 
Daz.31 

19 •• 

Jan. 2 

Beispiel Nr. 162. 

Handlungsunkosten-Konto. 

An Miete fir 1 Jahr 120000 Dez. 31 Per transitorisches 1
19 .. 

Konto fur Miete v. 
1. /1. 12 bis 1. /10. 12. 

Transitorisches Konto. 

19 •. 
An HandlUDgs. Dez.31 Per Saldo ........ 

unkosten-Konto: ~-Miete v. 1./1. 12 
bis 1./10. 12 ... 90000 -

90000 - --
An SaIdovortrag .• 90000 

90000 

90000 

90000 
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Das transitorisohe Konto wird gewohnlioh als Konto des Kontokorrents 
gefiihrt. Sein Saldo wird daher wie bei jedem anderen Konto des Konto· 
korrents festgestellt und auf neue Reohnung vorgetragen. Daduroh kommt 
er mit in die Zusammenstellung aller Sohuldner und Glaubiger (Saldenliste) 
und bildet somit einen Teil der Gesamtsumme, die als Forderungen oder Ver· 
pfliohtungen in die Bilanz eingesetzt wird. 

Die Gesamtziffern der sioh aus den Skontren ergebenden Umsatze werden 
m.onatlioh mit den in das Hauptbuoh eingetragenen Umsatzzahlen vergliohen. 
Die Abstimmung kann auoh einfaoher an Hand der Inventarverzeiohnisse 
erfolgen, wenn diese, wie es gewohnlioh gesohieht, mit dem Skontro, naoh dem 
sie hergestellt werden, vergliohen werden. Da die Buohungen in das Hauptbuoh 
naoh den Sammeljournalen erfolgen, wird daduroh festgestellt, ob bei den 
Eintragungen in das Sammeljournal alle Posten auf die riohtigen Konten ge· 
braoht worden sind. Wie oben erwahnt wurde (S. 739), werden zur Kontrolle 
der Buohungen in die Sammeljournale Tagesbilanzen oder Monatsbilanzen 
angefertigt, in denen die Summen alIer Soll- und Habenposten jedes Kontos 
zusammengestellt werden. Die Gesamtsumme samtlioher Sollbetrage und 
Habenbetrage in diesen Bilanzen muB dann iibereinstimmen. Daduroh ist 
jedooh nioht festgestellt, ob die Posten auf die riohtigen Konten der Sammel
journale gebraoht worden sind. Angenommen, der Buohhalter irre sioh bei 
der "Obertragung in das Sammeljournal, indem er z. B. eine Summe von 
10000 RM. falsohlioh dem Effekten-Konto gutsohreibe, statt dafiir das Pro
visions-Konto zu erkennen. Die Gesamtsumme am SohluB des Monats ergibt 
dann auf dem Provisions-Konto 10000 RM. weniger, auf dem Effekten-Konto 
10000 RM. mehr. Die Summen samtlioher Soll- und Habenspalten stimmen aber 
dennooh iiberein, da die Ziffern sioh nur versohoben haben. Solohe Fehler wer· 
den duroh die Abstimmung der Skontren mit den Hauptbuohkonten entdeckt. 

Die fiir die Reiohsbank und zur Veroffentliohung bestim:mten monat
liohen Bilanziibersiohten werden meist naoh den Inventarverzeiohnissen 
bzw. Saldenlisten des Kontokorrents (s. S. 728) hergestellt. Die Saldenlisten 
werden dann zu diesem Zweok monatlioh aufgestellt. Eine "Obertragung aus 
dem Hauptbuoh ist, solange es nioht abgesohlossen ist, nur moglioh, wenn die 
bisherigen Umsatze einsohlieBlioh der vorgetragenen Bestande mit. Bleistift 
addiert werden. Ein monatlioher AbsohluB des Hauptbuohes findet aber zu 
diesem Zweoke nioht statt. Die monatliohen Rohbilanzen (s. S. 741) konnen, 
da sie nur die Umsatze angeben und nioht die schwebenden Posten (z. B. ab
zunehmende und zu liefernde Effekten) beriioksiohtigen, nioht herangezogen 
werden. Auoh enthalten sie nioht eine Trennung der Umsatze naoh den ver
sohiedenen Arlen der Kontokorrent-Konten, wie sie in dem Bilanzsohema ver
langt werden (siehe S. 751). SohlieBlioh miiBten die alten Salden getrennt fest
gestellt werden, um die neuen Salden zu ermitteln. 

Die von den Banken fiir den internen Verkehr hergestellten Halbjahrs
bilanzen (siehe S.697) werden meist ebenfalls ohne AbsohluB der Haupt
buohkonten an Hand der Inventarverzeiohnisse hergestellt. Ein AbsohluB 
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des Hauptbuches zu diesem Zweck erfolgt nur selten; man zieht es vor, die 
Ubertragungen auf Bilanz-Konto und Gewinn- und Verlust-Konto nur am 
SchluB des Geschaftsjahres vorzunehmen. 

1st die Bilanz vollendet, so wird sie vom Leiter der Hauptbuchhaltung 
der Geschaftsleitung vorgelegt. Diese veranlaBt noch einige Anderungen, 
z. B. in bezug auf die Aufnahme der Wertpapiere, um stille Reserven zu 
bilden, oder friihere Reserven dieser Art durch Einsetzung zu hoheren Kursen 
aufzulosen. Diese diirfen aber nicht iiber den Anschaffungskursen oder den 
Kursen des Bilanztages liegen. Auch bestimmt die Geschaftsleitung z. B. 
die Hohe der Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen. Nicht eintreib
bare Forderungen sind natiirlich vollstandig abzusetzen. Dies geschieht meist 
in der Form, daB sie mit dem Mindestbuchwert von einer Reichsmark ein
gesetzt werden, um sie nicht ganz aus den Biichern verschwinden zu lassen 
(Buchung pro memoria). Diese Abschreibungen erfolgen zweckmaBig iiber ein 
besonderes Abschreibungs-Konto oder ein Delkredere-Konto. Sofern die Ban
ken, wie es leider allgemein geschieht, die Verluste auf Kontokorrent-Konto in 
den veroffentlichten Bilanzen nicht angeben, sondern nur die Abschreibungen 
auf Grundstiicke, Mobilien usw. ausweisen, muB der AbschluB des besonderen 
Abschreibungs-Kontos oder des Delkredere-Kontos iiber eine Gewinn- und Ver· 
lust-Konto erfolgen. So kann z. B. das Provisions-Konto, Zinsen-Konto oder 
Effektenertragnis-Konto fiir diese Verluste belastet werden. Natiirlich vermag 
man alsdann aus diesen Erfolgskonten an Hand der gedruckten Bilanz nicht 
die tatsachlichen Gewinne der Bank zu erkennen. Bei den in Form der Aktien
gesellschaft betriebenen Banken tritt vor der Veroffentlichung der Bilanzen 
noch der Aufsichtsrat zusammen, um die Bilanz zu genehmigen und iiber die 
Gewinnverteilung zu beschlieBen. Alsdann wird die Generalversammlung 
einberufen, die iiber die Genehmigung der Jahresbilanz und der Gewinn
verteilung zu beschlieBen hat (§ 260 HGB.). Der endgiiltige AbschluB des 
Bilanz-Kontos und des Gewinn- und Verlust-Kontos im Hauptbuch wird 
erst nach der Generalversammlung vorgenommen. Vorher werden die Ziffern 
nur provisorisch festgestellt. 

5. Wie liest man eine Bankbilanzl 
Die Frage, wie eine Bankbilanz zu lesen ist, d. h. welche Schliisse aus 

den veroffentlichten Zahlen zu ziehen sind, kann erst beantwortet werden, 
wenn man sich klar dariiber ist, inwieweit die Bilanz iiberhaupt Einsicht in 
den Geschaftsbetrieb eines Unternehmens zu geben in der Lage ist, und ob im 
besonderen die Form, in der die Veroffentlichung von den Kreditbanken zu 
gesohehen pflegt, ausreicht, um eine Unterlage zur Beurteilung der geschaft
lichen Verhaltnisse der Gesellschaft zu gewahren. Der Begriff Bilanz soli auch 
in diesem Zusammenhang nicht in dem engen Sinne der Vermogensaufstellung 
verstanden werden, sondern in dem weiteren Sinne des Jahresabschlusses, 
einschlieBlich der Gewinn- und Verlustrechnung. 
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Schon bei Erorterung der Bilanzarbeiten haben wir gesehen, daB das 
Bilanz-Konto das Ausgleichs-Konto fiir eine Reihe von Konten des Haupt
buches ist, daB also nur die Bestande an Vermogenswerten in der Bilanz 
erscheinen. Die Umsatze auf den einzelnen Konten treten im Bilanz-Konto 
nic.ht zutage. 1m allgemeinen bilden die Umsatze jedoch ein wesentliches 
Moment zur Beurteilung der Geschaftslage des Unternehmens. Erst wenn 
man weiB, wie hooh die Umsatze sind, die mit Hilfe eines bestimmten Kapitals 
erzielt worden sind, kann man beurteilen, ob sich das Geschaft giinstig oder 
ungiinstig entwickelt. Die Angabe der Gewinn- oder Verlustziffern reicht 
nicht ohne weiteres aus. Ein Unternehmen kann hohe Gewinne erzielt haben, 
und dennoch kann sich der Geschaftsumfang stetig verkleinern. Eine giinstige 
Wirtschaftslage kann voriibergehend den groBen Nutzen zur Folge gehabt 
haben; umgekehrt kann eine Schmalerung der Gewinnziffern auch bei Er
weiterung des Kundenkreises eintreten. Das ist z. B. der Fall, wenn starke 
Konkurrenz zur ErmaBigung der Verkaufspreise zwingt. Mit gewisser Wahr
scheinlichkeit laBt sich ohne Angabe von Umsatzziffern ein SchluB nach dieser 
Richtung hochstens dann ziehen, wenn trotz allgemein giinstiger Konjunktur 
eine groBe Anzahl von Gesellschaften desselben Industrie- oder Handels
zweigs besonders niedrige Ertragnisse erzielt. Vergleiche zwischen Umsatz und 
Gewinn, sowie zwischen dem Umsatz und den einzelnen Bilanzziffern sind 
daher fiir die Beurteilung eines Unternehmens sehr haufig von groBer Be
deutung. Bei den Banken liegen die Dinge allerdings anders. Man kann zwar 
aus der Veranderung der Gesamtumsatzziffer im Vergleich zu der friiherer 
Jahre oder anderer Banken ungefahr ersehen, ob der Geschaftsumfang der 
Bank eine Zunahme oder einen Riickgang erfahren hat. Die Angabe der 
einzelnen Kontenumsatze nach dem Hauptbuch hat aber bei den Banken sehr 
wenig Wert. Von der Unmoglichkeit, aus dem Umsatz auf Wechsel-Konto 
einen SchluB auf den auf diesem Konto erzielten Gewinn zu ziehen, war 
schon die Rede. Eine Bank kann einen hohen Umsatz auf Wechsel-Konto 
dadurch erzielen, daB sie die Wechsel rediskontiert, ohne dabei groBe Gewinne 
zu haben. Umgekehrt kann eine Bank bei verhaltnismaBig kleiner Umsatz
ziffer hoheren Gewinn erzielen, wenn sie die Wechsel bis zur Falligkeit in ihrem 
Portefeuille behalt (s. S. 312). Auch erscheinen im Umsatz auf Wechsel-Konto 
die zum Inkasso hereingenommenen und an die Inkassostellen wieder aus
gegangenen Wechsel. An diesen Geschaften werden aber Zinsgewinne iiber
haupt nicht erzielt. Um die Rohe des fiir die Diskontierung von Wechseln 
verwendeteri Kapitals feststellen zu konnen, ware eine getrennte Angabe der 
von der Bank diskontierten und rediskontierten Wechsel unter Hervorhebung 
der einzelnen Daten erforderlich. Ebenso unberechtigt ware es, die Umsatze 
auf Kontokorrent-Konto etwa mit den Einnahmen auf Zinsen-Konto und auf 
Provisions-Konto zu vergleichen und daraus Schliisse auf die Rentabilitat zu 
ziehen; selbst dann, wenn die Zins- und Provisionseinnahmen, die durch 
die auf Kontokorrent-Konto erscheinenden GescMfte entstehen, getrennt 
gebucht werden, a]so nicht auf einem gemeinsamen Zinsen-Konto und Pro-
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visions-Konto mit den Zinsen und Provisionen aus anderen Geschaften ver
mengt werden. Denn im Umsatz des Kontokorrent-Kontos erscheinen so viele 
Posten, die z. B. durch Uberweisungen zustande gekommen sind, also keinen 
Ertrag bringen, daB der Umsatz auf diesem Konto nicht mit dem Gewinn 
auf Zinsen- oder Provisions-Konto verglichen werden kann. 

Ebensowenig ist der Gewinn auf Effekten-Konto mit den Umsatzen auf 
diesem Konto zu vergleichen. Denn auf Effekten-Konto erscheinen nicht nur 
die eigenen Geschafte der Bank, sondern auch die Geschafte mit der Kund
schaft, wobei der Gewinn der Bank in das Provisions-Konto flieBt. 

Aus den Bilanzpositionen allein Ruckschlusse auf die Geschafts
entwicklung zu ziehen, ist ebenfalls gewagt. So kann z. B. eine Zu- oder Ab
nahme der Wechselbestande dadurch entstanden sein, daB eine Flussigkeit 
am Geldmarkt gegen Ende des Jahres der Bank Veranlassung gab, einen um
fangreichen Bestand an Wechseln in ihrem Portefeuille zu behalten, wahrend 
sie vielleicht im Jahre zuvor infolge hoherer Zinssatze einen groBen Teil bei 
der Reichsbank rediskontiert hatte. Eine Vermehrung der Effekten- oder 
Konsortialbestande gegenuber dem Vorjahr braucht nicht auf Gesohafts
erweiterung schlieBen zu lassen. Infolge schlechter Borsenkonjunktur kann 
die Bank verhindert worden sein, einen Teil ihrer Effekten zu verkaufen; das 
wiirde also gerade zu einem ungunstigen Urteil uber die Bilanz AnlaB geben 
konnen. Auch kann die Bank eine Aufwartsbewegung an der Borse dazu be
nutzt haben, einen Teil ihrer Effekten mit Gewinn zu verkaufen, so daB um
gekehrt aus der Verminderung der Bestande in der Bilanz nicht ohne weiteres 
gesohlossen werden kann, daB der Geschaftsumfang der Bank sich verringert 
habe. Hoohstens kann aus einer Vermehrung der Schuldner oder der Glaubiger 
auf Zunahme der Kundschaft geschlossen werden, aber auch hierbei ist Vor
sicht am Platze. Zunachst ist zu berucksichtigen, daB die Bilanz doch nur 
den Vermogensstand an einem Tage des Jahres angibt; gar zu leicht kann 
also im Laufe des Jahres das Bild ein ganz anderes gewesen sein. Allerdings 
ist die Entwicklung der Bilanzziffern wahrend des Geschaftsjahres aus den 
monatlich veroffentlichten Bilanzu bersich ten ersichtlich, und darin besteht 
gerade teilweise ihr Wert, daB man bei der Betrachtung der Jahresabschlusse 
derjenigen Kreditbanken, die solche Monatsbilanzen veroffentlichen, nicht 
mehr allein auf die Jahresziffern angewiesen ist. Andererseits ist aber seit 
einigen Jahren das Urteil uber die Ursachen einer Vermehrung der Glaubiger
ziffern dadurch erschwert worden, daB hierin auch die Kredite enthalten sind, 
die von den Banken im Auslande genommen werden. Eine Zunahme jener 
Ziffern deutet also nicht mehr an, daB die freien Gelder des Publikums der 
Bank in erhohtem MaBe zugeflossen sind. Sie kann vielmehr dadurch ent
standen sein, daB die Bank selbst - vielleicht gerade zum Ausgleich eines 
Ruckganges jener fremden Gelder - gegenuber der Vergleichszeit (z. B. dem 
Vorjahre) mehr auslandische Verpflichtungen eingegangen ist. Ebenso braucht 
auch das Anwachsen der Schuldner nicht mit einer Ausdehnung des Kredit
geschafts zusammenzuhangen. Es kann z. B. infolge einer Verschlechterung 
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del' Wirtschaftslage die Riickzahlung eines Teiles del' gewamten Kredite 
durch die Kundschaft erschwert worden sein - die Kredite sind, wie es in 
del' Praxis heiBt "eingefroren" -, odeI' es konnen einzelne besonders groBe 
Kredite gewahrt worden sein; eine Tatsache, die keineswegs immer giinstig 
zu beurteilen ist, sondern im Gegenteil gefahrlich sein kann, wenn die Zah
lungsfahigkeit diesel' Schuldner nicht vollig zweifelsfrei ist. Es geht hieraus 
hervor, daB man aus den Schuldner- und Glaubigerziffern einer Bankbilanz 
ohne nahere Erlauterung iiberhaupt keine zuverlassigen Schliisse ziehen kann. 
Del' "Oberblick wird jedoch durch den schon erwahnten MiBstand wesentlich 
erschwert, daB die Banken ihre Verluste an Schuldnern nicht auf einem 
besonderen Abschreibungs- oder Delkredere-Konto ausweisen, sondern BUS 

den Gewinnen auf Provisions-, Zinsen-Konto usw. VOl' deren Ausweis decken 
(s. S. 747). Es lassen sich daher aus diesen Gewinnen auch nicht zuverlassige 
Schliisse in del' Richtung ziehen, ob eine Bank bei del' Anlage derihr yom 
Publikum zugeflossenen Gelder (del' "fremden Gelder") eine angemessene 
odeI' vielleicht zu geringe odeI' zu hohe Verzinsung erzielt hat. 

Die Schwierigkeiten bei del' Beurteilung einer gedruckten Bilanz ergeben 
sich also sowohl daraus, daB die Bilanz aIs solche keinen vollstandigen Ein
blick in die geschaftlichen Verhaltnisse des Unternehmens gewahren kann, 
sowie aus den Gepflogenheiten del' Gesellschaften, die meist bestrebt sind, 
del' Offentlichkeit diesen Einblick zu erschweren. Nun verlangt das Gesetz 
allerdings eine Erganzung del' Bilanzziffern durch den Geschaftsbericht. 
Nach § 260 HGB. hat del' Vorstand in den ersten drei Monaten des Geschafts
jahres fiir das verflossene Geschaftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn- und Vel'
lustrechnung sowie einen den Vermogensstand und die Verhaltnisse del' Ge
sellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemer
kungen del' Generalversammlung vorzulegen. 1m Gesellschaftsvertrag (Statut) 
kann eine andere Frist, jedoch nicht iiber die Dauer von Bacha Monaten hinaus 
bestimmt werden. Nach § 263 HGB. sind diese Vorlagen mindestens zwei 
Wochen VOl' del' Generalversammlung zur Einsicht del' Aktionare auszulegen, 
und es ist jedem Aktionar auf Verlangen Abschrift hiervon zu erteilen. Die im 
Gesetz enthaltene Redewendung "einen den Vermogensstand und die Vel'. 
hiiJ.tnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht" gibt abel' den Gesellschaften 
in bezug auf die Art del' Berichterstattung allzu groBe Freiheiten. Tatsii.chlich 
gewahren auch die veroffentlichten Geschaftsberichte del' Aktiengesellschaften 
keinen geniigenden Einblick in die Lage des Unternehmens. Sie enthalten 
meist nur einige allgemeine Betrachtungen iiber die wirtschaftliche Lage, 
einige Erlauterungen zu den Bilanzziffern und die Antrage des Aufsichtsrats 
fiir die Generalversammlung iiber die Verteilung des Reingewinns an die 
Aktionare, die Zuweisungen an die offenen Reserven usw. Nur verhaltnismaBig 
wenig Gesellschaften teilen die im Berichtsjahr erzielten Wertumsatze mit. 

Die monatlichen Bilanziibersichten haben, wie erwahnt (S. 749), die Mog
lichkeit einer Beurteilung der Entwicklung der Bank wahrend des Geschafts
jahres geschaffen. Sind diese Bilanzen auch nicht zum 31. Dezember auf-
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zustellen, so werden doch auch die Jahresbilanzen, fiir die bei fast samt
lichen Kreditbanken dieser Termin in Betracht kommt, nach dem Muster der 
monatlichen "Obersichten aufgestellt. .Allerdings sind einige Sonderangaben 
zu den Bilanzpositionen in den im "Deutschen Reichsanzeiger" veroffent
lichten Bilanziibersichten, jedoch nicht in den verofientlichten Jahres
bilanzen enthalten. Durch die monatlichen Bilanziibersichten ist nament
lich erreicht worden, daB die Bilanzierung im wesentlichen einheitlich ist. 
Das ist aber von besonderer Bedeutung. Die Bilanz einer Bank kann dem 
AuBenstehenden keinen "Oberblick verschaffen. Vielmehr ist hierzu der Ver
gleich mit den Bilanzen einer groBeren Zahl anderer Banken neben dem 
Vergleich mit den Angaben friiherer Jahre notwendig. Hierfiir ist aber die 
Einheitlichkeit der Bilanzierung unbedingt notwendig. 

Das Muster fiir die monatlichen Bilanziibersichten der Kreditbanken 
und somit auch fiir deren Jahresbilanzen hat folgenden Wortlaut: 

Aldiva. 
1. Nicht eingezahltes Aktien- bzw. Betriebskapital. 
2. Kasse, fremde Geldsorten und fii.llige Zins- und Dividendenscheine. 
3. Guthaben bei Noten- und Abrechnungs- (Clearing-) Banken, 

davon entfallen auf deutsche Notenbanken allein 
4. Schecke, Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen: 

a) Schecke und Wechsel (mit AusschluB von b-e); 
b) unverzinsliche Schatzanweisungen und Schatzwechsel des Reichs und der 

Lander; 
davon bei der Reichsbank rediskontabel 

c) eigene Akzepte; 
d) eigene Ziehungen; 
e) Solawechsel der Kunden an die Order der Bank. 

5. Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen mit Fii.lligkeit bis zu 3 Monaten; 
davon innerhalb 7 Tagen fii.llig. 

6. Reports und Lombards gegen biirsengii.ngige Wertpapiere; 
davon entfallen auf Reports allein 

7. Vorschiisse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren: 
a) Rembourskredite, 

1. sichergestellt durch Fracht- oder Lagerscheine 
2. sichergestellt durch sonstige Sicherheiten, 
3. ohne dingliche Sicherstellung; 

b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfii.ndung bestimmt bezeichneter markt
gii.ngiger Waren. 

8. Eigene Wertpapiere: 
a) AnIeihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Lii.nder; 
b) sonstige bei der Reichsbank und anderen Zentralnotenbanken beleihbare Wert

papiere; 
c) sonstige biirsengangige Wertpapiere; 
d) sonstige Wertpapiere. 

9. Konsortialbeteiligungen. 
10. Dauemde Beteiligungen bei anderen Banken und Bankfirmen. 
11. Debitoren in laufender Rechnung; 

davon entfallen auf Kredite an Banken, Bankfirmen, Sparkassen und sonstige 
Kreditinstitute. 
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Von der Gesamtsumme (Pos.ll) sind gedeckt: 
a) durch bOrsengii.ngige Wertpapiere, 
b) durch sonstige Sicherheiten. 

12. Langfristige Ausleihungen gegen hypothekarische Sicherung oder gegen Kommunal-
deckung. 

13. BankgeMude. 
14. Sonstige Immobilien. 
15. Sonstige Aktiva. 

A ullerdem: Aval- und Biirgschaftsdebitoren. 

Passin. 
1. Aktienkapital bzw. Betriebskapital. 
2. Reserven. 
3. Kreditoren: 

a) Beitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite; 
b) deutsche Banken, Bankfirmen, Sparkassen und Bonstige deutsche Kredit

institute; 
c) sonBtige Kreditoren. 

Von der Gesamtsumme der Kreditoren (mit AusBchlull von a) sind: 
1. iunerhalb 7 Tagen fiiJIig; 
2. dariiber hinauB biB zu 3 Monaten fiiJ1ig; 
3. nach mehr als 3 Monaten fjjJlig. 

4. Akzepte. 
5. Langfristige Anleihen bzw. Darlehen: 

a) Hypothekenpfandbriefe und Kommunalobligationen im Umlauf; 
b) SonBtige. 

6. Sonstige PasiBva. 
Aullerdem: Aval- und Biirgschaftsverpflichtungen. 

Eigene IndosBamentsverbindlichkeiten: 
a) aus weiterbegebenen Bankakzepten; 
b) aus Solawechseln der Kunden an die Order der Bank; 
c) aua sonatigen Rediskontierungen. 

Von der Gesamtsumme (a + b + c) sind in spatestens 14 Tagen fiiJ.lig. 
Eigene Ziehungen iiberhaupt; 

davon fiir Rechnung Dritter. 

Ein Vergleich mit der auf S. 768/769 wiedergegebenen Bilanz der Deut
schen Bank und Disconto- Gesellschaft fiir 1929 zeigt, daB in dieser 
z. B. die Angabe der Guthaben bei den deutschen Noten- und Abrechnungs
banken fehlt, also auch die Hohe der auslandischen Guthaben hei diesen 
Banken nicht erkennbar ist. Ferner fehlt die Angabe der innerhalb sieben 
Tagen falligen Nostroguthaben, die Trennung der Reports von den Lombards 
sowie der Kredite an Banken und ahnliche Kreditinstitute von den iibrigen 
Schuldnern. 

Zu dem Muster der monatlichen Bilanziibersichten hat das Reichs
wirtschaftsministerium im Deutschen Reichsanzeiger vom 15. Marz 1928 
einige Erlauterungen veroffentlicht, die bei der folgenden Darstellung der 
einzelnen Bilanzpositionen, soweit sie von Bedeutung sind, beriicksichtigt 
werden. 

Die Zusammenfassung des Barbestandes (Kasse), der fremden Geld
Borten und der Zins- und Dividendenscheine erfolgte wohl, weil auch 
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Sorten und KUPons im allgemeinen sofort eingelost werden konnen. Auf eine 
Trennung braucht auch fiir die Bilanzkritik kein besonderer Wert gelegt zu 
werden; es sei denn, daB die Bank sehr groBe Bestiinde an fremden Geld
sorten oder in auslandischer Wiihrung zahlbarer Kupons besitzt, die nur 
in La.ndern mit bedeutenden Schwankungen des Wiihrungskurses zahlbar 
sind und d~ren Besitz daher ein erhebliches Risiko in sich birgt. Nicht 
ohne Bedeutung ware eine Trennung, wenn man die Frage unter allge
meinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Es ist von Wich
tigkeit, zu wissen, ein wie groBer Teil der sofort fiilligen fremden Gelder 
(Depositengelder und sonstigen Glii.ubiger) die Banken in der Regel als 
Kassenbestand halten. Aus einer solchen Berechnung vermag man durch 
Vergleich verschiedener Jahresergebnisse ungefahr zu erkennen, wie groB 
die Einschrankung des Bargeldumlaufes durch eine stiirkere Vermehrung des 
Depositenverkehrs ist. Je groBer die Summe der sofort fiilligen Depositen
gelder und sonstigen Kreditoren einer Bank ist, desto groBer wird auch ihr 
Kassenoostand sein miissen, weil sie darauf gefaBt sein muB, daB entsprechend 
hohere Summen bei ihr abgehoben werden. Freilich wird der Barbestand um 
so groBer sein miissen, je mehr Niederlassungen eine Bank unterhiilt, weil 
jede einzelne Niederlassung eine Reserve an Barmitteln fiir etwaige unvor
bereitete Anforderungen besitzen muB. Da aber der Bestand an fremden 
Geldsorten, Kupons und Dividendenscheinen im Vergleich zum Kassen
bestand in der Regel nicht erheblich ist, ist eine solche Trennung nicht un
bedingt notig. Noch nicht faIIige deutsche oder auslii.ndische Zins- und Divi
dendenscheine sind unter den "eigenen Wertpapieren" aufzunehmen. 

Die Guthaben bei Noten- und Abrechnungsbanken gehi:iren 
eigentlich zu den sonstigen Schuldnern (Debitoren) der Banken. Ihre getrennte 
Angabe ist aber erforderlich, weil sie im Gegensatz zu diesen regelmiiBig sofort 
fliissig zu machen sind. Unter Abrechnungsbanken werden nach den Erliiute
rungen des Reichswirtschaftsministeriums solche Banken verstanden, bei 
denen die Ergebnisse aus der Abrechnung einer gemeinsamen Abrechnungs
stelle von Bankfirmen endgiiltig verbucht werden. Neben der Reichsbank 
kommen also fiir Berlin nur die Bank des Berliner Kassen-Vereins in Betracht. 
Auch die Guthaben auf Postscheck-Konto sind in diese Position aufzunehmen, 
obgleich das Postscheckamt keine Abrechnungsstclle in dem erwahnten Sinne 
ist. Die Guthaben bei ausliindischen Noten- und Clearingbanken diirfen nur 
insoweit aufgenommen werden, als sie von auslii.ndischen Zweigstellen deut
scher Banken bei jenen Banken ihres Landes als Abrechnungs- oder Kassen
reserve gchalten werden. 

Von den Schecks und Wechseln sind die kurzfristigen (unverzins
lichen) Schatzanweisungen des Reiches und der Einzelstaaten (Schatz
wechsel) getrennt aufgefiihrt. Die verzinslichen Schatzanweisungen sind 
im Effektenbestand enthalten. Die Notwendigkeit einer Trennung dieser bei
den Wertpapiere, andererseits die ZweckmaBigkeit einer Einordnung der 
Schatzscheine in die Gruppe Schecks und Wechsel ergibt sich daraus, d~B die 
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Schatzscheine bis zum Betrage von insgesamt 400 Millionen Reichsmark 
von del' Reichsbank diskontiert werden (s. S. 16), so daB sie, unter del' An
nahme, daB diese Summe bei del' Reichsbank noch nicht erreicht ist, zu den 
fliissigen Anlagen del' Bank gehOren, wahrend sich die Bank auf die verzms
lichen Schatzanweisungen nur durch Verkauf an del' Borse odeI' durch Lom
bardierung bares Geld verschaffen kann. Dadurch, daB die verzinslichen 
Schatzanweisungen Borsenpapiere sind, ist ihr Besitz auch mit einem Kurs
risiko verkniipft. AIlerdings ist dieses Riaiko angesichts del' Verpflichtung 
des Schuldners, die Anweisungen nach einer bestimmten Anzahl von Jahren 
zuriickzuzahlen, geringer als bei den fundierten Reichs- odeI' Staatsanleihen. 

Del' Wechselbestand wird in dem Bilanzmuster von den eigenen Akzepten 
del' Bank, den eigenen Ziehungen und den Solawechseln del' Kunden an die 
Order del' Bank (d. h. den in diesel' Form gegebenen Biirgschaftswechseln) 
getrennt. Eigene Akzepte haben die Banken nur selten und dann meist nur 
in geringem Umfange in ihrem Besitz. Es kann jedoch vorkommen, daB die 
yom Kunden ausgestellten, von del' Bank akzeptierten Wechsel zunachst 
im Besitze del' Bank verbleiben, bevor sie "getauscht" werden (s. S. 43). Do. 
diese Akzepte, wenn sie etwa nicht diskontiert werden konnen, also im Besitze 
del' Bank verbleiben, den Akzeptkredit, wirtschaftlich betrachtet, zu einem 
gewohnlichen Kontokorrentkredit machen, ist es wichtig, aus den Bilanzen 
ihren Umfang zu ersehen. 

Die "eigenen Ziehungen" kommen dagegen im Verkehr del' mittleren und 
kleineren Banken (GenossenschaftBbanken usw.) haufig VOl'. EinKontokorrent
kredit wird namlich oft in del' Form gewahrt, daB del' Kunde zur Sicherheit 
einen von ihm akzeptierten Wechsel hinterlegt, auf den die Bank als Ausstellel' 
ihre Unterschrift setzt. In del' Praxis wird gewohnlich gesagt, del' Kunde 
hinterlege sein eigenes Akzept. Die Bank ist bei einer solohen Kreditform in 
del' Lage, falls del' Kunde seinen Verpfliohtungen bei Falligkeit des Weohsels 
nioht nachkommt, solort Wechselklage zu erheben, wodurch sioh fiir die Bank 
die auf S. 151 geschilderten Vorteile ergeben. Um diese Vorteile zu genieBen, 
geniigt es allerdings, wenn del' von dem Kunden hinterlegte Wechsel ala 
Depotwechsel ausgestellt ist. Unter einem Depotwechsel (auch Kautions
wechsel genannt) versteht man einen Wechsel, del' nach del' allgemeinen 
Auffassung im Handelsverkehr nur zur groBeren Sicherheit des Wechsel. 
nehmers dient und von diesem nioht weiter begeben wird1). 

Zuweilen pflegen die Banken sioh von ihren Kunden bei Inanspruohnahme 
von Krediten Wechsel mit eigenem Akzept geben zu lassen, um auf diesa 
Weise duroh die Gewahrung des Kredits ihre fliissigen Mittel nioht festzulegen,. 
d. h. um duroh Rediskontierung des W oohsels die verliehene Summe ihren 

1) Nach der herrschenden Judikatur bnn freilich auch beim Depotwechsel, so
fern der Wechselnehmer iiberhaupt einen Anspruch hatte und nicht durch Vereinbarung 
mit dem Schuldner die Begebung des Wechsels ausgeschl088en worden war, ein Einwand 
gegen den wechselmABigen Anspruch nicht hergeleitet werden (siehe Staub, Kommentaf. 
zur Wechselordnung, 11. Auf I., Anm. 28 zu Art. 82). 
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Betriebsmitteln wieder jederzeit zufiihren zu konnen. Der so zustande ge
kommene Kredit hat Ahnlichkeit mit dem .Akzeptkredit, weil in beiden Fiillen 
die fliissigen Mittel der Bank nicht in Anspruch genommen werden. FUr die 
Beurteilung der Bilanz besteht jedoch zwischen beiden Kreditarten ein wesent
licher Unterschied, sofern die mit dem .Akzept des Kunden versehenen Wecheel 
in der Bilanz als Wechselbestand aufgenommen werden. Denn diese Wecheel 
sind keine dem gewohnlichen Handelsverkehr entstammenden Wechsel 
(Handelswecheel), sondern Finanzwecheel. Sie sind daher bei der Reichebank 
nicht rediskontierbar . .Auch haftet aus ihnen neben dem .Akzeptanten nur die 
als .Aussteller fungierende Bank, also nicht wie meist bei den von den Banken 
diskontierten Handelswecheeln der Warenlieferant als .Aussteller, der Waren
Imufer als .Akzeptant und die Bank als Indossant. Da der Wechselbestand 
gewohnlich zu den leicht greifbaren .Aktiven gerechnet wird, ist es durchaus 
notwendig, daB auch die von Kunden bei Inanspruchnahme eines Kredits 
hinterlegten Kautions-, Biirgschaftswechsel usw. nicht mit den diskontierten 
Handelswecheeln in einem Posten zusammen erscheinen. Daher sind diese 
Wecheel (Solawecheel) in einer besonderen Position anzugeben . .Auf Wechsel, 
deren Eingang zweifelhaft ist, werden natiirlich in der Jahresbilanz .Ab
schreibungen vorgenommen. 

Die Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen stellen solche 
Guthaben dar, die eine Bank bei anderen Banken unterhiiJt. Nicht aufzuneh
men sind aber Guthaben bei Noten- und .Abrechnungsbanken; diese gehoren, 
wie oben erwii.hnt, in die besonders hierfiir bestimmte Bilanzrubrik. Der 
groBte Teil der Nostroguthaben besteht aus Forderungen an auslandische 
Banken, die z. B. zum Zwecke von DevisengeschiLften unterhalten werden. 
Jedoch handelt es sich hierbei auch um Betrii.ge, die eine Bank an eine 
andere Bank auf Conto nostro verliehen hat. Sind z. B. in Hamburg die 
Zinssatze haher als in Berlin, so kann aine Berliner Bank Guthaben bei 
einer Hamburger Bank unterhalten, die ihr dann hoher verzinst werden, als 
es in Berlin der Fall ware. Nach den Erlauterungen zum Muster der monat
liohen Bilanziibersichten sind als Nostroguthaben jedoch nur solche Gut
haben zu verstehen, die fiir die Bank eine auch bei langerfristiger Hingabe 
jederzeit realisierbare Reserve bei anderen Kreditinstituten darstellen. Soweit 
diese Guthaben eine Fii.lligkeit von mehr als drei Monaten haben, sind sie 
unter den Debitoren zu verbuchen. Dasselbe gilt von solchen Forderungen, 
die darauf beruhen, daB andere Banken auf ihr Ersuchen Darlehen be
kommen haben. Die Einsetzung der Nostroguthaben in auslandischer W8.hrung 
in der Jahresbilanz erfolgt wie die aller Bilanzposten in fremder Wahrung 
naoh dem Kurse des Bilanzstichtages. 

Unter den Reports und Lombards gegen borsengangige Wert
papiere erseheinen zunaohst die auf Grund von Prolongationsgesohaften 
mit der Kundschaft an der Barse abzunehmenden Reporteffekten (s. S. 474). Es 
handelt sich, wie aus den Worten "gegen borsengii.ngige Wertpapiere" 
hervorgeht, nur um Effekten, die an einer Borse (des InIandes oder .Auslandes) 
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amtlich notiert sind. Ferner sind darin die aus der Hergabe von Monatsgeld 
entstandenen Forderungen enthalten (s. S. 468). Untcr Lombards sind nur 
voll gedeckte Lombards aufzunehmen, d. h. nur feste, nicht in laufender 
Rechnung gegebene Kredite, die auf bestimmte Zeit gegen bestimmte 
Effektcn zu einem festen Zinssatz gewahrt sind. Die iiblichen Kontokorrent
kredite zur Anschaffung von Wertpapieren (Kauf mit EinschuB) miissen also 
in der Bilanz unter den "Schuldnern" (Debitoren) erscheinen. 

Die Vorschiisse auf verfrachtete und eingelagerte Waren werden 
in dem Bilanzmuster von den Debitoren in laufender Rechnung getrennt an
gegeben, weil diese beiden Arten des Bankkredits sich in mancher Beziehung 
voneinander unterscheiden. Kredite gegen Sicherstellung von Waren gelten 
im allgemeinen als weniger riskant als andere Kredite, mit Ausnahme der 
Effektenlombardierung. Dabei ist natiirlich vorauszusetzen, daB bei diesen 
Kreditgeschaften den Preisschwankungen am Warenmarkte geniigend Rech
nung getragen wird. Namentlich aber werden die Kredite gegen Sicherstellung 
von Waren im Vergleich zu den meisten anderen Krediten (z. B. denen gegen 
Sicherungsiibereignung von Maschinen, Sicherungshypotheken) als liquidere 
Anlagen betrachtet, zumal dann, wenn sie nur fiir die Dauer des Transports der 
Waren gegeben werden. Waren sind meist leicht umsetzbare Giiter, und der 
wirtschaftliche Zweck der gegen we Sicherstellung genommenen Kredite ist 
gewohnlich, das Geld nur fiir die Dauer der verhaltnismaBig kurzen Zeit vom 
Ankauf bis ZUlli Verkauf der Waren -im Originalzustande oder nach Verarbei
tung - zu erhalten. 1m Gegensatz hierzu ist bei den iiblichen Kontokorrent
krediten, mogen sie als Blankokredite oder gegen Sicherheiten del' eben ge
schilderten Art gegeben werden, schwer festzustellen, ob der Schuldner sie 
zur Starkung der Umlaufsmittel, z. B. fiir den Ankauf von Waren und zur 
Kreditgewahrung an die Kundschaft, oder als Investitionskredite, also z. B. 
zum Bau eines neuen Fabrikgebaudes oder dem Ankauf neuer Fabrikations
maschinen, verwendet. Kredite dieser Art sind natiirlich weniger liquide, weil 
der Kreditbetrag im Betriebe nicht umgesetzt wird. Aus diesem Grunde 
werden in dem Bilanzmuster nicht nur die Kredite gegen die auf dem Trans
port befindlichen Waren, die kurz als Rembourskredite (im weiteren Sinne) 
bezeichnet werden, von den unter "Debitoren in laufender Rechnung" auf
zunehmenden Krediten getrennt, sondern auch die sonstigen kurzfristigen 
Kredite gegen Verpfandung von Waren. Nun pflegen die Banken, wie auf 
S. 66 hervorgehoben wurde, die Rembourskredite (im weiteren Sinne) haufig 
in der Weise zu geben, daB zunachst das Dokument beliehen wird, dann 
jedoch nach Eintreffen der Ware der Kunde fiber die Ware frei verfiigen darf. 
Der Kredit verwandelt sich dann in einen Blankokredit; haufig werden 
statt der bisherigen Dokumente andere Sicherheiten gewahrt. Es kommt auoh 
vor, daB die Rembourskredite infolge einer voriibergehenden Aushandigung 
der Dokumente am Bilanztage ungedeokt sind. Wenn diese umgewandelten 
oder voriibergchend ungedeckten Kredite nicht unter die "Schuldner in 
la ufender Rechnung" eingereiht werden, wie es eigentlich der Fall sein miiBte, 
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so gesohieht dies wohl aus betriebsteohnisohen Griinden. Die GroBbanken 
besitzen, wie erwahnt, fiir die Abwioklung der Remboursgesohafte haufig eine 
besondere Abteilung. Hier werden auoh die mit der Kreditgewahrung ver
bundenen Arbeiten verriohtet, und es ware daher teohnisoh mit Sohwierig
keiten verkniipft, das Kreditgesohaft nunmehr in einer anderen, auoh raum
lich getrennten Abteilung zu fUhren, wenn der Kunde die Dokumente zuriiok
erhalt oder an deren Stelle andere Sioherheiten gibt. In dem Bilanzmuster 
sind jedooh die duroh Fraoht- oder Lagersoheine siohergestellten Rembours
kredite von den duroh sonstige Sioherheiten und den ohne dingliohe Sioher
stellung gewahrten Rembourskrediten getrennt worden. Aus den "Erlauterun
gen" geht hervor, daB bei allen in die Position 7 einzureihenden Krediten 
nach der Art des Gesohafts die Gewahr gegeben sein soli, daB sie sioh aus 
der Abwicklung des Gesohafts in einigen Monaten automatisch abdeoken. 
Warenkredite, die diesen Erfordernissen nicht entspreohen, insbesondere 
Dauerkredite, diirfen, selbst wenn sie durch Warenverpfandung oder 
Obereignung gesichert sind, in Position 7 nicht ersoheinen, sondern gehoren 
unter die Debitoren. Hieraus geht hervor, daB der wirtsohaftliohe Zweok der 
Warenkredite, wie wir ihn oben dargestellt haben, fiir die Bilanzierung ent
soheidend sein soli. Ob aber in der Praxis bei denjenigen Krediten, die nioht 
nur fiir die Zeit der auf dem Transport befindlichen Waren gegeben und naoh 
Eintreffen der Ware sofort abgedeokt werden, immer eine Trennung in der 
Riohtung erfolgt, ob sie nur zur Abwicklung eines Gesohafts dienen oder ob 
es sioh um Dauerkredite handelt, ist zu bezweifeln. Eine solohe Trennung 
wird sioh auoh nicht immer vornehmen lassen, weil die Absioht des Sohuldners 
sioh nioht einwandfrei feststellen laBt, und selbst wenn zunachst die Absioht 
besteht, den Kredit nur voriibergehend fiir die Gesohaftsabwioklung in An
spruoh zu nehmen, die Entwioklung der Wirtsohaftslage oder der Lage des 
Warenmarktes den Kredit zu einem Dauerkredit gestalten kann. 

Die eigenen Wertpapiere wurden vor Einfiihrung des einheitliohen 
Bilanzmusters nur bei den Berliner GroBbanken, nioht aber bei allen anderen 
Banken getrennt von den Konsortialbestanden angegeben. Eine solche 
Trennung ist aber schon deshalb erwiinsoht, weil die Bank die eigenen Wert
papiere, soweit sie einen Borsenmarkt haben, jederzeit verkaufen kann, bei 
den Konsortialbestanden aber es haufig hierzu der Zustimmung anderer Mit
glieder des Konsortiums bedarf. Die Namen der Wertpapiere und die Nenn
werte werden von keiner deutschen Kreditbank veroffentlioht, so daB eine 
genaue Kenntnis der Zusammensetzung der Effektenbestande dem der Ver
waltung nicht angehorenden Aktionar versohlossen bleibt. In den Geschafts
beriohten vieler auslandisohen Bankbilanzen wird dagegen ausfUhrlich an
gegeben, welche Wertpapiere die Bank besitzt und wie hoch sich der Nennwert 
und Einstandswert eines jeden Papiers steUt. Sohon daraus, daB diese Angaben 
in auslandisohen Gesohaftsberichten enthalten sind, ohne daB man jemals 
von einer Gefahrdung berechtigter Geschaftsinteressen etwas gehort hatte, 
ergibt sioh, daB sie auch bei uns moglioh waren. Gegeniiber der Forderung, daB 
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auch die deutsohen Banken die Effektenbestande genau angeben mogen, wird 
meist eingewendet, daB die Veroffentlichung leicht Gelegenheit zu spekula
tiver Ausnutzung geben konnte. Mindestens die Angabe der Nennwerte und 
eine eingehende Trennung nach Gattungen (z. B. Eisenbahnaktien, Terrain
aktien, Aktien chemischer Gesellschaften usw.) ware durchaus notwendig, 
weil man erst durch einen Vergleich der Nennwerte mit den Bilanzwerten 
zu ersehen vermag, ob der Effektenbestand einer Bank gegeniiber den friiheren 
Jahren groBer oder geringer geworden ist. Der in die Bilanz eingesetzte Wert 
kann z. B. infolge eines Kursriickganges niedriger geworden sein, wahrend 
der Nennwert unverandert geblieben oder hoher geworden ist. Zur Beurteilung 
der Frage, ob eine Bank im Laufe des Geschaftsjahres ihren Effektenbestand 
vermehrt hat, kommt es hauptsachlich auf den Nennwert an. Von Bedeutung 
ist auch zu wissen, ob eine Erhohung des Wertbestandes nur dadurch herbei
gefiihrt worden ist, daB Effekten, die sich schon langere Zeit im Besitz der 
Bank befanden, zu hoherem Kurse in die Bilanz aufgenommen worden sind, 
so daB in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Effektengewinn ausgewiesen 
wird, der nur buchmaBig, nicht durch Verkauf von Wertpapieren entstanden 
ist. Freilich ist jede Aktiengesellschaft, wie erwahnt, nach § 261,1 des HGB. 
verpflichtet, Wertpapiere lind Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis 
haben, hochstens zu dem Borsen- oder Marktpreise des Zeitpunktes, fiir 
welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser Preis jedoch den Ansohaf
fungs- oder Herstellungspreis iibersteigt, h6chstens zu dem letzteren ein
zusetzen. Wenn daher eine Aktienbank im Laufe des Geschaftsjahres Wert
papiere, die einen Borsenpreis haben, gekauft und der Kurs bis zum Schlusse 
des Geschaftsjahres gestiegen ist, so darf sie die Papiere nur zu dem An
schaffungspreise aufnehmen. Der Sinn dieser Bestimmung ist, zu verhindern, 
daB Gewinne in der Bilanz ausgewiesen werden, die nur buchmaBig entstanden, 
aber nicht tatsachlich erzielt worden sind. Nach der herrschenden Rechts
anschauung kann jedoch die Bilanz in vielen Fallen trotzdem Gewinne aus
weisen, die nur buchmaBig erzielt wurden. Hat namlich eine Bank in einem 
Jahre Wertpapiere unter dem Anschaffungspreis eingesetzt, weil der Kurs 
am Bilanztage niedriger notierte, so kann sie, wenn bis zum AbschluBtage des 
nachsten Jahres der Kurs gestiegen ist, die Wertpapiere zu dem den letzten 
Bilanzkurs iibertreffenden hoheren Preise des AbschluBtages einsetzen, freilich 
nur zu einem Kurse, der den urspriinglichen Anschaffungspreis nicht iiber
steigt 1). Obgleich auf diese Weise nur ein in einem friiheren Jahre tatsachlich 
erzielter Verlust durch die Kurssteigerung ganz oder teilweise ausgeglichen 
wird, erscheint doch die Verteilung eines solchen Buchgewinnes deshalb be
denklich, weil durchaus nicht feststeht, daB zu dem in die Bilanz eingesetzten 
Kurse des AbschluBtages tatsachlich die Wertpapiere verkauft werden 
konnten. Man wird vielmehr annehmen miissen, daB der Kurs erheblich nie
driger geworden ware, wenn groBere Bestande von Wertpapieren verauBert 

1} Siehe Staubs Kommentar zum Handelsgesetzbuch. § 261 Anm.19. 



Konsortialbeteiligungen. Dauernde Beteiligungen. 759 

worden waren. Auf nicht bOrsengangige Wertpapiere finden die oben erwahnten 
gesetzlichen Bestimmungen keine Anwendung. Sie diirfen jedoch nach § 261,2 
HGB. ebenfalls hOchstens zum Ansohaffungspreise in die Bilanz eingesetzt 
werden, und es ist notwendig, daB der Bilanzwert nioht hoher ist, als der 
wirkliche Wert am Bilanztage (§ 40 HGB.). 

Es ware daher erwiinscht, um eine Bankbilanz besser beurteilen zu konnen, 
daB Nennwert und Effektenart angegeben werden. Tatsaohlich besohrankt 
sich jedoch das Bilanzmuster auf eine Unterscheidung nach vier groBen 
Effektengruppen, den Anleihen und verzinslichen Sohatzanweisungen des 
Reichs und der Lander, den sonstigen bei der Reichsbank und anderen Zentral
notenbanken beleihbaren Wertpapieren, den sonstigen borsengangigen Wert
papieren und den sonstigen (nicht notierten) Effekten. Unter die bei Zentral
notenbanken beleihbaren Wertpapiere diirfen nach den Erlauterungen die bei 
auslandischen Zentralnotenbanken beleihbaren Wertpapiere nur insoweit 
aufgenommen werden, als sie von solohen Zweiganstalten deutBoher Banken 
gehalten werden, die sich im Lande der betreffenden Zentralnotenbanken 
befinden. 

Del' Bilanzposten Konsortialbeteiligungen gibt iiber den Bilanzwert 
der noch sohwebenden Beteiligungen der Bank an Konsortialgeschaften 
AufschluB. Auch hier waren, ebenso wie beim Effektenbestand, im Geschafts
bericht erganzende Angaben iiber die einzelnen Beteiligungen mit Angabe 
des Kapitals, das die Bank angelegt hat, erwiinsoht. Das Bilanzmuster enthalt 
jedoch iiberhaupt keine naheren Angaben iiber die Zusammensetzung des 
Bestandes. In den Geschaftsberichten geben die Banken zuweilen davon 
Kenntnis, wie groB die Beteiligung an den einzelnen Wertpapiergattungen 
(festverzinslichen Werten, Bankaktien usw.) ist und an welchen Gesellschaften 
die Bank im Laufe des Berichtsjahres Interesse genommen hat. Auoh wird von 
einigen Banken noch die Anzahl der Beteiligungen angegeben (z. B. zwolf 
Beteiligungen an festverzinslichen Werten). Die Einsetzung der Konsortial
beteiligungen in die Jahresbilanz hat nach denselben Grundsatzen zu erfolgen, 
wie die der eigenen Wertpapiere. Haufig werden aber dadurch stille Reserven 
gebildet, daB Gewinne, die bereits durch Verkauf von Konsortialeffekten 
erzielt sind, erst verrechnet werden, wenn die SchluBabrechnung des Kon. 
sortiums vorgenommen wird. 

In der Position "da uernde Beteiligungen bei anderen Banken und 
Bankfirmen" sind diejenigen Betrage enthalten, die als Beteiligung (z. B. 
als Kommanditbeteiligung) bei anderen Bankunternehmungen eingezahlt 
sind; ferner auch der Gegenwert fiir die Aktien solcher Banken, an denen 
dauernd Interesse genommen werden solI. In den "ErIauterungen" ist 8US· 

driioklich erklart worden, daB es unzulii.ssig ist, Bankaktien, die sioh im 
dauernden Besitze der Bank befinden, unter "eigene Wertpapiere" einzureihen. 
Fast in allen Fallen wird sohon auBerlioh das Interesse einer Bank an einer 
anderen Aktienbank dadurch erkennbar sein, daB Mitglieder ihres Vorstandes 
oder ihres Aufsiehtsrates im Aufsichtsrat des anderen Unternehmens ver· 
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treten sind. Der Bilanzwert solcher Beteiligungen bei fremden Banken bleibt 
regeImaBig der gleiche; es sei denn, daB Abschreibungen fiir notwendig ge
halten werden. Zeigt also die in diesem Posten enthaltene ZiHer gegeniiber 
der entsprechenden Ziffer des letzten Jahres eine Veranderung, so ist sie 
gewohnlich darauf zuriickzufiihren, daB eine Beteiligung abgestoBen oder eine 
neue erworben worden ist. 1m Geschaftsbericht sind dann meist nahere Er
lauterungen hieriiber enthalten. Haufig kommt es vor, daB eine Bank ihr 
Aktienkapital dergestalt erhOht, daB die jungen Aktien gegen Aktien einer 
anderen Bank umgetauscht werden. Wenn in einem solchen Falle der Kurs 
der Aktien des "Mutterinstituts" hoher ist, als der Aktienkurs desjenigen 
Instituts, das dem ersten angegliedert werden soll (des "Tochterinstituts"), 
so wird sich der Umtausch in der Weise vo1lziehen, daB fiir eine geringere 
Summe von Aktien des Mutterinstituts ein groBerer Betrag von Aktien des 
Tochterunternehmens eingetauscht wird. Angenommen, die A-Bank habe 
beschlossen, an der B-Bank Interesse zu nehmen. Sie fordert die Aktionare 
der B-Bank auf, ihre Aktien gegen junge Aktien der A-Bank umzutauschen. 
Der Borsenkurs der alten A-Bank-Aktien notiere 300%' der Kurs der B-Bank
Aktien 2000/0' Das Angebot wird dann so lauten, daB fiir je drei B-Bank
Aktien zwei junge Aktien der A-Bank gewahrt werdenl ). Das Aktienkapital 
der B-Bank betrage 30 Millionen Mark. Es sind dann zum Umtausch des ge
samten Kapitals 20 Millionen Mark A-Bank-Aktien notwendig. Welche Ver
anderung tritt nun nach Vollzug des Umtauschs in der Bilanz der A-Bank 
zutage' In den Passiven hat das Aktienkapital eine Vermehrung in Rohe der 
jungen Aktien, d. h. um 20 Millionen Mark erfahren. Unter den Aktiven er
scheint in der Rubrik "dauernde Beteiligungen" ein Posten von 30 Millionen 
Mark B-Bank-Aktien, die naturgemaB nur zu demselben Betrage, zu dem 
in den Passiven die jungen Aktien aufgenommen werden, eingestellt werden 
diirfen. Die 30 Millionen Mark B-Bank-Aktien miissen also mit 20 Millionen 
Mark bilanzieren, d.h. zu einem Kurse von 661/ sO/ 0, also erheblich unter dem 
Borsenkurse der B-Bank-Aktien. Hieraus ergibt sich, daB durch solche 
Tauschoperationen das Mutterinstitut haufig stille Riicklagen zu schaHen in 
der Lage ist. Andererseits freilich wird dadurch die gesetzliche Riicklage des 
Mutterinstituts, die als getrennter Posten unter den Passiven figuriert, nicht 
angefiillt, wahrend sie eine ErhOhung erfahren hatte, wenn die A-Bank die 
jungen Aktien nicht gegen B-Bank-Aktien umgetauscht, sondern sie ihren 
alten Aktionaren zum Bezuge angeboten oder an der Borse verkauft haben 
wiirde (siehe S. 602). 

Die Schuldner in laufender Rechnung (De hi toren) zerfallen, wie erwahnt 
(s. S. 40), in gedeckte und ungedeckte. Das Muster fiir die Bilanziiber-

1) In der Praxis wird gewOhnlich das UmtauschverhilJ.tnis so gestaltet, daB den 
Aktioniren der B-Bank ein etwas hoherer Kurs, als er augenblicklich an der BOme notiert, 
geboten wird, um die Aktionire zum Umtausch leichter zu veranlassen. Biufig sind die 
jungen Aktien der A-Bank erst von einem spiteren Zeitpunkt ab dividendenberechtigt 
als die alten Aktien. Alsdann muB die Dividende bei der Berechnung des Umtausch. 
verhilJ.tnisses beriicksichtigt werden. 
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sichten macht diesen Unterschied ebenfalls. Die Forderung nach weiteren 
Angaben iiber die Debitoren ist hauiig erhoben worden. Berechtigt erscheint 
in erster Reihe die Notwendigkeit einer Stiickelung der von den Banken ge
wahrten Kredite. In der Bilanz oder im Geschaftsbericht miiBte angegeben 
sein, wieviel Kredite die Bank in bestimmter Hohe gewahrt hat. Die Ver-
5ffentlichung konnte in der Weise geschehen, daB die Kredite gestaffelt 
werden, also z. B. die Summen der Kredite bis 100000 RM., von 101000 bis 
200 000 RM. usw., und schlieBlich von mehr als 1000000 RM. getrennt wer
den. Eine ahnliche Bilanzierungsmethode ist bereits im Reichshypotheken
bankgesetz vom 13. Juli 1899 vorgeschrieben. In dem Geschaftsbericht 
oder in der Bilanz der Hypothekenbanken sind nach § 28,1 dieses Gesetzes 
ersichtlich zu machen: "Die Zahl der zur Deckung der Hypothekenpfand
briefe bestimmten Hypotheken und deren Verteilung nach ihrer Hohe in 
Stufen von hunderttausend Mark." Notwendig ware ferner eine Trennung 
na.ch <ler Art der Deckung, also z. B. die Angabe, ob Kredite gegen Ein
tragung von Kautionshypotheken - getrennt nach Fabrik- und Wohn
gebauden -, und namentlich wieviel Kredite an Tochterbanken gegeben 
worden sind. Die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft hat in ihrem 
Gesohaftsberioht ffir 1929 Angaben iiber den Gesamtumfang gewii.hrter 
Kredite bis zu 50000 RM. und der damber hinausgehenden veroffentlicht, 
ohne diese jedoch weiter zu spezialisieren. Gerade den Umfang der groBen Kre
dite naber kennen zu lernen, ist aber ffir die Beurteilung einer Bankbilanz von 
Bedeutung. Es ist schon mehrmals vorgekommen, daB eine Bank einen be
deutenden Teil ihres Aktienkapitals oder gar eine noch weit groBere Summe 
einem einzigen Unternebmen zur Verfiigung gestellt hat. Zu den gedeckten 
Debitoren gehoren nach den "Erlauterungen" auch die teilweise gedeokten, 
und zwar in Hohe des Betrages, ffir den die Deckung reicht. 

Die langfristigen Ausleihungen gegen hypothekarische Siche
rung oder gegen Kommunaldeckung sind in Position 12 getrennt an
zugeben. Es handelt sich hierbei nicht um die iiblichen Kredite gegen Siche
rungshypotheken, die gewohnlich nur kurzfristig gegeben werden. Lang
fristige Ausleihungen der genannten Art werden von den Kreditbanken 
nur selten gemacht; in der Regel nur von den "gemischten Hypotheken
banken" (s. S. 765). 

Der Posten Bankgebaude enthaIt nur den Wert der eigenen Gebii.ude 
der Bank. Auch hierin ruhen hauiig stille Reserven, weil die Bilanzierung zum 
unveranderten Werte erfolgen muB, wabrend der Wert der Grundstiicke im 
Lauie der Jahre eine betrachtliche Steigerung erfahren haben kann. 

Sonstige Immo bilien sind Hauser, Terrains usw., die die Bank nicht 
zu eigenem Gebrauch iibernommen bat. 

Als sonstige Aktiva erscheinen z. B. Anlagen des Pensionsfonds der 
Angestellten (meist in Wertpapieren) usw. 

Anzugeben sind ferner, jedoch nicht in der Bilanz selbst, sondern getre,:mt. 
unter den Aktiven die Aval- und Biirgschaftsschuldner (S.98). Ihnen 
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entspricht unter den Passiven der Bilanz stets del' gleiche Posten an Aval
und Biirgschaftsverpflichtungen, z. B. Akzeptverbindlichkeiten, die die Bank 
fiir den Kunden bei der Steuer usw. eingegangen ist, oder in anderer Form 
nhernommene Biirgschaften. Die getrennte Bilanzierung dieser Verbindlich
keiten soll dartun, daB die Verpflichtungen fiir die Bank nicht unter allen Um
standen entstehen, sondern daB es sich eben nur um Eventualverpflichtungen 
handelt, aus denen die Bank nur haft bar ist, wenn ihr Kunde seinen Ver
pflichtungen nicht nachkommt. In diese Position sind nach den "Erlauterun
gen" auch die Garantieverpflichtungen aus Reichsanleihelombards in Hohe 
der jeweiligen Inanspruchnahme einzubeziehen. Fiir die Beurteilung der 
Bilanz sind diese Angaben von groBer Bedeutung. Ihre Veroffentlichung ist 
aber nicht bei allen Aktiengesellschaften iiblich. Schon mehrfach ist es vor
gekommen, daB Gesellschaften bedeutende Verpflichtungen fiir andere Per
sonen odeI' Firmen iibernehmen, namentlich auch fUr Tochtergesellscha£ten, 
an denen sie ganz odeI' maBgebend beteiligt sind. Bei einem Zusammenbruch 
der Muttergesellschaft, die gewohnlich auch die Zahlungsunfahigkeit der 
Tochtergesellschaften zur Folge hat, stelIt sich dann plOtzlich heraus, daB 
die Verpflichtungen der Muttergesellschaft groBer sind, als es aus der ver
offentlichten Bilanz hervorging. Dieser MiBstand ist vor kurzer Zeit wieder 
beim Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-Aktien
GeselIschaft hervorgetreten; er hatte jedoch schon frUber, besonders bei der 
ZahlungseinstelIung der Leipziger Bank im Jahre 1901 AnlaB zu regen Er
orterungen gegeben. Notwendig ware daher eine gesetzliche Bestimmung, 
in der fiir aIle Bilanzen veroffentlichenden Unternehmungen der Zwang zur 
Angabe der Aval- und Biirgschaftsverpflichtungen ausgesprochen wird; 
und zwar unter Bezeichnung der Betrage, die davon auf Tochterunternehmun
gen entfalienl ) (s. S. 760). 

Unter den Passi ven der Bilanz erscheinen zunachst Aktienkapital und 
Riicklagen. Diese konnen freiwillige oder gesetzlich vorgeschriebene sein. 
§ 262 HGB. bestimmt hieriiber folgendes; 

Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes ist ein 
Reservefonds zu bilden. In diesen ist einzustelien; 

1. von dem jahrlichen Reingewinne mindestens der zwanzigste Teil so 
lange, als der Reservefonds den zehnten oder den im Gesellschaftsvertrage 
bestimmten hoheren Teil des Grundkapitals nicht iiberschreitet; 

2. Der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder bei einer 
ErhOhung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien fiir einen hOheren 
als den Nennbetrag iiber diesen und iiber den Betrag der durch die Ausgabe 
der Aktien entstehenden Kosten hinaus erzielt wird; 

3. der Betrag von Zuzahlungen, die ohne ErhOhung des Grundkapitals 
von Aktionaren gegen Gewahrung von Vorzugsrechten fiir ihre Aktien ge-

l) Der neue Ministerialentwurf iiber das Aktiengesetz verlangt u. a., daB Verbind
lichkeiten aus Biirgschaften, Wechselbiirgschaften und Garantievertragen in voller Hohe 
in der Bilanz ersichtlich zu roachen sind (§ 114). 
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leistet werden, soweit nicht eine Verwendung dieser Zahlungen zu auBer
ordentlichen Abschreibungen oder zur Deckung auBerordenticher Verluste 
beschlossen wird. 

Die freiwilligen Riicklagen konnen wieder zweifacher Art sein. In Zeiten 
guten Geschaftsganges stellen die Banken haufig Sonderriicklagen, um noch 
eine besondere Sicherheit gegen unvorhergesehene Verluste zu haben. Oft 
werden auch, meist gerade umgekehrt in Zeiten schlechten Geschaftsganges, 
Riickstellungen vorgenommen, die die Ausfalle decken sollen, die im nachsten 
Jahre voraussichtlich aus bestimmten Geschaften entstehen werden. 

Die Bilanzierung der Depositengelder und der auf Scheck-Konto ver
buchten Betrage einerseits und der sonstigen Glaubiger andererseits 
erfolgt bei den Banken nicht mehr getrennt. Vielmehr wird nur eine Trennung 
nach Falligkeit aller Kreditoren vorgenommen. Wie schon erwahnt wurde 
(S. 35), herrscht sehr verschiedene Auffassung dariiber, welche Gelder als 
Depositengelder zu bezeichnen sind. In der Bankenquetekommission (1908) 
ist diese Frage eingehend erortert worden. Die iiberwiegende Anzahl der 
Kommissionsmitglieder vertrat die Ansicht, daB eine genaue Unterscheidung 
zwischen Depositengeldem und anderen Kreditoren nicht zu treffen sei. 
Es wurde hervorgehoben, daB einige Banken als Depositen alle Kreditoren 
der Depositenkassen und Wechselstuben sowie die Einzahlungen solcher 
Glaubiger bezeichnen, die bei ihren anderen Niederlassungen auf Depositen
quittungsbiicher oder unter der ausdriicklichen Bezeichnung als Depositen 
erfolgt sind. Man wird, um zu dieser Frage Stellung nehmen zu Mnnen, 
zunachst sich iiber den Begriff des Depositengeldes Klarheit verschaffen 
miissen. Schon die Bezeichnung Depositengeld wird nicht immer gleich
maBig angewendet. Haufig versteht man darunter die Spargelder des kleinen 
Publikums, oder wie Heiligenstad t auf dem Genossenschaftstage zu 
Swinemiinde hervorhob, die Gelder derjenigen Kreise der Bev6lkerung, "die 
nicht als Unternehmer an der volkswirtschaftlichen Produktion direkt be
teiligt sind; z. B. Beamte und Rentner". Es sind dies also solche Gelder, wie 
sie in der Regel bei den Sparkassen Unterkunft finden. Haufig werden jedoch 
auch die von Geschaftsleuten usw. eingezahlten Summen, also derjenigen 
Kreise, die an der volkswirtschaftlichen Produktion als Untemehmer beteiligt 
sind, als Depositengelder bezeichnet. Es kann sich bei diesen Geldern um 
"Oberschiisse aus dem Geschaftsbetriebe, die voriibergehend entbehrlich sind, 
handeln, es kann jedoch auch eine Einzahlung von Barbetragen auf langere 
Zeit beabsichtigt sein. Die GroBbanken pflegen in ihren Zentralen die von 
Geschaftsleuten, insbesondere von Bankfirmen eingezahlten Betrage, sofern 
sie nicht auf eine bestimmte Zeit unkiindbar zu fest vereinbartem Zinssatze 
gegeben wurden, auf das Scheck-Konto zu buchen. DaB diese Gelder 
buchmaBig anders behandelt werden, als die Einzahlungen des sogenannten 
"kleinen Publikums" in den Depositenkassen, liegt daran, daB auf jene Gut
haben gewohnlich ein hoherer ZinsfuB vergiitet wird. Die Zinssatze fUr Depo
sitengeld sind sehr gering und werden in gleicher Rohe fiir groBere wie fUr 
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kleinere Betrage vergiitet. Wenn z. B. ein Provinzbankier ein Guthaben bei 
einer hauptstadtischen Bank unterhiilt, so wird er sich nicht mit einem so 
geringen ZinsfuB begniigen, wie ein Beamter, der in der Depositenkasse einer 
Bank 500 RM. einzahlt. Aus der verschiedenen Verzinsung der Gelder ist die 
Gewohnheit zu getrennter Buchung herzuleiten. Willkiirlich ware es daher, 
in der Bilanz Depositengelder und sonstige Kreditoren danach zu unterscheiden, 
ob das Konto in der Zentrale der Bank oder in einer Depositenkasse gefiihrt 
wird. Oft genug kommt es vor, daB Warenfirmen Gelder, die sie in ihrem Ge
schaftsbetriebe nicht brauchen, in einer dem Geschaftslokal nahegelegenen 
Depositenkasse einzahlen. Diese Summen unterscheiden sich, volkswirtschaft
lich betrachtet, in keiner Weise von den Guthaben eines Provinzbankiers 
bei der Zentrale der Bank. 

Das Bilanzmuster teilt samtliche Glaubiger (Kreditoren) in drei Grup
pen ein. Die erste Gruppe (seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte 
Kredite) enthii.lt solche Betrage, die von Kunden fiir Rechnung der Bank 
bei einer anderen Bank, meist auf Grund von Akkreditiven abgehoben worden 
sind. Es kommt (namentlich im -oberseehandel) haufig vor, daB ein Kunde 
einen Kredit nicht bei derjenigen Bank in Anspruch nehmen will, die ihn ein
geraumt hat, sondern bei einer auslandischen Bank, z. B. weil im Auslande 
der Zinssatz niedriger ist als in Deutschland. Die deutsche Bank weist alsdann 
die Auszahlung an den Kunden bei einer Bank desjenigen Landes an, wo der 
Kunde den Kredit in Anspruch zu nehmen wiinscht; die auslandische Bank 
wird in den Biichern der Bank fiir den Betrag erkannt, der Kunde belastet. 
1m Grunde handelt es sich auch hierbei um eine Nostroverpflichtung; nur urn 
eine solche, die auf besondere Art entstanden ist. 

In der zweiten Gruppe sind die Verpflichtungen an deutsche Banken, 
Bankfirmen, Sparkassen und sonstige deutsche Kreditinstitute 
anzugeben, unabhangig davon, ob es sich umNostro- oder Loroverpflichtungen 
handelt. Hat also z. B. eine deutsche Provinzbank bei einer Berliner Bank 
ein Guthaben auf Scheck-Konto, so erscheint es in der Bilanz der Berliner 
Bank in dieser Gruppe. Die dritte Gruppe enthalt die sonstigen Kreditoren, 
also die Verpflichtungen der Bank an aHe Nichtbankiers (Privatkundschaft). 
Bier werden naturgemaB nur Lorogescha£te in Betracht kommen, da die 
Bank ihre eigenen Geschafte in der Regel nur mit Kreditinstituten abschlieBt. 
Freilich konnte man die Konsortialgeschafte hierzu rechnen; insofern als sie 
diese mit den Mitgliedern des Konsortiums, zu denen· auch Nichtbankiers ge
horen konnen, abschlieBt. Wie wir aber gesehen haben (Seite 701), werden die 
Konsortialgeschafte iiber ein gemeinsames KonsortiaI-Konto und die eigenen 
Beteiligungen am Konsortium iiber ein besonderes Konto gefiihrt. Eine strenge 
Trennung zwischen den Nostroverpflichtungen der Bank und den sich aus 
den Lorogeschaften erge benden Verpflichtungen findet also im BiIanzmuster 
nicht statt; ebensowenig, wie schon hervorgehoben wurde, eine Trennung der 
Verpflichtungen an inlandische und auslandische Kreditgeber. 

Die schon erwahnte weitere. Trennung aHer Kreditoren nach den Fiillig-
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keiten erfoIgt in der Weise, daG die innerhalb sieben Tagen fiiJligen Kreditoren, 
die dariiber hinaus bis zu drei Monaten fWigen und die nach mehr als drei 
Monaten fWigen anzugeben sind. Diese Spezialisierung erfoIgt, weil sie fiir 
die }'eststellung von Bedeutung ist, ob eine Bank die ihr ohne oder mit kurzer 
Kiindigungsfrist anvertrauten Betrage in jederzeit leicht greifbaren Werten 
angelegt hat. Man geht dabei von der Erwagung aus, daG in Zeiten eines 
starken MiGtrauens gegeniiber einer Bank oder gegeniiber den Banken iiber· 
haupt, z. B. in Zeiten einer politischen oder wirtschaftlichen Krise, ein erheb· 
licher Teil der Bankglaubiger zu Abhebungen ihrer Guthaben schreiten werde. 
Fur diesen Fall muG aber eine sachgemaG geleitete Bank durch hinreichend 
groGe Bestande an barem Geld oder solchen Werten gesichert sein, fiir die 
sie sofort bares Geld erhalten kann. Die Liquiditat der Bank muG also 
hinreichend groG sein. (Ober die Liquiditatspriifung siebe unten, S.767.) 

In die vierte Position der Passiva sind die eigenen Akzepte der Bank 
einzustellen. Eine Trennung in diejenigen Akzepte, die auf Grund von Rem· 
boursgeschaften gegeben sind, und den aus laufendenAkzeptkrediten henwen· 
den fi~det also nicht statt. Sie ist auch nicht erforderlich, weil, wie oben er· 
wahnt, auf der Aktivseite die Rembourskredite der Bank gesondert ange· 
geben werden. 

Die fiinfte Position enthii.lt die langfristigen Anleihen bzw. Dar· 
lehen, wobei der getrennte Ausweis der in Umlauf befindlichen Hypotheken~ 
pfandbriefe und Kommunalobligationen gefordert wird. Solche Wertpapiere 
werden nur von denjenigen Kreditbanken ausgegeben, die gleichzeitig Hypo. 
thekenbanken sind. Banken dieser Art (gemischte Hypothekenbanken) gibt 
es in Deutschland nur noch zwei, die Bayerische Hypotheken. und Wechsel. 
bank und die Bayerische Vereinsbank. 

Die sec.hste Position lautet "sonstige Passiva"; sie enthaIt etwaige 
Wohlfahrtsfonds, Stiftungen, lJbergangsposten uew. 

Ebenso wie neben den Aktivwerten die Aval. und Biirgschaftsschuldner, 
miissen auch auf der Passivseite die A val. und Biirgschaftsverpflich. 
tungen ausgewiesen werden. Beide Posten stimmen, wie erwahnt, miteinan. 
der iiberein. 

Ferner wird aber im Bilanzmuster auf der Passivseite, ebenfalls auBer. 
halb der Bilanzziffern, die Angabe der "eigenen Indossamentverbind. 
lichkeiten" verlangt. Hierunter sind die wechselrechtlichen Eventual. 
verbindlichkeiten aus weitergirierten, jedoch nicht aus lombardierten und 
in Pension gegebenen Wechseln aufzunehmen. Es Bollen aus dieser Position 
also die Giroverpflichtungen der Bank ersehen werden, die freilich nur dann 
fiir die Bank zu Verlusten fiihren, wenn die Wechselsumme vom Bezogenen 
nicht einzutreiben ist und Vorgiranten nicht vorhanden sind oder auch diese 
nicht zablungsfahig sind. Es handelt sich dabei zu einem groBen Teil um die 
im gewohnlichen Geschaftsverkehr diskontierten und von der Bank weiter· 
begebenen Handelswechsel der Kundschaft, bei denen in der Regel infolge der 
wechselmiiJligen Haftung des Ausstellers und des Bezogenen sowie etwaiger 
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Indossanten das Obligo der Bank gering ist. Jedoch konnen darin auch Wechsel 
enthalten sein, die, wie der Fall Leipziger Bank gezeigt hat, von zahlungs
unfiihigen Untemehmungen oder deren Tochtergesellschaften akzeptiert oder 
aufeinander gezogen sind - ausgestellt von der Muttergesellschaft und wep
tiert von der Tochtergesellschaft oder umgekehrt -, durch deren Rediskon
tierung die Bank also ein erhebliches Risiko eingeht. Um wenigstens eine gewisse 
Beurteilung der Obligoverpflichtungen moglich zu machen, ware die Pflicht zur 
Veroffentlichung von Angaben erwiinscht, fiir welche Betrage die Haftung der 
Bank aus Wechseln, die einem Vorgiranten diskontiert wurden, iiber eine 
bestimmte Mindestsumme, z. B. 200000 Reichsmark, hinausgeht. Dabei ware 
ala Vorgirant auch jede mit diesem in engem finanziellen Zusammenhang 
stehende Firma (Muttergesellschaft oder Tochtergesellschaft) zu verstehen. 
Eine solche Publikationspflicht hatte sich natiirlich nicht nur auf die Banken, 
sondern auf alle Aktiengesellachaften zu erstrecken. Das Bilanzmuster fiir die 
Monatsbilanzen der Banken verlangt nur eine Trennung der Indossament
verbindlichkeiten nach der Richtung, ob sie aus weiterbegebenen Bank
akzepten, aus Solawechseln der Kunden an die Order der Bank oder aus 
sonstigen Rediskontierungen entstanden sind. Eine Veroffentlichung dieser 
Angaben findet jedoch in den gedruckten Jahresbilanzen nicht statt. 

SchlieBlich wird in dem Bilanzmuster noch die Angabe der "eigenen 
Ziehungen" unter Hinweis der fiir Rechnung Dritter erfolgten Ziehungen ver
langt. Unter den Aktiven haben wir bereits die eigenen Ziehungen kennen
gelernt, soweit sie sich im Wechselbestande der Bank befinden (siehe S. 754). 
Hier wird jedoch die Angabe samtlicher eigenen Ziehungen, also der von der 
Bank ausgestellten Wechsel verlangt, ohne Riicksicht darauf, ob sie weiter
begeben sind oder sich im Portefeuille der Bank befinden. Auch diese Ziffern 
werden in den gedruckten Jahresbilanzen nicht veroffentlicht. 

Da das Bilanzmuster sich nur auf die Bilanz ala solche, nicht aber auf 
die Gewinn- und Verlustrechnung erstreckt, ist die Art der Gewinn
veroffentlichung bei den einzelnen Banken nicht ganz einheitlich. Allerdings 
sind die Verschiedenheiten nicht sehr erheblich, weil einige Gewinnposten 
von vornherein feststehen, und weil die Anzahl der Posten iiberhaupt nicht 
groB ist. Bei fast allen Banken werden Handlungsunkosten und Steuern 
getrennt gefiihrt oder doch die Hohe der in den Handlungsunkosten ent
haltenen Steuem im Geschaftsbericht getrennt angegeben. Nur darin herrscht 
Verschiedenheit, daB einige Banken die Vorstandstantiemen unter den Hand
lungsunkosten verbuchen, statt sie erst von dem Reingewinn abzusetzen. Die 
Buchungen auf der Habenseite des Gewinn- und Verlust-Kontos geben 
noch zu einigenBemerkungen AnIaB. Die Gewinne auf Wechsel-Konto, also 
hauptsachlich die Zinsgewinne beim Diskontgeschaft, werden zuweilen ge
sondert ausgewiesen, bei den meisten Banken jedoch mit dem Zinsen-Konto 
zusammengefaJlt. Wie berechtigt diese Zusammenfassung ist, wurde auf S. 312 
gezeigt. Ob der den Zinsen zugeschlagene Wechselgewinn iiberall nur die 
Wechselzinsen darstellt, oder auch die beim Diskont- und Inkassogeschaft 
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berechneten Provisionen, ist nicht klar ersichtlich. In denjenigen Betrieben, 
die Zinsen und Provisionen auf ein Wechsel-Ertragnis-Konto buchen (s. S.312), 
ist dies offenbar der Fall, da eine nachtragliche Trennung der Zinsen und 
Provisionen sehr umstandlich ware, und die gemeinsame Buchung in diesem 
Faile keinen Zweck hatte. Wenn die Provisionen bei der Wechseldiskontierung 
nicht getrennt berechnet werden, sondern in der Umsatzprovision enthalten 
sind, also erst beim AbschluB des Kontos in Rechnung gestellt werden, konnen 
sie nur auf Provisions-Konto gebucht werden. 

RegelmaBig tritt das Provisions-Konto ohne Vermengung mit anderen 
Konten auf, wahrend die Effektengewinne meist mit den Konsortial •. 
gewinnen vermischt werden oder iiberhaupt nicht ausgewiesen, sondern ZU. 

stillen Riicklagen verwendet werden. Diese Riickstellungen werden gewohnlich. 
in der Form gemacht, daB der am Bilanztage vorhandene Bestand an W ert~ 
papieren und Konsortialeffekten zu niedrigeren Kursen als den Anschaffungs-. 
preisen oder den bisherigen Bilanzkursen in die Bilanz eingesetzt wird. Hier. 
durchentstehen auf den entsprechendenKonten des SkontrosVerluste ausden 
Bestanden, die sich mit den Gewinnen aus den abgewickelten Effekten- oder 
Konsortialgeschii.ften ausgleichen. Jedoch kann auch der Gewinn auf Effekten
oder Konsortial-Konto in der internen Bilanz ausgewiesen, aber vor der Ver
offentlichung zur Deckung von Verlusten anderer Art, z. B. aus dem Kredit~ 
geschaft verwendet werden (s. S. 750). 

Die Gewinne auf Sorten- und Kuponkonto werden bei manchen 
Banken getrennt ausgewiesen, haufig jedoch zusammen mit den Ertra.gnissen. 
des Devisengeschii.fts. Zuweilen werden auch die Devisen- und Sortengewinne 
mit den Gewinnen aus Effekten- und Konsortialgeschaften oder gar mit 
denen aus Wechsel- und Zinsen-Konto zusammengeworfen. 

Die Ertrii.gnis8e aus den dauernden Beteiligungen werden gewohn~ 
lich in einem besonderen Posten angegeben. 

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich zur Geniige die Schwierigkeit, js. 
geradezu Unmoglichkeit, aus den veroffentlichten Bila.nzen einen hinreichen. 
den Einblick in die geschii.ftliche Tatigkeit der Banken zu erlangen. Die 
ungeniigende Klarstellung vieler Bilanzposten sowie die Unkenntnis ihrer 
Zusammensetzung im einzelnen, z. B. der voraussichtlichen Sicherheit der 
gewii.hrten Kredite, ist besonders fiir die vom volkswirtschaftlichen Stand~ 
punkt aus wichtige Feststellung der Liquiditat der Bankbilanzen von. 
Nachteil. Die geringe Spezialisierung der Gewinn- und Verlustziffern ver~ 
hindert hauptsachlich eingehende Betrachtungen iiber die Rentabilitat 
des Geschafts, die nicht allein fiir die Aktionare, sondem ebenfalls fiir den 
Volkswirtschaftler von Interesse sein muD. 

Die Feststellung der Liquiditat einer Bank wird von der Handelspresse. 
nicht in ga.nz gleicher Weise vorgenommen. Zu den Verbindlichkeiten werden 
ailgemein, wie es auch gar nicht anders sein kann, samtliche Glaubiger (Kre~ 
ditoren) sowie die Akzepte gerechnet. Hierbei miissen auch, was aber nicht 
immer geschieht, die Avalakzepte zugezogen werden, da die Bank in die Laga 
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Aktiva. 

Kasse, fremde Geldsorten nnd fitllige Zins- ond 
Dividendenscheine . . . . 

Gnthaben bei Noten- nnd Abrechnnngsbanken 
Wechsel nnd nnverzinsliche Schatzanweisnngen 

a) Wechsel (mit Ausschlu/3 von b-e) . . . . 
b) unverzinsliche Schatzanweisungen und Schatz-

wechsel des Reichs und der Lander . . 
c) eigene Akzepte 
d) eigene Ziehungen ......... . 
e) Eigenwechsel der Kunden an die Order der 

Beispiel 

Bilanz der Deutschen Bank 
am 31. 

RM. 

81559587 97 
111457474 27 

1099837396 31 

150062528 -

RM. 

193017062 24 

Bank. - 1249899924 31 
Nostrognthaben bei Banken nnd Bankfirmen. I-----t--I 431927341 80 
Reports nnd Lombards gegen bOrsengitngige 

Wertpapiere. 152413968 27 
Vorschiisse anf verfrachtete oder eingelagerte 

Waren. 
a) Rembourskredite 

1. sichergestellt durch Fracht- oder Lager
scheine • 

2. sichergestellt durch sonstige Sicherheiten . 
3. ohne dingliche Sicherstellung . 

b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfan
dung bestimmt bezeichneter, marktgangiger 
Waren. 

Eigene Wertpapiere 
Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des 

Reichs und der Lander . 
sonstige bei der Reichsbank und anderen Zentral

notenbanken beleihbare Wertpapiere 
sonstige hiirsengangige Wertpapiere . 
sonstige Wertpapiere 

Beteilignngen an Gemeinschafts- Geschiiften. 
Danernde Beteiligungen bel anderen Banken 

und Bankfirmen. . . . . 
Schuldner in laufender Rechnung 

d kt { durch borsengangige Wertpapiere . 
ge ec durch sonstige Sicherheiten. . . . 
ungedeckt 
au/3erdem: 

Biirgschafts-Schuldner RM. 353104702,04) 
Langfristige Dollar-Vorschiisse . 
Bankgebiiude 
Sonstiger Grundbesitz 
Mobilien. 

62578807 79 
296705502 24 
293591488 39 

47099945 93 

4849672 32 

3897535 05 
50525896 14 
19392165 38 

611046021 23 
1077 792 223 33 

699975744 35 
2727234040 97 

78665268 89 
73558788 19 

35014387 31 

714163312 63 2403001557 19 

104450000 -
99375663 34 
12530361 94 

1-

RM. 5533830068 83 

kommen kann, sie einlosen zu mussen. Schwieriger ist die Beurteilung der 
leicht greifbaren Aktiven. DaB Kasse, Sorten, Kupons und Guthaben bei den 
Noten- und Abrechnungsbanken hierzu gehoren, ist nicht zweifelhaft. Unter 
den Wechselbestanden sollte in der Regel der groBte Teil leicht realisierbar 
sein, jedoch sind darin haufig, namentlich bei ungiinstiger Wirtschaftslage 



Beispiel einer Bankbilanz. 

Nr.I68. 

nnd Disconto-Gesellschaft. 
Dezember 1929. 

Aktienkapital • . . 
Allgemeine Reserve 
Besondere Reserve . 

Glilubiger in laufender Rechnung 
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte 

Kredite . 
b) deutBChe Banken, Bankfirmen, Sparkassen und 

sonstige deutsche Kreditinstitute. 
c) sonstige Glaubiger . . . . . . . 
Von der Gesamtsumme der Glaubiger (mit Aus

schluIl von a.) sind 
innerhalb 7 Tagenfallig . RM.1881259024,50 
dariiber hinaus bis zu 

3 Monaten fallig " 2076102035,17 
nach mehr als 3 Monaten 

fallig " 106536120,25 
Akzepte .. 

(auIlerdem: 
geleistete Biirgschaften RM. 353104 702,04) 

6% Dollar-Darlehn, fallig 1. 9. 1932. . . . . . 
Unerhobene Divldende. . . . . . . . . . . 
Dr. Georg von Slemens-Wohlfahrtsfond ... 

Vermogensbestand . . . . RM.8258755,85 
davon in Wertpap. angelegt ,,4475935,85 

David Hansemann-W ohlfahdsfond . 
Sonstige W ohlfahrtsstlftungen • . . . • . • . 
Vbergangsposten der eigenen Stellen unter-

elnander ................. . 
Zur Verteilung verblelbender VberschuB .. -

RM. 

142500000 
17500000 

664739769 

255912379 
3807984800 

3782820 
3000000 

298812 

769 

Passin. 

RM. 
285000000 _. 

-
- 160000000 -

445000000 -
34 

-
92 4728636949 26 

213158340 34 

105000000 -
273593 02 

-
-
03 7081632 03 

497418 87 
34182135 31 

RM. 55~3830068 83 

Papiere enthalten, die nicht oder erst spii.ter, nach ihrer Prolongation, ein
gelOst werden. Auch die Reports und Lombards gegen borsengii.ngige Wert
papiere kann man allenfalls dazu rechnen. Die Reports unterscheiden sich in 
dieser Beziehung von den Effektenlombards fast gar nicht, soweit es sich um 
Effekten handelt, die bei der Ultimoprolongation vom Kunden hereingegeben, 

Buchwald, Bankbetrleb. 9. Auf!. 49 
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SolI. 

RM. 
Handlungs·Unkosten 155936440 12 
Steuern und Abgaben . 24892591 87 
Wohlfahrtseinrichtungen, Pensionen und Abfin-

dungen, sowie Versicherungsbeitrage fiir die Be-
amten . 15167248 71 

Abschreibung auf Mobilien ........ 
Zur Verteilung verbleibender VberschuB 

Gewinn aus 1929 . 32154448 40 
~rtrag aus 1928 . 2027686 91 

RM. 

Beispiel Nr. 16~ 

Gewinn- und 
am 31. 

RM. 

195996280 70 
985443 97 

34182135 31 
231163859 98 

Vorstehende Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung haben wir gepriift und mit 

Berlin, den 9. April 1930. 

von der Bank aber an der Borse abgenommen worden sind (s. S. 474). Der 
Kunde schuldet darauf den Gegenwert abziiglich des Einschusses, genau so 
wie beim Darlehen gegen Effektenunterlage, und zwar handelt es sich um 
Kredite gegen bestimmte Effekten auf bestimmte Zeit. Dasselbe gilt von 
den darin enthaltenen Forderungen an Borsenfirmen, die aus der Ver
leihung von Monatsgeld entstanden sind, nur mit dem Unterschied, daB hier 
reine Lombardgeschafte der eben erwahnten Art vorliegen. Von den eigenen 
Effekten der Bank hat man friiher gewohnlich die Staatspapiere, Stadtanleihen 
und sonstigen bei der Reichsbank beleihbaren Effekten im Gegensatz zu den 
Aktien und Obligationen industrieller Gesellschaften als leicht realisierbare 
Werte betrachtet. Diese Auffassung laBt sich gegenwartig nicht IDem all
gemein aufrechterhalten. Es lassen sich aber Grundsatze iiber die IDem oder 
weniger schwierige Realisierbarkeit von borsengangigen Wertpapieren iiber
haupt nicht aufstellen, da die Borsenkonjunkturen noch mehr als friiher den 
heftigsten Veranderungen ausgesetzt sind und selbst groBere Betrage von fest
verzinslichen Werten in Krisenzeiten oft schwer verkauflich sind. 

Unter den Schuldnern und Warenvorschiissen wird ein Teil sofort fliissig 
zu machen sein, ein anderer Teil schwerer oder gar nicht. Die Vorschiisse auf 
Waren werden, wie aus den Ausfiihrungen auf S. 756 hervorgeht, in der Regel 
leichter, wenn auch erst nach einigen Monaten realisierbar sein als die 
sonstigen Debitoren. Keinesfalls ware es berechtigt, die gedeckten Debitoren 
als liquider anzusehen als die ungedeckten. 

Man ersieht hieraus, daB sich die Grenze der leicht greifbaren Aktiven 
nicht genau ziehen laBt. In der Bilanzkritik der Zeitungen werden zuweilen 
alle erwahnten Posten, mit Ausnahme der Schuldner, also auch die Effekten
und Konsortialbestande bei der Berechnung der Liquiditat mit herangezogen. 
Haufig wird zwischen fliissigen Mitteln ersten und zweiten Ranges 
unterschieden. Wahrend man Kassenbestand, Banknoten, Guthaben bei del' 



(Fortsetzung). 

VerJ ust· Rechnung. 
Dezember 1929. 

Vortrag aus 1928 • 
Zinsen und Wechsel. . 
Gebiihren •..... 
Sorten und Zinsscheine . 
Dauernde Beteiligungen . 

Die Liquiditatsberechnung. 

RlL 

101755718 
119887231 

1896494 
5596728 

771 

Raben. 

RM. 
2027686 91 

10 
79 
55 
63 229136173 07 

RM. 231163859 98 

den Biichern der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft iibereinstimmend gefunden. 

Der PriilungsausschuB des Aufsichtsrats. 
Namen. 

Reichsbank und den Abrechnungsbanken, Schecks und Wechsel sowie Nostro
guthaben zu der ersten Kategorie rechnet, zahlt man die Reports und Lom
bards, die Vorschiisse auf Waren und die eigenen borsengangigen Wert
papiere zu den fliissigen Mitteln zweiten Ranges und stellt dann ein bestimm
tes Deckungsverhaltnis der ersten Gruppe und beider zusammen gegeniiber 
der Gesamtsumme der Kreditoren und der Akzepte fest. Das ermittelte Er
gebnis wird regelmaBig mit dem entsprechenden Deckungsverhaltnis des 
vorigen oder mehrerer friiherer Jahre verglichen. 

Eine Liquiditatsberechnung an Hand der Bankbilanzen wird natiirlich 
nicht nur von der Handelspresse vorgenommen, sondern in weitgehendem 
MaBe auch von den Banken selbst, und zwar nicht nur jahrlich, sondern weit 
haufiger, z. B. monatlich oder gar wochentlich oder taglich. Bei den GroB
banken werden meist bestimmte Richtlinien aufgestellt, nach denen die An
lage der Kreditoren zu erfolgen hat. Man halt einen bestimmten Teil der Gelder 
aIs Barguthaben oder Guthl!'ben bei den Noten- und Abrechnungsbanken, einen 
weiteren Teillegt man in Wechseln an oder benutzt ihn zur Ausleihung von 
Reportgeld oder zum Ankauf von Wertpapieren. Der groBte Teil des Restes 
wird zur Kreditgewahrung an die Kundschaft verwendet, und je nachdem 
man hierzu Betrage verfiigbar hat, erleichtert oder erschwert man die Ein
raumung neuer Kredite. Natiirlich lassen sich diese Grundsatze nicht schema
tisch innehalten. Der Kreditantrag eines langjahrigen und als finanziell sicher 
bekannten Kunden laBt sich nicht ohne weiteres ablehnen. Auch spielen die 
allgemeine Lage der Wirtschaft und die Lage bestimmter Industriezweige 
bei der Kreditgewahrung eine Rolle. Ebenso kann die Bank, wenn sie fliissige 
Mittel zu Effektenkaufen verfiigbar hat, nicht ohne weiteres solche Kaufe 
vornehmen. Vielmehr wird ihr Urteil dariiber, ob der gegenwartige Kursstand 
berechtigt erscheint, hierbei eine wesentliche Rolle spielen. Andererseits ist 
es, auch wenn nach diesen Richtlinien der Bestand an eigenen Wertpapieren 

. 49* 
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bereits die vorgesehene Rohe erreicht hat, oft notwendig, zum Zwecke 
der Kursregulierung in den von der Bank an die Borse gebrachten Werten 
Kaufe vorzunehmen. SchlieBlich spielen die Zinssatze, die fiir diese oder jene 
Kapitalanlage erzielbar sind, ebenfalls eine wesentliche Rolle. Es lassen sich 
dabei nur allgemeine Grundsatze aufstellen, deren Beachtung im einzelnen 
der Bank selbst iiberlassen bleibt, die sich stets der Veranwortung bewuBt 
sein muB, die sie gegeniiber ihren Glaubigern zu tragen hat. 

Als Beispiel fiir eine veroffentlichte Bilanz soli hier die Bilanz und Ge
winn- und Verlustrechnung der Deutschen Bank und Disconto- Gesell
schaft fiir das Jahr 1929 sowie die im Geschaftsbericht enthaltene Gewinn
verteilung wiedergegeben werden (Beispiel 163). 

Gewinnverteilung aus dem Geschiftsbericht der Deutschen Bank fur 1929, Sette 33. 

EinschlieJ3lich des Vortrags aus dem Jahre 1928 von . . .• RM. 2027686,91 
und nach Vornahme der Abschreibung auf Mobilien von RM.985443,97 belii.uft 
sich das 

Ertriignls des Jahres 1929 auf ..• RM. 34182135,31 

Hiervon erhalten zunachst die Aktionare (nach § 27b der 
Satzungen) 

40/0 Dividende auf RM. 285000000,

Von den verbleibenden . . . . . . . . . . . . . . 
beantragen wir, 

dem Dr. Georg von Siemens-Wohlfahrtsfond 
zu iiberweisen. 

Von dem iibrigbleibenden Betrage von. . . . . . . 
abziiglich RM. 2895038,53Vortrag auf neue Rechnung erhiiJt 
(nach § 27d der Satzungen) der Aufsichtsrat .. 

Wir schlagen vor, von den restlichen. . . . . . . . 
60/0 Superdividende auf RM. 285000000,- mit 

zu vertellen und den -oberschuB von . . . . . . . . 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

Es wiirde demnach erhalten 

" 11400000,-

RM. 22782135,31 

1500000,-

RM. 21282135,31 

1287096,78 

RM. 19995038,53 
" 17100000,

RM. 2895038,53 

jede Aktie von nom. RM. 100,-: RM. 10,-} = 10% Divldende. 
" " " " ,,1000,- : " 100,-

Unter der Bilanz sehen wir einen Vermerk des Priifungsausschusses des 
Aufsichtsrats, wonach die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung gepriift 
und mit den Biichern der Bank fiir iibereinstimmend befunden wurde. Raufig 
finden sich ahnliche Bescheinigungen unter den Bilanzen der Aktiengesell
schaften, die von einem gerichtlich vereideten Biicherrevisor oder einer Treu
handgesellschaft herriihren. Verpflichtet ist eine Gesellschaft bisher nicht, 
eine solche Priifung vornehmen zu lassen1). 1st auch festgestellt, daB die 

1) Der neue Ministerialentwurf iiber das Aktiengesetz sieht die gesetzliche Pflicht 
zur Priifung des Jahresabschlusses der Aktiengesellschaften durch Personen mit fach-
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veroffentlichte Bilanz mit den Buchern ubereinstimmt, sO ist damit noch 
nicht gesagt, daB die Bucher selbst gepriift worden sind. Ob das geschieht, 
hli.ngt von dem Auftrage ab, den der Aufsichtsrat der Kommission oder dem 
Bucherrevisor erteilt. 

6. Selbstkostenberechnung und Statistik. 
Die im V'origen Abschnitt geschilderten Liquiditatsberechnungen stellen, 

soweit sie von den Banken selbst vorgenommen werden, einen Teil der sta
tistischen Arbeiten dar, die in groBen Betrieben laufend vorgenommen zu 
werden pflegen. Daruber hinaus bemuht man sich haufig, statistische Unter
lagen fiir die geschaftlichen Dispositionen zu erhalten, zu denen freilich nicht 
die Jahresbilanzen oder monatlichen Bilanzaufstellungen ausreichen. Beson
ders die Frage einer Selbstkostenherechnung zur Feststellung der Rentabilitat 
der einzelnen Geschaftszweige ist haufig erortert worden, ohne daB es bisher 
gelungen ist, fiir die Praxis brauchbare Methoden zu finden, die eine solche 
Berechnung ermoglichen oder zweckdienlich erscheinen lassen. Es liegt 
nahe, fiir den Bankbetrieb in ahnlicher Weise die Selbstkosten festzustellen, 
wie es in der Fabrikation und im Warenhandel der Fall ist. Hier ist eine mog
lichst genaue Kalkulation der zum Verkauf gelangenden Waren ublich, d. h. 
eine Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beruck
sichtigung der hierzu notwendigen Unkosten sowie ferner der zum Vertriebe 
der Waren notwendigen (Vertriebs-) Unkosten und der allgemeinen, zur 
Fiihrung des Betriebes erforderlichen Unkosten (Generalunkosten), z. B. der 
GehaIter der Leiter und Angestellten, soweit sie nicht mit der Herstellung oder 
Anschaffung der Waren beschaftigt sind, der Kosten fiir Buromiete, Heizung 
usw., der Abschreibungen auf Gebaude und Einrichtungsgegenstande, der 
Steuern und sozialen Ahgaben und haufig noch der Zinsen fiir das Eigenkapital. 
Fiir all diese Ausgaben werden gewohnlich auf Grund der Berechnung nach 
friiheren Ergehnissen bestimmte Prozentsii.tze vom Umsatz ermittelt, die den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den Vertriebsunkosten zu
geschlagen werden. Zu den fur die Anschaffung der Waren notwendigen Un
kosten, die bei der Berechnung des Anschaffungspreises berucksichtigt wer
den, gehoren z. B. die Frachtkosten fiir den Transport zum Lager, Provisionen 
fiir den Einkauf usw. Bei der Kalkulation der Herstellungskosten sind in ent
sprechender Weise die Gesamtkosten fiir das Rohmaterial, die verarbeiteten 
Materialien und die ArbeiterlOhne zu berucksichtigen. Die Lohne fiir die 
Werkmeister, Abteilungsleiter usw. derjenigen Abteilung, in der die Waren 
hergestellt werden, ermittelt man meist im Wege der Schii.tzung, ebenfalls 
auf Grund fruherer Erfahrungen und herechnet sie als prozentualen Aufschlag 

Hoher Erfahrung oder Treuhandgesellsohaften vor. Die Priifung soll sioh nioht darauf 
besohranken, ob der JahresabsohluB auI3erlioh saohgemaB aufgestellt ist und mit der 
Inventur und den Gesohii.ftsbiiohern iibereinstimmt, sondern hat sioh auoh darauf zu 
erstreoken, ob die gesetzliohen Vorsohriften iiber die Bilanzierung usw. befolgt sind 
(§§ 118 und 120). 
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zu den ArbeitslOhnen. Die Vertriebsspesen, z. B. die Gehii.lter und Spesen fiir 
die Reisenden, fiir Reklame usw. werden meist vom Umsatz berechnet. Haufig 
werden aber diese Unkosten den Generalunkosten zugeschlagen. In Betrieben, 
die auf moglichst genaue Selbstkostenberechnung Wert legen, erfolgt neben 
derVorkalkulation, die vor dem Verkauf derWaren zum Zwecke der Preis
festsetzung erfolgt, noch eine Nachkalkulation, die gewohnlich im Fabrik
betriebe nach der Ablieferung bestellter Fabrikationsgegenstande oder in 
allen Warengeschaften am SchluB des Jahres auf Grund der tatsii.chlichen 
Selbstkosten im Vergleich zu den Gewinnen oder Verlusten vorgenommen wird. 

Eine grundsatzlich ahnliche Kalkulation ist fur das Bankgewerbe nicht 
moglich. Es ist zunii.chst zu beriicksichtigen, daB bier die Umsatze im wesent
lichen aus Diens tleistungen bestehen. Zwar werden Wertpapiere, ahnlich 
wie Waren, formell eingekauft und verkauft. Aber auch in diesem Falle kann 
die Bank nicht etwa wie im Warenhandel einen Unkostenzuschlag in den Ver
kaufspreis einkalkulieren und diesen daher entsprechend hoher stellen. Sie 
vermittelt vielmehr, wirtschaftlich betrachtet. in der Regel nur den An
oder Verkauf; auch wenn sie, wie es bei nicht notierten Werten der Fall ist, 
als EigenhandIer auftritt. Verkauft sie Wertpapiere aus eigenen Bestanden, 
die sie fest ubernommen hat, z. B. bei einer Emission, so kann man zwar nicht 
von einer eigentlichen Vermittlung sprechen; aber auch in diesem Falle kann 
sie nicht etwa ihre Unkosten dem Kurse zuschlagen, zu dem sie die Papiere 
erworben hatte, wie es analog den Berechnungen im Warenhandel der Fall 
sein muBte. Dies hatte praktisch schon deshalb keinen Zweck, weil diese Un
kosten im Vergleich zum Kurswert sehr gering sind. Ebensowenig wird eine 
Bank bei der Weiterdiskontierung angekaufter Wechsel die im Vergleich zur 
Wechselsumme belanglosen Unkosten, die durch die Buchungen des Ankaufs 
und der Rediskontierung entstehen, sowie die Kosten der Aufbewahrung be
riicksichtigen. Es entspricht vielmehr der Eigenart des Bankgewerbes, daB 
im Verkehr mit der Kundschaft im allgemeinen die Unkosten fur die Aus
fuhrung aller Geschafte in Form von Zinsen, Provisionen oder Spesen getrennt 
berechnet werden, und diese Unkosten miissen natiirlich neben dem Gewinn 
der Bank dem Aufwand entsprechen, den die Organisation der Bank erfordert. 

Es liegt daher nahe, die Unkosten der Bank zu berechnen, um danach 
festzustellen, ob die der Kundschaft in Ansatz gebrachten Satze Aufwand 
und Gewinn genugend berucksichtigen. Eine solche Berechnung ist technisch 
wohl moglich. Man kann z. B. statistisch feststellen, welche Kosten an per
sonlichen Ausgaben (fiir Gehalter) und sachlichen Ausgaben (fiir Material usw.) 
die Ausfiihrung eines fiberweisungsauftrages durchschnittlich erfordert. Man 
kann dabei, entsprechend der Kalkulation im Warengeschii.ft, die besonderen 
Unkosten fiir die Buchungen und die allgemeinen Unkosten -prozentual 
berechnet vom Gesamtumsatz -, die durch die Gehii.lter der Geschii.fts
leitung, l\'fiete usw. entstehen, gesondert feststellen. Es IaBt sich z. B. in 
derselben Weise auch ermitteln, welche besonderen Unkosten im Durch
schnitt durch die Ausfiihrung eines Borsenauftrages entstehen, wobei etwa 
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die Buchungskosten, die Gehalter der Borsenvertreter und die Borsengebiihren 
(Eintrittskarten fiir die Borse, sonstige Gebiihren an die BorsenbehOrden, 
den Kassen-Verein usw.) im Laufe eines Jahres zu ermitteln und nach der Ge
samtsumme der Borsengeschafte wahrend derselben Zeit prozentual auf jeden 
Borsenauftrag von 1000 RM. zu berechnen waren. Solche Berechnungen haben 
insofern einen gewissen Wert, als die Banken daraus ersehen konnen, ob die 
Provisionen eine Hohe erreichen, die ihre Unkosten bei normalem Geschafts
gang iiberhaupt decken kann. Dazu werden natiirlich die Ergebnisse einer 
groBeren Anzahl von Betrieben heranzuziehen sein. Aber dariiber hinaus ist 
der praktische Wert von Statistiken dieser Art recht gering. Es ist zunachst 
zu beriicksichtigen, daB der Geschaftsumfang - namentlich im Borsen
geschaft - steten Schwankungen unterworfen ist. Zeiten lebhafter Spekula
tionstatigkeit wechseln mit Zeiten auBerordentlicher Geschaftsstille. Ein groBer 
Teil der Unkosten bleibt aber unverandert, ein anderer Teil kann nicht wesent
lich eingeschrankt werden. Obgleich daher wahrend der stillen Zeit die Pro
visionen hoher sein miiBten, als zur Zeit regen Geschafts, liegt es gerade im 
Interesse der Banken, das Publikum in Zeiten stillen Geschafts durch niedrige 
Provisionen zur Vermehrung der Umsatze anzuregen. Dazu kommt, daB die 
Banken ihre Gewinne nicht allein aus den eigentlichen Borsengeschaften 
der Kundschaft ziehen, sondern daB - namentlich bei den GroBbanken -
diese Umsatze groBenteils dazu dienen, um die von ihnen bei Emissionen 
iibernommenen Wertpapiere an das Publikum zu verkaufen. Reges Borsen
geschaft begiinstigt aber natiirlich den Absatz der Emissionspapiere; es waxe 
daher von den Banken schon aus diesem Grunde unklug, durch allzu hohe 
Unkostenbelastung das Borsengeschaft zu vermindern. Es darf ferner nicht 
iibersehen werden, daB die Banken im Interesse ihres Emissionsgeschaftes 
auch gerade darauf bedacht sein miissen, die Wertpapiere in moglichst weiten 
Kreisen des Publikums unterzubringen. Sie bediirfen dazu also der kleinen 
Wertpapierumsatze. Wiirde man nun z. B. die obige Berechnung noch auf 
die Feststellung ausdehnen, wie groB die Unkosten der Bank durch die Aus
fiihrung der kleinen Umsatze (z. B. bis zum Betrage von 2000 RM. Nennwert) 
sind, so ware damit fiir die Praxis fast nichts gewonnen. Es wiirde sich zwar 
ergeben, daB die Unkosten auf diese Auftrage verhaltnismaBig hoher sind, 
als die auf die groBen Auftrage, weil z. B. die Ausfiihrung eines Auftrages von 
10000 RM. an der Borse nicht viel mehr kostet, als die eines Auftrages von 
1000 RM. Setzen die Banken auf Grund dieser Erkenntnis aber fiir die 
kleinen Auftrage, prozentual berechnet vom Nennwert oder Kurswert, eine 
hohere Provision fest als fiir die groBen, so schadigen sie dadurch ihr Emissions
geschaft. Man konnte annehmen, daB diejenigen Banken (meist Privatbankiers), 
die keine Emissionen durchfiihren, einen solchen Unterschied in der Provisions
berechnung machen sollten. Aber diese Firmen miissen aus Riicksicht auf die 
starke Konkurrenz der GroBbanken gerade bestrebt sein, ihre Kundschaft 
zu erhalten; sie konnen ihr daher nicht ungiinstigere Bedingungen stellen als 
die GroBbanken. Welchen praktischen Zweck also hatte eine statistische Be-
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rechnung der durch die Ausfiihrung kleiner Borsengeschii.fte entstehenden 
Unkosten im Vergleich zu den durch die Ausfiihrung der groBen erwachsen
den~ Eine solche Feststellung wiirde sich iibrigens nur ungefahr treffen 
lassen, indem man die Gesamtkosten der Borsenausfiihrungen ermittelt und 
nun auf Grund der Anzahl der Borsengeschafte die Durchschnittskosten 
jedes Auftrags - unabhangig von seiner Rohe - berechnet. 

Allerdings pflegen in den Vereinigten Staaten von Amerika die 
Banken fiir andere Geschaftszweige, und zwar hauptsachlich fiir die Depositen
konten, haufig genaue Berechnungen der durch die Fiihrung dieser Konten 
entstandenen Unkosten anzustellen 1). Die Methoden, die diese Banken an
wenden, sind verschieden. Am meisten verbreitet sind wohl diejenigen, die 
festzustellen versuchen, wie groB die Unkosten fiir die Fiihrung jedes ein
zelnen Kontos sind. Danach wird weiter ermittelt, wie groB der Gewinn oder 
Verlust der Bank an jedem Konto ist, indem einerseits die von der Bank auf 
dem betreffenden Konto dem Kunden vergiiteten Zinsen nach Abzug etwaiger 
Provisionen berechnet werden und andererseits auf Grund des durchschnitt
lichen Zinsertrages der Kapitalanlagen der Bank (nach Abzug der prozen
tualen Barreserve), berechnet auf das vom Kunden durchschnittlich auf dem 
Konto gehaltene Guthaben, der Ertrag, den die Verwertung dieses Guthabens 
erbracht hat, geschatzt wird. Die Differenz wird als Nettogewinn oder Netto
verlust aus der Kontofiihrung betrachtet. Auf Grund dieser Berechnungen 
kann festgestellt werden, ob der dem Kunden vergiitete Zinssatz angemessen 
war. Ebenso kann die Kalkulation auch derart vorgenommen werden, daB 
die Kosten der Fiihrung eines jeden Kontos ermittelt und danach festgestellt 
wird, wie groB das Mindestguthaben bei einem bestimmten Zinssatz sein muB, 
urn diese Kosten zu decken. Hierbei kommt es also zunachst nicht auf den 
durchschnittlichen Ertrag der Kapitalanlagen der Bank an. Auf Grund 
solcher Berechnungen wird dann entweder eine Rerabsetzung der Raben
zinsen bei wenig rentablen Konten vorgenommen, oder es kann der Ausgleich 
durch Berechnung von Umsatzprovisionen erfolgen, wobei dann ein Mindest
urnsatz festgesetzt werden kann. In beiden Fallen bedarf es aber zunachst 
einer Kalkulation der durch die Kontofiihrung entstehenden Selbstkosten. 
Zu diesem Zweck wird gewohnlich nach den oben erwahnten Grundsatzen der 
Kalkulation im Warengeschaft eine Trennung zwischen den allgemeinen Un
kosten (Generalunkosten) und den fiir die Ausfiihrung jeder Leistungsart sta
tistisch erfaBten Unkosten vorgenommen. Diese erfolgt gewohnlich in der Weise, 
daB die Arbeitszeit fiir eine groBere Anzahl von Buchungen oder sonstigen 
Manipulationen derselben Art und danach die Durchschnittskosten fiir jede 
Buchung der betreffenden Art ermittelt werden. Es wird also z. B. berechnet, 
welche Arbeitszeit die Buchung der Einzahlungen, der Abhebungen auf Grund 
von Quittungen und Schecks, der "Oberweisungen auf andere Konten, der Ein
ziehung von Schecks durch Abrechnungsstellen und durch Inkassobanken, die 
Buchungen ins Kontokorrent usw. erfordern. Nach den Durchschnittsgehaltern 

1) Siehe hieriiber Obst: Bankbuchhaltung. S.293ff. Stuttgart; 1925. 
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der Angestellten werden dann die Kosten dieser Arbeiten, fiir jede Leistungs
art getrennt, ermittelt und diese wieder auf die Amahl der in der Rechnungs
periode (z. B. einem Jahre) insgesamt fiir jede Leistungsart vorgenommenen 
Manipulationen umgerechnet. An Stelle der Durchschnittsgehalter kann man 
natiirlich auch, soweit es moglich ist, die in den einzelnen Abteilungen an 
Angestellte, die bestimmte Arbeiten ausfiihren, gezahlten Gehalter zugrunde 
legen. Man wird dadurch zu einer genaueren Berechnung kommen. In ahnlicher 
Weise werden auch die Materialkosten berechnet. Man kommt schlieBlich zu 
dem Ergebnis, daB z. B. die Kosten fiir die Einlosung und Buchung jedes 
Schecks, fiir jede Einzahlung und Buchung usw. eine bestimmte Hohe er
reichen. Natiirlich kann man die Buchungskosten fiir jede Leistungsart nicht 
vollstandig ansetzen, sondern nur zur Hillte, wenn dieselbe Buchung sich auf 
zwei Leistungsarten verteilt. Wird also z. B. fiir den Kunden A eine "Ober
weisung auf das ebenfalls bei der Bank gefiihrte Konto B vorgenommen, so 
muB bei der Kalkulation der durch die Ausfiihrung des Auftrages entstehen
den Kosten beriicksichtigt werden, daB der Auf trag fiir jeden der beiden 
Kunden (A und B) nur die Halfte der Kosten verursacht hat. Die General
unkosten (z. B. die Gehalter der Direktoren und leitenden Angestellten, 
soweit diese sich nicht mit der Erledigung bestimmter in der Einzelkalkulation 
erfaBter Leistungsarten beschii.ftigen, die Ausgaben fiir Miete, Beleuchtung, Be
heizung usw.) werden gewohnlich auf die Gesamtzahl der Buchungsposten 
verteilt, und danach kann ein bestimmter Generalunkostenzuschlag fiir jeden 
Posten einkalkuliert werden. Jedoch bereitet die Verteilung der allgemeinen 
Unkosten im Bankgewerbe besondere Schwierigkeiten, weil eine Reihe von 
Ausgaben nicht auf alle Leistungsarten entfallt. So befaBt sich z. B. die Direk
tion einer Bank am wenigsten mit der Leitung der gewohnlichen Kassen
tTherweisungsgeschafte usw.; ihre Gehalter also den besonderen Kosten der 
Einzahlungen und "Oberweisungen zuzuschlagen, ist nicht ganz berechtigt. 
Immerhin lieBe sich iiber diesen Mangel hinwegkommen. 

Eine groBere Schwierigkeit des ganzen Systems liegt, abgesehen von 
den Kosten einer solchen Statistik, darin, daB, wie oben schon in anderem 
Zusammenhange gezeigt wurde, die praktischen Ergebnisse recht diirftig sind. 
Um zu dem Ergebnis zu kommen, daB Depositenkonten, auf denen nur ver
haltnismaBig geringe Guthaben gehalten, aber eine groBe Zahl von Buchungen 
vorgenommen werden (z. B. durch Abhebungen oder "Oberweisungen jeweils 
von kleinen Betragen) oft mehr Kosten an Buchungs- und ahnlicher Arbeit 
erfordern, als sie an Zinsen usw. einbringen, bedarf es keiner besonderen Kal
kulation fiir jedes Konto. Wenn die Banken solche Konten dennoch fiihren, so 
geschieht es aus der Erwagung, daB es im privatwirtschaftlichen und volks
wirtschaftlichen Interesse liegt, auch die geringen freien Betrage des Publikums 
zu zentralisieren. Dadurch, daB die Banken das Sammelbecken fiir diese 
Spargelder des kleinen Publikums sind, konnen sie auch iiber die zum Ab
schluB groBer und eintraglicher Geschafte notwendigen fliissigen Mittel ver
fiigen. Ohne diese kleinen Konten waren sie z. B. gar nicht imstande, der 
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Industrie jene groBen Kredite zu geben, an denen sie im VerhiUtnis zu den 
Selbstkosten der dazu notwendigen Buchungen usw. gewohnlich stattliche 
Gewinne erzielen. Volkswirtschaftlich betrachtet, entsteht durch die Fiihrung 
der kleinen Konten einerseits der Vorteil, daB der Umlauf an baren Zahlungs
mitteln verringert wird. Andererseits fiihrt gerade die Verwendung dieser 
Guthaben, die zu einem groBen Teile auch aus der Kleinindustrie sowie aus 
den mittleren und kleinen Handelsbetrieben stammen, zur Kreditgewahrung 
an die GroBindustrie und den GroBhandel dazu, daB der Konkurrenzkampf 
zwischen Klein- (bzw. Mittel-) und GroBbetrieb sich noch schwieriger ge
staltet, als es aus anderen Griinden bereits der Fall ist. Natiirlich pflegen die 
Banken auch einer groBen Zahl von Betrieben mittleren Umfangs Kredite ein
zuraumen; jener Gesichtspunkt laBt sich daher nicht verallgemeinern. 

Es ist ferner zu beriicksichtigen, daB die Konkurrenz der Sparkassen, Ge
nossenschaften usw. dieKreditbanken, namentlich die GroBbanken, veranlaBt, 
die kleinen, wenig rentablen Konten nicht aufzugeben. Bei der Vielgestaltigkeit 
ihres Gesch.ii.fts sind sie auch haufig in der Lage, mit diesen Kontoinhabern 
andere Geschil.fte, z. B. Effektengeschafte, abzuschlieBen, deren Vorteile, wie 
oben dargestellt wurde, auf anderem Gebiete liegen. Mit der AuflOsung der 
kleinen Konten wiirden aber auch diese Geschafte abwandern. Ob nicht 
dennoch manche Anderungen zweckdienlich waren, ist eine andere Frage. Es 
ware z. B. zu erwagen, das Publikum dahin zu bringen, die Zahlung ganz 
kleiner Betrage durch Schecks oder "Oberweisung zu vermeiden und statt 
dessen die Barzahlung vorzuziehen. Es ist auch schon der Plan erwogen 
worden, den "Oberweisungs- und Inkassoverkehr noch mehr zu zentralisieren, 
etwa bei Spezialbanken. Diese Gedanken sollen hier nicht naher erortert wer
den. Es kommt uns nur auf die Feststellung an, daB eine so weitgehende 
Selbstkostenberechnung fiir jedes Konto, wie sie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika haufig vorgenommen wird, in Deutschland jedenfalls infolge 
der Eigenart des Geschil.ftes und der Notwendigkeit, die im Vergleich zu 
Amerika weit geringeren fliissigen Mittel des Volkes bei den Banken zu
sammenzufassen, nicht von groBer praktischer Bedeutung ware. 

Tatsachlich ist auch in Deutschland eine solche Kalkulation bei den Ban
ken nicht iiblich. Allerdings nehmen Sparkassen und andere offentliche 
Banken oft eine Berechnung der auf jeden Buchungsposten entfallenden Un
kosten vor. Die Geschil.ftszweige dieser Banken sind aber nicht so viel
gestaltig wie bei den groBen Kreditbanken und daher gestaltet sich diese 
Kalkulation auch einfacher. 

Gewisse Selbstkostenberechnungen konnen natiirlich auch bei den 
deutschen Kreditbanken von praktischem Wert sein. So wird eine Kalkulation 
bestimmter Geschil.fte (Devisenoperationen, einzelner groBerer Effekten
geschil.fte usw.) haufig vorgenommen. Auch wird die Kontofiihrung einzelner 
Kontoinhaber beobachtet, um schatzungsweise festzustellen, ob sich die 
Fiihrung des Kontos lohnt. Aber dies geschieht nicht auf Grund einer systema
tischen Kalkulation der Kosten fiir jede einzelne Buchungs- und Ausfiihrungs-
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art. Es geniigt dazu eine Durchsicht des Kontos, urn. z. B. festzustellen, daB 
trotz unbedeutender Zins- und Provisionseinnahmen der Bank eine sehr 
groBe Zahl von Buchungen erforderlich war. 1m. Einzelfalle wird dann die 
Aufhebung eines solchen Kontos als zweckdienlich erscheinen; eine Herab
setzung der Zinsen Hi-Bt sich infolge der allgemeinen Vereinbarungen der 
Bankenkartelle, nach denen die Zinsen unabhangig von der Anzahl der 
Buchungen gemeinsam festgesetzt werden, gewohnlich nicht durchfiihren. 

Die Ermittlung dieser Zinsen durch die Bankenkartelle sowie der sonsti
gen Konditionen erfolgt ebenfalls nicht auf Grund eingehender Kalkulationen, 
sondern in der Regel nach den Erfahrungen, die die Banken auf Grund ihrer 
Gesamtunkosten gesammelt baben. Diese werden regelmaBig mit den gesamten 
Bruttoeinnahmen verglichen, und daraus ergibt sich, wie sich z. B. im Ver
gleich zurn. Vorjahre und zu friiheren Jahren der prozentuale Anteil der Un
kosten am Bruttoertrag verandert hat. Bei solchen Berechnungen, die sehr 
leicht anzustellen sind, konnen bestimmte Unkosten, z. B. Gehii.lter, Steuern, 
soziale Lasten usw. besonders beriicksichtigt werden. Angaben dieser Art 
finden sich auch zuweilen in den Geschii.£tsberichten der Banken. 

Von groBer Bedeutung sind schlieBlich auch statistische Unkosten
berechnungen fiir einzelne Abteilungen, um die Arbeitsmethoden und Arbeits
leistungen auf ihre Zweckma.l3igkeit zu priifen. Solche Ermittlungen werden 
gerade in neuerer Zeit in den GroBbetrieben haufig angestellt, z. B. urn. die 
durch Mechanisierung des Betriebes erzielten oder erzielbaren Vorteile fest
zustellen. So kann man z. B. durch eine probeweise erfolgende Einfiihrung 
von Maschinen fiir eine bestimmte Abteilung die hierdurch erzielte Arbeits
leistung mit derjenigen vergleichen, die in anderen Abteilungen erreicht wird, 
wo die Mechanisierung noch nicht oder nicht vollstandig durchgefiihrt ist. 
Ferner lassen sich bei allgemeiner Mechanisierung im GroBbetriebe Ver
gleiche zwischen der Arbeitsleistung der einzelnen Abteilungen anstellen, 
die zu der Erkenntnis fiihren konnen, daB die eine Abteilung aus organisa
torischen oder personellen Griinden trotz der Ahnlichkeit der Arbeitsvorgange 
(Buchungen usw.) mehrUnkosten verursacht, ala andere Abteilungen. 

Statistiken werden in den GroBbetrieben schlieBlich noch hii.ufig fiir 
andere Zwecke hergestellt. So werden haufig allgemeine Vorgange von volks
wirtschaftlicher Bedeutung, z. B. die Entwicklung der Zinssatze in verschie
denen Landern, die Bewegung der Warenpreise usw. statistisch erfaBt; sei 
es zur Information fiir die GeschiiItsleitung oder zur Veroffentlichung in den 
Jahresberichten, Wochen- und Monatsberichten usw., wie sie haufig zur 
Versendung an die Kundschaft oder zur Veroffentlichung eines Auszuges in 
den Zeitungen hergestellt werden. Auch Statistiken iiber diejenigen Kredite, 
die den verschiedenen Industrie- oder Handelszweigen angehorenden Kunden 
gewahrt sind, oder iiber die Gliederung der Kredite nach Art der Sicher
heiten usw. werden zuweilen angefertigt. Offentliche Banken z. B., die Reichs
bank, fertigen oft noch besondere Statistiken, z. B. iiber die Entwicklung der 
Umsii.tze im Giroverkehr, an, weil diese von allgemeinem Interesse sind. 
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7. Kontrollen in der Bnchhaltung. 
Obgleich die Buchhaltung als solche schon eine Kontrolle der iibrigen 

Abteilungen ausiibt, sind doch auch hier noch einige organisatorische MaB. 
nahmen notwendig, um Irrtiimer bei den Buchungen sowie Veruntreuungen 
zu verhiiten. Die zur raschen Entdeckung von Fehlern bei der "Obertragung 
auf die Konten notwendigen Kontrollen sind bereits geschildert worden. 
Es sind jedoch noch diejenigen Kontrollen darzustellen, die dem Zweck dienen, 
betriigerische MaBnahmen in der Buchhaltung zu entdecken. Grundsatzlich 
ist hierbei darauf hinzuweisen, daB in der Buchhaltung keine Wertgegenstande 
ruhen. Ein Angestellter, der sich unrechtmaBig in den Besitz von Werten 
setzen will, muB sie sich also aus anderen Abteilungen oder von einer anderen 
Stelle verschaffen. Daraus geht auch hervor, daB Revisionen von Wert
bestanden in der Buchhaltung nicht zu erfolgen brauchen. 

Ein einfacher und auch schon benutzter Weg, in der Buchhaltung eine 
Veruntreuung zu begehen, besteht darin, daB der Buchhalter eines Konto
korrents eine Quittung mit dem Namen eines Kunden faIscht, der bei der 
Bank ein Guthaben besitzt und den Quittungsbetrag durch einen Gehilfen 
an der Kasse der Bank abhebt. In ahnlicherWeise kann er auch einAuftragS
schreiben des Kunden zur "Oberweisung eines Betrages an einen Gehil£en 
faIschen. In beiden Fallen wird, wann die FaIschung der Unterschrift vom 
Kassierer oder der Stelle, die die Oberweisung ausfiihrt, nicht bemerkt wird. 
die Auszahlung oder "Oberweisung erfolgen. Liegt die Priifung der Unterschrift 
ausschlieBlich in den Handen des Buchhalters, so ist die Entdeckung der 
Falschung durch eine andere Stelle nicht wahrscheinlich. Haufig wird sie 
aber von der Korrespondenzabteilung vorgenommen.Selbst wenn dies nicht 
der Fall ist, kann ein solcher Betrug aber schwer durchgefiihrt werden. Sofern 
zwei. Kontokorrent-Konten gefiihrt werden, also ein Hauptkontokorrent 
und ein Gegenkonto, erfolgt auch die Priifung der Unterschriften durch beide 
Kontokorrentbuchhalter; der redliche Angestellte miiBte also die Falschung 
iibersehen. Es kommt hinzu, daB auf Quittungen, wie auf S. 163 erwahnt wurde, 
vom Kassierer nur dann Auszahlungen geleistet werden, wenn der Vorzeiger 
oder Bevollmachtigte ihm personlich bekannt oder zweifelsfrei legitimiert 
ist. Fiir "Oberweisungen werden zuweilen den Kunden mit laufenden 
Nummern versehene 1.Jberweisungshefte, ahnlich wie die Scheckhefte, aus
gehandigt. Alsdann findet also eine Kontrolle der Nummern statt. Natiir
lich darf die Aufbewahrung der noch im Besitze der Bank befindlichen 
Hefte nicht an der Stelle erfolgen, wo die Priifung der Nummern der "Ober
weisungsauftrage vorgenommen wird. Sonst kann, wenn ein 1.Jberweisungs
formular entwendet und die Nummer gefalscht wird, der die 1.Jberweisung 
vornehmende Angestellte irregefiihrt werden (s. S.221). Ein noch besseres 
Mittel zur Entdeckung solcher Veruntreuungen ist, wie ebenfalls erwahnt 
(S.219), die sofortige schriftliche Bestatigung aller Einzahlungen und "Ober
weisungsauftrage oder die Versendung laufender Postenausziige (Tagesaus-
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ziige). Werden diese Ausziige, wie es haufig geschieht (s. S. 711) in der 
Kontokorrent-Buchhaltung gleichzeitig mit den Eintragungen in die Konto
korrente ausgeschrieben, so wiirde allerdings, wenn der Buchhalter die 
falsche Uberweisung veranlaBt hat, und sie in den Tagesauszug nicht ein
setzt,aber dennoch auf das Konto bucht, die sofortige Entdeckung der 
Falschung nur durch Zusendung der Uberweisungsbestatigung an den Kunden 
moglich sein. In denjenigen Betrieben, die aber solche Bestatigungen nicht 
vornehmen, sondern die Uberweisungen n ur in die Tagesausziige ein
stellen, und die auch die Tagesausziige nicht in der Korrespondenzabteilung, 
sondern in der Buchhaltung ausstellen lassen, werden daher gewohnlich nicht 
nur aIle Kontokorrentbuchungen, sondern auch die Tagesausziige 'Von einer 
Kontrollstelle mit den Originalbelegen, in diesem FaIle also mit dem Uber
weisungsauftrag verglichen. Geschieht dies nicht, so kann der Betrug erst 
entdeckt werden, wenn der Kunde den halbjahrlichen oder vierteljahrlichen 
Kontoauszug bzw. die Zinsabrechnung erhalt und danach feststellt, daB der 
vorgetragene Saldo nicht richtig ist. Hierbei muB darauf geachtet werden, 
daB die Priifung der Tagesausziige durch die Kontrollstelle schon vor der Ab
sendung erfolgt, nicht am nachsten Tage an Hand von Durchschriften zu 
diesen Ausziigen. Denn es konnte sonst der Fall eintreten, daB der Buchhalter 
der Kontrollstelle eine Durchschrift iibersendet, die den gefalschten "Ober
weisungsposten enthalt, wahrend er der Expedition einen gesondert angefer
tigten Auszug zum Versand an den Kunden zustellt, in dem jener Posten nicht 
enthalten ist. LaBt sich eine sofortige Kontrolle der Tagesausziige noch vor 
ihrer Absendung oder ein Vergleich der Originale mit den Kopien nicht durch
fiihren, so ist es besser, iiber samtliche Posten den Tagesausziigen Bestati
gungsschreiben an die Kundschaft beizufiigen, sofern die Postenausziige in 
der Buchhaltung hergestellt werden. Durch die Zusendung von Bestatigungs
schreiben liber alle Posten wird auch vermieden, daB in diesem Falle etwa 
die gefalschte "Oberweisung von dem Korrespondenten veranlaBt wird, der 
den Tagesauszug auszuschreiben hat und von diesem nicht in den Auszug 
eingesetzt wird. Allerdings wiirde ein Betrug von dieser Stelle durch die so
fortige Reklamation des Kunden entdeckt werden, wenn die Tagesausziige 
vor ihrer Absendung mit den Kontokorrentbuchungen verglichen werden 
(s. S. 711). Erfolgt diese Abstimmung erst am nachsten Tage an Hand der 
Kopien, so ist wenigstens dafiir zu sorgen, daB von dem Leiter der Korrespon
denzabteilung eine Priifung der Originalausziige an Hand der Belege statt
findet. Dabei wird vorausgesetzt, daB durch laufende Numerierung der Belege 
Sicherheit dafiir geschaffen ist, daB der Korrespondenzleiter siimtliche Be
lege erhalt. 

Die Wahrscheinlichkeit, daB ein Kontokorrentbuchhalter einen auf Grund 
einer gefalschten Quittung oder eines gefalschten Uberweisungsauftrages er
haltenen Betrag nicht in das Kontokorrent eintragt, ist gering. Erfolgt eine 
tagliche Abstimmung der in das Kontokorrent gebuchten Posten mit den Grund
buchungen, soweit sie das Kontokorrent-Konto betreffen, nach ihren Gesamt-
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soll- und Habenposten, wie sie auf S. 705 dargestellt wurde, so wiirden die 
Summen der nach den Grundbiichern auf Kontokorrent-Konto zu belasten
den Betrage nicht mit den Summen der in den Kontokorrenten verbuchten 
Sollposten iibereinstimmen. Dasselbe gilt natiirlich sinngemaB von der Salden
kontrolle (s. S. 705). Um die "Obereinstimmung herbeizufiihren, miiBte schon 
der Kontokorrentbuchhalter in das Beibuch oder auf den Abstimmungs
bogen den Posten nachtragen. Zur Verhiitung einer solchen Falschung des 
Beibuchs laBt man dieses Buch haufig von einem zweiten Buchhalter fiihren. 
Bei den Abstimmungsbogen ist dies nicht moglich, weil sie im Durchschreibe
verfahren mit den Kontokorrentbuchungen hergestellt werden. Aus diesem 
Grunde ist aber bei dieser Methode auch die nachtragliche Einsetzung eines 
Postens in die Abstimmungsbogen erschwert. Wird ein Gegenkontokorrent 
gefiihrt, das mit dem Hauptkontokorrent abgestimmt wird, so wird hierdurch 
schon die absichtliche Auslassung einer Buchung in das Hauptkontokorrent 
bedeutend erschwert. In Betrieben, wo nur ein Kontokorrent gefiihrt wird, 
verhindert aber besonders die auf S. 707 erwahnte tagliche Abstimmung aller 
Kontokorrentbuchungen mit den Originalbelegen, also z. B. den Quittungen 
und "Oberweisungsauftragen, die Unterlassung einer Buchung. 

Aus der Tagesbilanz laBt sich das Fehlen des Kontokorrentpostens 
nicht ersehen, weil in diese nach den auf Grund der Zusammenstellungen der 
Grundbiicher erfo1gten Buchungen in das Sammeljournal die jedem Haupt
buchkonto taglich zu belastenden oder gutzuschreibenden Summen iibertragen 
werden. Es besteht daher keine Verbindung zwischen der Tagesbilanz und den 
einzelnen Buchungen in das Kontokorrent. Auch die Monatsbilanz (Roh
bilanz) wiirde, da sie nach dem Sammeljournal aufgestellt iet, nicht ergeben, 
daB ein Posten im Kontokorrent fehlt. Dagegen wiirden alsdann in den nach 
den einzelnen Kontokorrenten angefertigten Kontokorrentausziigen (Balden
listen) die darin enthaltenen Umsatzziffern nicht mit dem Sammeljournaloder 
dem Hauptbuch iibereinstimmen. Um eine solche Differenz zu entdecken, 
ist es notwendig, die monatlichen Saldenlisten mit dem Sammeljournal oder 
Hauptbuch abzustimmen. Dies geschieht auch in der Regel; unabhii.ngig davon, 
ob ein Betrug der geschilderten Art auchdurch andere Kontrollen schon friiher 
als nach dem Monatsende entdeckt werden kann. Da die Saldenlisten gewohn
lich von den Kontokorrentbuchhaltern angefertigt werden, ist ihr Vergleich 
mit den Kontokorrenten durch eine Kontrollstelle erforderlich, wenn man sich 
nicht auf die - in der Regel ausreichende - Abstimmung der Kontokorrent
buchungen mit den Originalbelegen oder den Grundbuchungen verlassen will. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB die halb- oder vierteljahrlich 
an die Kundschaft versandten Kontoausziige oder die Zinsstaffeln, falls die 
Angabe der Umsatze in den Kontoausziigen durch Tagesausziige ersetzt wird, 
von den Kunden zu bestatigen sind und auf den Eingang der Bestatigungen 
geachtet werden muB (s. S. 729). Die Kontrolle dieses Eingangs erfolgt ge
wohnlich nicht in der Buchhaltung, sondern ebenfalls von einer raumlich ge
trennten Kontrollstelle, z. B. der Revisionsabteilung. An Hand der eingegan-
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genen Bestatigungsschreiben wird gewohnlich auch darauf geachtet, daB die 
darin enthaltenen Betrage (Kontokorrentsalden) mit den in den Saldenlisten 
angegebenen iibereinstimmen. Dadurch werden etwaige nachtragliche Ver
anderungen in den Saldenlisten oder in den Bestatigungsschreiben entdeckt. 
Es ist schon vorgekommen, daB Kunden einen im Kontoauszug fehlenden 
Posten nicht moniert, sondern nur den im Vordruck des Bestatigungsformulars 
von der Bank eingesetzten Saldo verandert haben. Durch diese Kontrolle 
kann ein Vergleich der Saldenlisten mit den Kontokorrenten erspart werden. 
Allerdings wird in diesem FaIle die geschilderte Kontrolle der Richtigkeit der 
Kontokorrentbuchungen durch die Saldenlisten erst nach Riicksendung der 
viertel- oder halbjahrlich vom Kunden ausgestellten Kontokorrentbestati
gungen ausgeiibt; nicht monatlich, wie es bei einer Kontrolle der Salden
listen an Hand der Kontokorrente der Fall ist. 

Die wichtige Mitkontrolle der Kunden durch die Ubersendung von Aus
ziigen, mag es sich um Tagesausziige oder halb- bzw. vierteljahrliche Konto
ausziige handeln, fehlt natiirlich, wenn die Veruntreuung ein Konto betrifft, 
dessen Abstimmung durch den Gegenkontrahenten iiberhaupt nicht erfolgt. 
Das ist, wie aus unseren friiheren Ausfiihrungen hervorgeht, bei den Nostro-

. konten der Fall. Wir haben gesehen, daB diese Konten nur zu Kontroll
zwecken des Gegenkontrahenten gefiihrt werden, die Bank, in deren Biichern 
also Nostrogeschafte erscheinen, auch keine Ausziige anfertigt. Vielmehr 
sendet ihr der Gegenkontrahent, der das Konto als Lorokonto fiihrt, Abrech
nung und Auszug. Ahnlich wie es oben geschildert wurde, konnen aber auch 
betriigerische Verfiigungen iiber diese Konten vorgenommen werden. Es konnte 
z. B. folgender Fall eintreten. Ein Angestellter entwendet einen Briefbogen 
mit der Firma der Bank und schreibt darauf den Auf trag zur lJberweisung 
eines Betrages an einen Gehilfen. Er falscht die Unterschrift seiner Bank und 
sendet den Auf trag an eine auswii.rtige Bank, von der er aus dem Nostro
kontokorrent weiB, daB seine Bank bei ihr ein Guthaben, mindestens in Hohe 
jenes Betrages, besitzt. Die auswartige Bank wiirde dann, wenn sie die Fal
schung der Unterschrift nicht merkt, die lJberweisung an den Strohmann vor
nehmen, sofern nicht die Angabe eines Stichworts vereinbart war. Jedoch ware 
der Betrug auch dann nicht ausfiihrbar, wenn die Uberweisungen, wie auf 
S. 221 erwii,hnt, nur auf besonderen, unter VerschluB gehaltenen Formularen 
erfolgen diirfen. Werden diese SicherheitsmaBnahmen nicht getroffen, so wiirde 
die Falschung auch schon in wenigen Tagen entdeckt werden, weil die aus
wartige Bank den lJberweisungsauftrag bestatigt oder in ihren Tagesauszug 
einsetzt. Dabei muB aber vorausgesetzt werden, daB diese Schreiben an eine 
Kontrollstelle gelangen, die danach feststellt, ob die darin aufgegebenen 
Buchungen auch im Nostrokonto enthalten sind. Die Priifung der von den 
Nostrobanken eingehenden Bestatigungen, Tagesausziige und Kontoausziige 
durch eine zuverlii,ssige Stelle ist also von groBer Wichtigkeit. Es ware noch 
moglich, daB der Betrug von dem Buchhalter vorgenommen oder veranlaBt 
wird, der das Nostrokonto fiihrt. Falscht er dann auch das Nostrokonto, indem 
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er die Uberweisung eintragt, so wiirde die Abstimmung der Beibiicher oder 
Abstimmungsbogen mit den Zusammenstellungen der Grundbiicher eine 
Differenz und bei der weiteren Priifung den Betrug ergeben. Gegen eine 
Falschung der Beibiicher oder Abstimmungsbogen schiitzen aber die oben 
(S. 782) fiir den Fall der absichtlichen Auslassung einer Buchung im Konto
korrent dargestellten Kontrollen; in dem vorliegenden Faile namentlich die 
tagliche Abstimmung der Nostrokonten mit den Originalbelegen durch eine 
Kontrollstelle, also mit den Auftragsschreiben an die auswartigen Banken 
(Nostrobanken) oder deren Durchschriften. Es wiirde dann bei dieser Kontrolle 
festgestellt werden, daB fiir einen auf dem Nostrokonto belasteten Posten der 
Uberweisungsauftrag fehlt. Werden diese Kontrollmethoden nicht angewandt 
oder von Angestellten ausgeiibt, die die Kontobuchungen selbst vorzunehmen 
haben, so kann die Falschung nur durch doppelte Fiihrung der Nostrokonten 
erschwert oder erst entdeckt werden, nachdem die Saldenlisten auf Grund 
der Nostrokonten angefertigt und, wie oben gezeigt wurde, mit dem Sammel
journal und den Kontokorrent-Konten von der Kontrollstelle abgestimmt sind. 

Eingehende Beachtung miissen auch diejenigen Buchungen finden, die 
auf Grund von Ausgaben der Bank fiir Anschaffungen vorgenommen 
werden. Kauft die Bank z. B. Biiromobel, so wird der Gegenwert haufig iiber 
Unkosten-Konto gebucht, um sie nicht als Mobiliarbestand in der Bilanz er
scheinen zu lassen. Oft wird aber der Betrag, namentlich wenn es sich um 
groBere Summen handelt, iiber Mobilien-Konto gebucht und in der Bilanz 
eine Abschreibung vorgenommen. In beiden Fallen kann der Lieferant auf 
einem personlichen Konto zunachst erkannt und nach Zahlung des Betrages 
belastet werden, oder es wird bei Zahlung der Rechnung ohne besondere 
Fiihrung eines Lieferantenkontos das Mobilien-Konto bzw. das Unkosten
Konto belastet. Nehmen wir nun zunachst an, daB ein Konto auf den Namen 
des Lieferanten eingerichtet wird, so ist ein Betrug in der Form moglich, daB 
der Buchhalter, del' das Konto fiihrt, eine quittierte Rechnung oder Quittung 
mit dem Namen des Lieferanten falscht, sie an der Kasse der Bank von einem 
Gehilfen einziehen laBt und als richtig abzeichnet. Die Quittung wird dann 
ordnungsmaBig gebucht, und das Konto des Lieferanten ist ausgeglichen. 
Weist dann diejenige Stelle, die den Auf trag zur Lieferung erteilt hat, den 
Betrag zur Zahlung an den Lieferanten an, so erfolgt eine nochmalige Grund
buchung, deren Durchschrift der Buchhalter zur Eintragung in das Lieferanten
konto erhalt. Diese Eintragung nimmt er jedoch nicht mehr vor, weil das 
Konto bereits durch die erste betriigerische Abhebung ausgeglichen ist. Er
folgen beide Zahlungen - die falsche und die richtige - durch die Kasse, so 
wird es freilich dem Kassierer haufig auffallen, daB er zweimal eine Rechnung 
in derselben Rohe an den Lieferanten leistet. Die doppelte Zahlung braucht 
aber nicht immer gemerkt zu werden; auch ist es moglich, daB die zweite 
Zahlung durch Uberweisung erfolgt, also durch eine andere Abteilung als im 
ersten FaIle. Werden die Originalbelege, in diesem FaIle also die Quittung iiber 
die erste Zahlung und die Anweisung des BesteIlers zur zweiten Zahlung, mit 
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dem Konto des Lieferanten von einer Kontrollstelle verglichen, so muG der 
Betrug sofort entdeckt werden, weil die zweite Zahlung auf diesem Konto 
nicht gebucht ist. Geschieht dies nicht, so wird der Betrug durch die Ab
stimmung der Gesamtsummen der taglichen Buchungen in die Lieferanten
konten mit den Zusammenstellungen aus den Grundbiichern aufgedeckt. 
Bucht er jedoch auch die zweite Zahlung in das Lieferantenkonto, so wird 
auf diesem Konto ein Sollsaldo entstehen, und dies wird bei der Abstim
mung oder Durchsicht der Saldenlisten auffallen. Allerdings kann die 'Ent
deckung dieses Betruges dadurch hinausgeschoben werden; um so mehr, als 
der Fall eintreten kann, daB bis zur Aufstellung der Saldenlisten der Liefe
rant weitere Lieferungen an die Bank vorgenommen hat und fiir diese 
auf seinem Konto erkannt wird. Dadurch kann der falsche Sollsaldo in
zwischen ausgeglichen sein. Um solche Veruntreuungen zu verhuten, ist es 
daher wichtig, daB die der Kasse zur Zahlung von Lieferanten prasentierten 
Rechnungen oder Quittungen zunachst nicht der Buchhaltung zur Abzeichnung, 
sondern der Auftragsstelle (Materialverwaltung usw.) zur Priifung und Ab
stimmung vorgelegt werden. Alsdann wiirde eine doppelte Zahlung nicht ge
leistet werden konnen. Die Ausfuhrung eines solchen Betruges durch einen 
Angestellten der Beschaffungsstelle ware nicht moglich, wenn ein Lieferanten
konto in der Buchhaltung gefuhrt wird, weil in diesem Falle der Buchhalter 
bei der zweiten Zahlung feststellen wiirde, daB der Betrag bereits an den 
Lieferanten gezahlt worden ist. 

Werden Lieferantenkonten nicht gefiihrt, so kann ein Betrug dieser Art 
von dem Buchhalter naturlich nicht ausgefiihrt werden. Es fallt dann jedoch 
auch seine Kontrolle der Beschaffungsstelle fort. Man versucht alsdann, 
doppelte Zahlungsanweisungen eines Angestellten der Beschaffungsstelle 
durch die Vorschrift zu verhindern, daB solche Anweisungen von zwei An
gestellten, darunter z. B. dem Leiter der Abteilung, unterzeichnet werden 
mussen. Eine Kontrollstelle pflegt die Anweisungen und die Zahlungsbelege 
auch noch mit den Buchungen auf das Sachkonto (Mobilien-Konto oder Un
kosten-Konto) abzustimmen. Ein Unterschied zwischen der Buchung auf 
Mobilien-Konto und auf Unkosten-Konto besteht in bezug auf die Aufdeckung 
etwaiger Veruntreuungen insofern, als eine unberechtigte Buchung auf Mo
biIien-Konto wahrscheinlich auch bei Durchsicht der Bilanz durch die Ge
schaftsleitung entdeckt werden wurde. Dies gilt freilich nur dann, wenn wenig 
Anschaffungen erfolgt sind und es sich um groBere Betrage handelt. 1st dies 
nicht der Fall, so kann es der Geschaftsleitung kaum auffallen, daB auf dem 
Mobilien-Konto eine Belastung erscheint, die nicht dorthin gehort. 1m Un
kosten-Konto konnen in der Gewinn- und Verlustrechnung falsche Buchungen 
uberhaupt nur auffallen, wenn sie auBerordentlich groBe Betrage betreffen, 
die das Konto in seiner Gesamtziffer beeinflussen. Das ist aber natiirlich nur 
selten der Fall. Aus diesem Grunde ist es auch zweckmaBig, aIle Buchungen, 
die das Unkosten-Konto oder ahnliche Konten betreffen, also z. B. Abhebungen 
fur Spesen, Entschadigungen usw. von vornherein scharf zu kontrollieren; 
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sowohl durch Abstimmung der Buchungen mit den Originalbelegen, als auch 
durch Nachpriifung und Unterzeichnung dieser selbst von einer Vertrauens
person. 

Aus der Darstellung der KontrolimaBnahmen in diesem und in den 
friiheren Kapiteln ist ersichtlich, daB sich Veruntreuungen durch geniigende 
Kontrollen und Revisionen zu einem wesentlichen Teile vermeiden lassen. 
Werden von untreuen Bankangestellten auch zuweilen noch neue Methoden 
entdeckt, um Unterschlagung oder Betrug fiir langere Zeit zu verheim
lichen, so zeigt doch die Erfahrung, daB in der Mehrzahl der bekannt gewor
denen FaIle diese Vorgange nur moglich waren, weil der Kontrolltatigkeit 
nicht die geniigende Aufmerksamkeit gewidmet wurde. In den groBen Be
trieben ist man allerdings seit einer Reihe von Jahren in steigendem MaBe 
dazu iibergegangen, die Leitung des Innenbetriebes der Bank sachkundigen 
und damit ausschlieBlich besch1i.ftigten Personen anzuvertrauen. Die in 
friiheren Auflagen dieses Buches ausgesprochene Forderung, den Organisations
fragen und namentlich den Kontrollen eine erhohte Aufmerksamkeit zuzu
wenden, ist dadurch erfiillt worden. Das Bestreben, durch Benutzung maschi
neller Hilfsmittel fUr die Korrespondenz und Buchfiihrung Ersparnisse an 
Arbeitszeit und damit an Arbeitskraften herbeizufiihren, hat die auf eine 
standige Verbesserung der Betriebseinrichtungen gerichtete Tatigkeit er
heblich gefordert. Besonders erfreulich ist, daB man neuerdings dazu iiber
gegangen ist, die Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Organi
sation moderner Banken durch die Errichtung einer Auskunftsstelle fiir bank
gewerbliche Betriebsfiihrung auch denjenigen Banken und Bankiers zuganglich 
zu machen, die nicht wie die GroBbanken in der Lage sind, besonderen Fach
leuten die standige Beobachtung des Betriebes in bezug auf seine Arbeits
methoden zu iibertragen. Moge die tege Beachtung, die man gegenwartig der 
Forderung der Organisationsprobleme zuwendet, von Erfolg gekront sein und 
schlieBlich dazu fUhren, daB das Bankgewerbe seine hohen Betriebskosten 
herabsetzen kann und die Vorteile den Kreisen der Wirtschaft zuwendet, 
die - freilich auch aus anderen Griinden, namentlich infolge der Kapital
armut - unter dem Druck der hohen Kosten des Leihkapitals empfindlich zu 
leiden haben. 
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schen Bank- und Bankiergewerbes bearbeitet von Rehm, Trumpfer, Dove usw. 
Mit Vorwort von Geh. Justizrat Professor Dr. J. Riesser. Berlin 1909. 

Lessing: Scheckgesetz. 2. Auflage. Berlin 1926. 
Lusensky: Gesetz, betreffend die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung fremder 

Wertpapiere (Depotgesetz). Berlin 1896. 
Meyer: Borsengesetz. 3. Auflage. Berlin 1915. 
Neufeld: Das Bankgesetz und das Gesetz iiber die Privatnotenbanken. Berlin 1925. 
Notzke: Das Bankgesetz und das Statut der Reichsbank. Textausgabe mit EinIeitung. 

2. Auflage. Berlin 1924. 
Nu.6baum: Kommentar zum Borsengesetz. Miinchen 1910. 
- Die Borsengeschafte. Sonderabdruck aus dem von Victor Ehrenberg heraus

gegebenen Handbuch des gesamten Handelsrechts. Band IV, Abteilung 2. Leipzig 
1918. 
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A la baisse, s. Baissespekulation. 
a la hausse, s. Haussespekulation. 
Abendkasse des Berliner Kassen-Vereins 

561. 
abhanden gekommene Wechsel 261. 
abhandcn gekommene Wertpapiere 229, 

562, 599. 
Abkiirzungen des Buchungstexts 128, 130. 
Abnahme von Wertpapieren 470. 
Abrechner, Abrechnungsverfahren 397. 
Abrechnungsbanken753. 
Abrechnungsstelle fiir Schecks beim Kassen-

Verein 188, 201. 
Abrechnungsstellen der Reichsbank 187. 
Abrechnungsverkehr in Hamburg 188, 202. 
Abschlagsdividende 226. 
AbschluB des Kontokorrents 712. 
AbschluBkurs 528. 
AbschluB-Memorial 694, 744. 
Abschreibezettel (beim Hamburger "Uber-

weisungsverkehr) 202. 
Abschreibung 41, 695. 
Absonderungsanspriiche 362. 
Abstimmung der Devisenbestande 551. 
Abstimmung der Effektenbestande 582, 631. 
Abstimmung der Kassenbestande 206, 242, 

246. 
Abstimmung der Kupon- und Sorten-

beatande 248. 
Abstimmung der Wechselbestande 317. 
Abstimmungsbogen s. Sammelbogen. 
Abstimmungsbuch 125. 
Abtrennung der falligen Zins- und Dividen-

denscheine 357, 409, 563, 579, 618. 
Abtretung (Zession) von Forderungen 82. 
Abtretung von Rechten 86. 
Abwicklungsgeachaft 403. 
abzunehmende Effekten 627, 633, 740. 
Addiermaschinen 126. 
Addier- und SChreibmasehinen 126, 715. 
Addressiermaschinen 140. 
Affidavit 232. 
Agio (bei Ausgabe von Aktien oder Kapital

erhohungen) 762. 

Akkreditiv, Akkreditivgeschaft 33, 44, 68, 
74, 163, 647, 654. 

Akkreditiv, bestatigtes und unbestatigtes 
70. 

Akkreditiv, widerrufliches und unwiderruf-
liches 70. 

Akkreditivabteilung 113, 654. 
Akkreditivprovision 69, 660. 
Aktie 48, 105, 348. 
Aktienbuch 49. 
Aktiengesellschaft 107, 108, 696. 
AktienkapitalerhOhung 40, 1l0, 602, 696. 
Aktionar 48, 348, 358. 
Aktiva 751. 
Aktivkreditgeschafte 33, 38. 
Akzept 151, 267, 765. 
Akzeptenkonto 678, 699. 
Akzeptkredit 42, 66,264, 677, 755. 
Akzeptprovision 44, 678, 699. 
Akzepttausch 43, 754. 
Akzeptunterschrift 250, 260, 296. 
Allgemeine Deutsche Kreditanstalt 29. 
Allgemeine Deutsche Wechselordnung 

s. Wechselordnung. 
Allgemeine Verlosungstabelle 586. 
Allgemeines Berggesetz fiir die PreuBischen 

Staaten 51. 
Allonge 49, 256. 
amerikanische Buchfiihrung 697,737. 
Amortisation 562, 599, 630. 
Amsterdam als Borsenplatz 323. 
Amsterdamsche Wisselbank 5. 
amtlich nicht notierte Wertpapiere 339, 

373, 379, 419. 
"an" (bei Gutschriften) 115. 
"an mich selbst" 148. 
"an Order" (beim Konnossement) 59, 658. 
Analysenquarzlampe 218. 
Anfangskurse 342, 376. 
anfixen 370, 375. 
Anker-Buchungsmasehinen 128. 
Anleihen, fest verzinsliche 45. 
Anleihen, fundierte II. 
Anleihen, langfristige 765. 
Annahmevermerk 151, 258, 297. 
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Anschaffungen, Kontrolle der 784. 
Anschaffungsgeschil.fte 387. 
Anschaffungspreis 758. 
Antizipando-Zinsen 316. 
Antwerpen als Borsenplatz 5, 323. 
Anweisungen 249. 
Arbitrage, Arbitrageur 335, 403, 479, 611. 
Arbitrage in Devisen 512. 
Arbitrage in Effekten 479. 
Arbitragegeschii.fte, Versteuerung der -

486. 
Archlv 142. 
argentarii 2. 
Aufbewahrung von Wertpapieren 359,564. 
Aufgabe des Maklers 395, 436, 443, 520. 
Aufgabefahigkeit 327. 
Aufgebotsverfahren (Amortisationsverfah

ren) 90, 261, 562, 599, 630. 
Auflosung eines Konsortiums 692, 700. 
Aufnahmeprovision bei Konnossementen 

usw.668. 
Aufrechnung, einseitige 431. 
Aufrechnung, verhii.ltnismiUlige 427. 
Aufrechnung, vertragsmii./3ige 426. 
Aufsichtsrat 34, 747, 750, 759. 
Auftragsformular fiir Borsengeschii.fte 348, 

351. 
Aus- und Durchfiihrungsbestimmungen 

zum Kapitalverkehrssteuergesetz 387. 
- § 56 389. 
- § 57 389, 390. 
- §58 389. 
- §59 390. 
- §60 390. 
- § 63 391, 392. 
- §66 392_ 
- §70 396. 
- §73 397. 
- §74 397. 
- § 76 398. 
- § 79 399. 
- §86 399. 
-- § 87 399. 
-- § 96 401, 402. 
- §98 486. 
- § 114405. 
- § 185395. 
Ausbeute 50, 229. 
Ausbietungsgarantie 101. 
Ausfolgungsprotest 259, 261. 
Ausfiihrungsanzeige bei Borsengeschii.ften 

377. 
Ausfiihrungsbogen, -buch fiir Borsen

geschiifte (s. a. Slips) 446. 

Ausgleichs-Konto 180, 186, 243. 
Auskunftsbiiro 137. 
auslandische Banken 38, 390, 764. 
auslandische Banknoten 234, 335, 517. 
ausIandische Geldsorten 234. 
ausIandische Kupons und Dividenden-

scheine 229. 
auslandische Schecks 335. 
auslandische Wechsel 335, 504. 
ausIandische Wechselerklarungen 299. 
auslandische Wertpapiere 55. 
Auslandsgeschafte, Versteuerung der 

392, 397. 
Auslandsgiroschecks 178. 
Ausleihungen, langfristige 761. 
AuBenstande in der Bilanz 41. 
Aussonderung 361, 568. 
Aussonderungsanspruch 361. 
Aussteller beim Scheck und Wechsel 148, 

250. 
Ausstellungsdatum 148, 250, 296. 
Ausstellungsort 148,250,296. 
"aussuchen" 344. 
Auszahlung von Barbetragen 147, 163. 
Auszahlung, briefliche, telegraphische 249, 

335,496. 
Auszahlungen, Kontrolle der 217. 
Auszahlungskasse 144. 
"autorisiert" 570. 
Avalakzept 103, 767. 
Aval-Konto 700. 
Avalkredit, Avalschuldner 102, 700, 752, 

761. 
Avalverpflichtungen 752, 762. 
Avenant 60. 
Avisaustauschstelle 196. 
Avisbuch 162. 
Avisklausel 252. 

Baissespekulation 346, 370, 408, 469. 
Bancherii 2, 3. 
Banco rotto 2. 
Band, handern 571. 
Bank, Bankhaus (Begriff) 2. 
Bank des Berliner Kassen-Vereins 183, 196, 

201, 338, 508, 561, 574, 581, 600, 605, 
618. 

Bank des Berliner Kassen-Vereins, Konto 
186. 

Bank des Borsenplatzes 371, 401. 
Bank fiir Handel und Industrie (Darm

stadter Bank) 27. 
Bank fiir internationalen Zahlungsaus

gleich 12. 
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Bank von England 6, 22. 
Bank von Frankreich (Ban que de France) 

8, 17. 
Bankakzept, s. a. Akzeptkredit 65. 
Bankbilanz s. Bilanz. 
Banken, auslandische 38, 390, 764. 
Bankenquetekommission 763. 
Banken, offentliche 4, 5, 390. 
Bankgebiiude 761. 
Bankgesetz vom 14. Marz 1875 9, 13, 16. 
- §2 9. 
- § 17 10. 
- § 18 9. 
Bankgesetzes, Anderung des -, vom 

1. Juni 1909 9. 
Bankgesetzes, Anderung des -, vom 

4. August 1914 10, 17. 
Bankgesetz vom 30. August 1924 11. 
- § 6 14, 15. 
- § 14 14. 
- § 15 14. 
- § 16 14. 
- § 18 15. 
- § 21 16, 32, 38, 45, 264, 266. 
- §25 16. 
- §26 19. 
- § 27 16. 
- §28 16. 
- § 29 17. 
- § 31 19. 
- § 35 19. 
- § 36 19, 20. 
- §45 233. 
- §52 19. 
Bankgesetzes, Gesetz zur Anderung des -, 

vom 13. Marz 1930 12, 15, 16, 21. 
Bankiers, Bankgeschiifte (Privatbankiers) 

1,25,34. 
Banking departement 23. 
Banknoten, Umwechslung von 225. 
Bankomark (Mark Banko) 5. 
Bankopfund 8. 
Banksatz (Bankdiskont) 284, 495. 
Bankwesen (Begriff) 1. 
Bankwesen im Altertum 2. 
Bankwesen im Mittelalter 3. 
Banque de France s. Bank von Frankreich 
Banque Generale 8. 
Banque Royale 8. 
Bar-Akkreditiv 647. 
Barbestand (Kasse) in der Bilanz 752. 
Barmer Bankverein 29. 
Basis der Pramien 449. 
Baugeldhypothek 94. 

Baugeldkredit 93. 
Bauwert 96. 
Bedingungsgemeinschaft fiir den Wert

papierverkehr, Berliner 300, 385, 478. 
Bedingungen fiir die Geschiifte an der 

Berliner FondsbOrse 327, 342, 350, 356, 
400, 401, 406, 414, 445, 448, 469, 497, 
518, 522, 523, 524, 570. 

Beibuch 705, 782. 
Bekanntmachung betreffend die Zulas

sung von Wertpapieren zum Borsenhan
del vom 4. Juli 1910 331, 697. 

Belastungsaufgabe, Unterzeichnung der 
710. 

Belegsammelstelle 210. 
Beleihung von Wertpapieren oder Waren, 

s. Lombardgeschiifte. 
benachbarter Ort (als Zahlungsort beim 

Wechsel) 298. 
Bereitstellungsprovision 43. 
Berliner Borse, Entstehung der - 323. 
Berliner Devisen-Abrechnungsstelle 508. 
Berliner Eilavisverband 196. 
Berliner Handelsgesellschaft 29. 
Besitziibergabe beim AbschluB von Lom-

bardgeschiiften 52. 
Bestands- und Umsatzbogen 596. 
Bestandsbuch 572. 
Bestandserfolgskonten 117, 744. 
Bestandskonten 116, 742. 
Bestande (Einsetzung in die Bilanz) 748. 
Bestandteil eines Grundstiicks, wesent-

licher 80. 
Bestatigung der Kontoausziige und Zins

staffeln 782. 
Bestatigung des Kontokorrent-Saldos 426, 

728. 
Bestatigungsschreiben als Kontrollmittel 

219, 632, 780. 
"bestens" 350, 477. 
"bezahlt" (Vermerk bei Quittungen usw.) 

218. 
"bezahlt Geld", "bezahlt Brief" usw. 352. 
Bezogenen-Obligobuch, -kartei 267. 
Bezogener 148,250, 296. 
Bezug neuer Aktien 602. 
Bezugsbedingungen 602. 
Bezugspreis 603. 
Bezugsrecht 230, 394, 603. 
Bezugsrechtsabschlag 610. 
Bezugsrechtssteuer 394. 
Bezugsrechtsscheck 605. 
Bezugsschein s. Talon. 
Bilanz 114, 694, 736, 768. 
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Bilanz, eigene Effekten in der 757. 
Bilanz, Genehmigung der 747. 
Bilanzarbeiten 736. 
Bilanzbuch 745. 
Bilanz-Konto 625, 744. 
Bilanzpriifung 41. 
Bilanziibersichten, monatliche 697, 746, 

749, 751. 
Bilanztag 41, 695. 
"billigst" 350. 
Binnenschiffahrtsgesetz § 72, 63. 
Blankogiro, Blankoindossament 49, 59, 

149, 155, 251, 271, 29l. 
Blankokredit 40, 66. 
Blankotradition 49. 
Blankoverkauf 345, 524, 611. 
Blankozession 51. 
Bodmereibrief 58, 64. 
Biirse 321, 336. 
Biirsenauftrag, Biirsenorder 347. 
BiirsenausschuB 324. 
Biirsenbesuch, Zulassung zum 324. 
Biirsenbuch s. Ausfiihrungsbuch. 
Biirseneinrichtungen 339. 
biirsengangige Wertpapiere in der Bilanz 

750. 
Biirsengesetz § 1 324. 
- § 2 328. 
- § 3 324. 
- § 5 324. 
- § 7 326. 
- § 9 328. 
- § 10 328. 
- § 11 328. 
- § 17 328. 
- § 30 336. 
- § 36 328, 329. 
- §38 329. 
- § 39 332. 
- §40 332. 
- §43 339. 
- §44 324. 
- §45 330. 
- § 50 337, 414, 417. 
- § 51 339, 414. 
- § 52 425. 
- § 53 415, 425. 
- § 54 418, 425, 430, 431. 
- § 55 425, 464. 
- §56 431. 
- § 57 422, 432. 
- §58 507. 
- § 63 324, 414, 417 
- § 65 414. 

Borsengesetz § 67 414. 
- § 71 414. 
- §90 339. 
- § 95 377, 435. 
Biirsenhiilfte (halbe Handlersteuer) 383, 

396. 
Biirsenjournale 405, 520, 624. 
Biirsen-Korrespondenz-Abteilung 112, 382, 

678. 
Biirsenkommissar 324, 328. 
Biirsenkrach 473. 
Biirsenmakler 336, 342. 
Biirsenordnung 324. 
Biirseninteresse 337. 
Biirsenplatz 371, 401. 
Biirsenslips s. Slips. 
Biirsenterminhandel, Biirsentermin-

geschiifte s. Termingeschiifte. 
Biirsenumsatzsteuer, -umsatzstempel 386, 

463, 486, 624 .. 
Biirsenumsatzsteuer-Konto 624. 
Biirsenumsatzsteuer-Tabelle 393. 
Biirsenusancen (s. a. Bedingungen) 347. 
Biirsenvertreter 333. 
Biirsenvorstand 324. 
Biirsenzeit 333. 
Bonitat des Maklers 478. 
Bonus 230. 
Bordereau 185. 
Borough-Maschinen 128, 716. 
Brief, bezahlt Brief usw. 235, 344, 351, 355. 
Briefexpedition 139, 642. 
Briefgrundschuld 91. 
Briefhypothek 88. 
briefliche Auszahlung s. Auszahlung. 
briefliche Bestatigung als Kontrolle 219, 

632, 780. 
brieflicher oder telegraphischer Auf trag 

zur Vbersendung von Barbetragen 163, 
638. 

Buchforderungen, Diskontierung von 82. 
Buchfiihrung, Wesen und Ausfiihrungs-

methoden der 114. 
Buchfiihrung als Kontrollmittel 207. 
Buchfiihrung, amerikanische 697, 737. 
Buchfiihrung, doppelte 116, 207, 697. 
Buchgrundschuld 91. 
Buchhaltung 114, 222, 641, 693. 
Buchhaltung, Kontrollen in der 704, 780. 
Buchhypothek 88, 90. 
Buchungsmaschinen 126, 127, 715, 716. 
bucket shop 370. 
Biirgerliches Gesetzbuch 
- § 93 80. 
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Biirgerliches Gesetzbuch 
- § 95 80. 
- § 98 80. 
- § 104 166. 
-- § 105 165. 
- § 114 167. 
- § 117 152. 
- § 119 152. 
-- § 123 152. 
- § 145 379. 
-- § 167 155. 
-- § 197 228. 
- § 254 147. 
--- § 273 370. 
- § 315 380. 
- §404 84. 
- § 741 365. 
- § 762 412, 426, 431. 
- § 764 412. 
- § 766 99. 
- § 773 99. 
- § 774 100, 101. 
- § 776 101. 
- § 780 103. 
- §795 48. 
-- § 799 630. 
- § 801 228. 
- § 804 229. 
- § 870 54. 
- § 930 363. 
- § 932 600. 
- § 936 80. 
- § 947 367. 
- § 948 367. 
- §950 8I. 
- § llI3 88. 
- § 1I20 80. 
- § 1I53 89. 
- § 1I54 89. 
- § 1I84 91. 
- § 1190 92. 
- § 1205 52, 54. 
- § 1206 56. 
- § 1274 88. 
- § 1280 83. 
- § 1281 83. 
- § 1292 49. 
- § 1296 47. 
- § 1363 165. 
-§§ 1365-1368 166. 
Biirgschaft, Biirgschaftskredit (s. a. Aval

kredit) 98. 
Biirgschaft, selbstschuldnerische 99. 
Biirgschaftsschuldner in der Bilanz 752,761. 

Biirgschaftsverpflichtungen in der Bilanz 
752, 762, 765. 

Biirgschaftswechsel 754. 
Biiromaschinen 126. 
Burse, van der 322. 

Casa di Giorgio 4. 
Check s. Scheck. 
Chiffrierabteilung 497. 
cif-Klausel 61, 666. 
"Circa" -Limite 350. 
Clearinghouse s. Abrechnungsstellen. 
Codeabteilung 497. 
Commerz- und Disconto-Bank 29. 
Commerz- und Privatbank 30. 
constitutum possessorium 363, 588. 
Continental-Buchungsmaschinen 128. 
Coupon s. Kupon. 
Courtage 345, 379, 386, 400. 
Courtage-Konto 621. 
Courtagensatze 345. 
Courtagen-Skontro 406. 
Credit Mobilier 27. 
crossing 222. 
currency notes 23. 
currency-Theorie 22. 

Darlehen, langfristige 765. 
Darlehnshypothek 39, 94. 
Darlehnskassen 10. 
Darlehnskassengesetz vom 4. August 1914 

10. 
Darlehnskassenscheine 10. 
Dauerkredite 757. 
Darmstadter Bank s. Bank fiir Handel und 

Industrie. 
Darmstadter und Nationalbank 30. 
dauernde Beteiligungen 759, 767. 
Dawes-Plan 12, 490. 
Debitoren (gedeckte und ungedeckte) 40, 

760, 770. 
Deckung von Baisseengagements 346. 
Deckungsklausel 252. 
Delivery-Order 62. 
Deport 471, 502. 
Depositenbanken 30, 31, 37. 
Depositenbuch 146. 
Depositengelder 3, 6, 35, 699, 763. 
Depositengeschaft 35, 36, 37. 
Depositenkassen 34, 698, 763. 
Depositen-Konto 669, 701, 730, 776. 
Depositionsklausel 259. 
Depot 363, 419. 
Depot A und B 373, 569, 588. 
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Depot, offenes und geschlossenes 562. 
Depotauszug 597, 636. 
Depotbuchhaltung 586. 
Depotbiicher (personliche und sachliche) 

349, 562, 587, 589. 
Depotbuchkontrolle 632. 
Depotgeschafte 36, 37, 563. 
Depotgesetz 142, 358. 
Depotgesetz § I 359, 567, 587. 

§ 2 48, 359, 363, 419, 567. 
§ 3 360, 361. 
§ 4 362. 
§ 5 360. 
§ 7 360, 363, 567, 568. 
§ 7a 362, 364. 
§ 8 371. 
§ 9 364, 373. 

- § 10 364. 
Depot-Journal, -Primanota 571, 630, 632. 
Depotsaldenkarten 598. 
Depotwechsel 303, 754. 
Deutsche Bank 29. 
Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 

30, 761. 
Deutsche Girozentrale - Deutsche Kom

munalbank 175. 
Deutsche Reichs- und Staatsanleihen, 

Borsenzulassung 332, 342. 
Deutsche Rentenbank 18, 24. 
Deutscher Reichsanzeiger 19, 24, 228, 237, 

599, 601, 604, 618, 697, 751. 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband 

175. 
Deutsches Fahndungsblatt 601. 
Deutsche Verkehrs-Kreditbank 104. 
Devisen, Devisenhandel 16, 20, 112, 335, 

487, 534. 
Devisen-Abrechnungsstelle, Berliner 508. 
Devisenabteilung 112, 249, 335. 
Devisen-Arbitrage 512. 
Devisenbanken 506. 
Devisenbestande, Buchung und Feststel-

lung der 545, 550. 
Devisen -Buchfiihrung534. 
Devisendeckung der Reichsbank 16, 20. 
Devisen-Ertragniskonto 537. 
Devisengeschafte, spekulative 491. 
Devisenhandler 518. 
Devisen-Konto 117, 534. 
Devisen-Konto nostro 536, 550. 
Devisenkorrespondenz, -abteilung 112, 672. 
Devisenkurs 487. 
Devisenkurszettel 495. 
Devisen-Memorial 534,·539. 

Devisenparitat 513. 
Devisenscheck 275. 
Devisen-Skontro 542, 552. 
Devisen-Skontrobogen 508. 
Devisenspekulation 491. 
Devisentausch-Skontro 548, 551, 556. 
Devisenterminhandel 410, 501, 503. 
Devisen-Termin-Konto 558. 
Devisen-Verrechnungs-Konto 536, 550. 
Devisenwechsel 269, 275, 298. 
Dienstleistungen 774. 
Dienstleistungsgeschafte 33. 
Differenz- und Spieleinwand 413, 464, 507. 
Differenzen (Ultimodifferenzen) Berech-

nung der 527. 
Differenzgeschafte 154, 411. 
Direction der Discontogesellschaft 29. 
direkter Handel 396, 432. 
Disagio fiir Papiergeld 488. 
Diskont 38. 
Diskontabrechnung (Diskontnota) 268, 283, 

287, 289. 
DiskonterhOhung (s. a. Diskontpolitik) 492. 
Diskontgeschaft (Diskontkredit) 38, 66, 

98, 249. 
Diskontierung von Buchforderungen 82. 
Diskontierung von Schecks in Reichsmark

wahrung 269. 
Diskontierung der Wechsel ( Gesichts-

punkte) 264. 
Diskontpolitik 23, 38. 
Diskontprovision 38, 43, 312. 
Diskontsatz 38, 45. 
Dispositionspapiere 58. 
Dividende 50, 105. 
Dividendenabschlag 356, 409, 445. 
Dividendenscheine Ill, 225. 
Dividendenscheinbogen 238, 565, 590, 630. 
Dividendenscheine, Abtrennung und Ein-

ziehung der 237, 579, 618. 
Dividendenscheine in auslandischer Wah

rung 226. 
Dividendenscheine in der Bilanz 752. 
Dividendenscheine verloster oder abhanden 

gekommener Wertpapiere 228, 600. 
Dokumentar-Akkreditiv 647. 
Dokumentar-Kreditbrie£ 72. 
Dokumentar-Tratte 66. 
Dokumente alB Sicherheit fiir Kredite bei 

Remboursgeschaften usw. 58, 654. 
Dokumentenabteilung 57, 113. 
Dokumentenaufnahmeprovision 69, 664, 

668. 
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Dokumenten-Inka.sso 64, 70, 113. 
Domizil (Domizilwechsel) 158, 163, 275, 

670. 
Domiziliat 265. 
Domizilklausel, -vermerk 250, 275. 
Domizilprovision 671. 
"dont" bei Priimien 448. 
doppelte Buchfiihrung 116, 207, 697. 
doppelt fiir einfach giiltig (Doppelquittung) 

643, 648. 
"dortige Linie" beim Meta-Konto 700, 731. 
Dreimiinnerkommission 327, 523, 524. 
Dresdner Bank 30. 
Dritteldeckung 10. 
Dualkarte 132. 
Durchfiihrungsbestimmungen zum Kapi-

talverkehrssteuergesetz s. Aus- und 
Durchfiihrungsbestimmungen. 

Durchschreibeverfahren 119, 209, 640, 707. 

Effekten, abzunehmende und zu liefernde 
627, 633, 740. 

Effekten, eigene 365, 474, 586, 625, 628, 
757. 

Effektenabteilung 114, 559. 
Effekten-Arbitrage 479. 
Effektenbanken 30. 
Effektenbeleihung s. Lombardierung von 

Wertpapieren. 
Effektenbestande in der Bilanz 625, 749, 

757. 
Effektenbestiinde, Nachziihlung der 636. 
EffektenbOrse 321. 
Effekten-Ein- und Ausgangsbuch 571,630, 

632. 
Effekten-Ferngirovelkehr 183, 369, 485, 

532, 581. 
Effektengeschiifte 33. 
Effektengirobanken 365, 559, 575. 
Effektenkasse 114, 559. 
Effekten-Konto 117, 620. 
Effektenkontrolle 631. 
Effektenkorrespondenz, -abteilung 112, 

336, 572, 683. 
Etfektenlieferungen, Kontrolle der 573, 631. 
Effektenlombardierung 756. 
Effektenmiintel 565, 590, 630. 
Effekten-Memorial 308, 405, 622. 
Effektennumerierung 565, 585, 597. 
Effektenprovision 385. 
Effektenrechnungen 382. 
Effektensaldos, Einreichung des 528. 
Effektenschecks auf den Kassen-Verein576. 
Effekten-Skontro 118, 624, 633, 693. 

Effektensteuer s. Wertpapiersteuer. 
"effektiv" (beim Wechsel) 254. 
effektive Erfiillung 422. 
Ehefrauen, Geschiifte mit 165. 
Ehrenakzept, Ehrenannahme 254, 281. 
Ehrengericht 328. 
Ehrenzahlung (tntervention) 256, 278. 
eigene Beteiligung (Konto) 701, 734, 735. 
eigene Effekten (Wertpapiere) s. Effekten. 
eigener Wechsel 253, 258, 292. 
eigene Ziehungen 754, 766. 
Eigenhiindler, Eigenhiindlergeschiift 373, 

379, 394. 
Eigenkapital 694. 
Eigentumsiiberga.ng (bei Wertpapieren) 360. 
Eilavis, Eilavisverfahren 196, 644. 
Eilavis-Austauschstelle 196. 
Eilaviskonto Reichebank 197. 
Einforderung bei Konsorten 700. 
Einfiihrung von Aktien in den Borsenver-

kehr 616. 
Einheitskurs 333, 376, 475. 
Einheitswerte 337. 
Einkommensteuer 141, 229. 
Einkommenstenergesetz § 3 231. 
- §60 231. 
- §§ 83-88 229. 
Einreicher-Obligobuch, -Obligokartei 266. 
Ein- und Ausgangsbuch, s. Effekten-Ein-

und Amgangsbuch. 
Ein- und Auszahlungen, schriftliche Be-

stiitigung der 219, 710. 
Einzahlungen 146, 163. 
Einzahlungen bei Konsortien 700. 
Einzahlungen, Benachrichtigung des Kor-

respondenzbiiros bei 173. 
Eill7·.ahlungen, Kontrolle der 215. 
Einzahlungskasse 144. 
EinzalJIungszettel 163, 173, 215. 
Einzug von Wechseln und Schecks (s. a. 

Inkasso) 270. 
Ekart 449. 
Elliot-Fischer-Buchungflmaschine 128. 
Ellis-Buchungsmaschine 126. 
Emissionen, Emissionsgeschiifte 108, 330, 

602. 
Emissionsabteilung 113. 
Emissionsbanken 30. 
Emissionshaus 108, 328, 475. 
Engagementsbiicher 474, 533. 
Epoche 723. 
Erfolgskonten 116, 742. 
Erfordernisse des Schecks 153. 
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Erfordernisse des Wechsels 292. 
Erfiillung, effektive 422. 
Erfiillungsannahme bei Borsenterminge· 

schaften 422. 
Erfiillungsleistung bei Borsenterminge

schaft.en 425. 
Erhiihung des Aktienkapitals lIO, 602. 
Ermachtigungserklarung (s. a. Depotgesetz 

§ 2) 419. 
Erneuerung von Borsenauftragen 679. 
Erneuerungsschein s. Talon. 
erster Erwerber 388, 404. 
erater Kurs 342, 376. 
Ertragswert 96. 
etwas bezahlt (Geld oder Brief) 352. 
ex Notiz 343. 
Exekution, Exekutionsrechnung s. Zwangs

glattstellung. 
Exekutionsandrohung 523, 574. 

Fakturiermaschinen 716. 
FaIligkeit der Kupons und Dividenden-

Bcheine 237. 
"falls bei ... fiir" 279. 
Federal Reserve Banken 17, 21. 
Feingehalt 487. 
Fensterkuverts 140. 
feste Borsentendenz 322. 
feste Stiicke bei Pramien 449. 
Festsetzung des Kurses s. Kursfestsetzung. 
festverzinsliche Wertpapiere 471. 
Filiale 34, 211, 698. 
Finanzierung, Finanzierungsgeschaft 104. 
Finanzwechsel 264, 755. 
fixen s. Blankoverkauf. 
Flachschreibmaschinen 127. 
£laue Borsentendenz 322. 
fliissige Mittel (ersten und zweiten Ranges) 

770. 
FluB-Konnossement 63. 
fob-Klausel 61, 658. 
Fondsborse s. Effektenborse. 
Formfehler beim Wechsel 268, 292. 
Formularsatz ll9. 
fortlaufende Kurse 334, 342. 
Frachtbrief, Frachtbriefduplikat 73. 
Frachtstundungsgeschaft 104. 
Francotyp, Frankiermaschinen 140. 
franko Courtage 433. 
franko Provision 699. 
franko Zinsen 384. 
Frankoposten 44, 720, 731. 
freie Makler (nicht vereidete Makler) 343. 
freier Verkehr (Freiverkehr) 337. 

Friedensmiete 97. 
Fugger 4. 
full set (volle Serie) beim Konossement 59, 

662. 
fundierte Staatsanleihen ll, 754. 
fungible Waren 321. 

Garantie der Liquidationskasse 438 
Garantie des Maklers 436. 
Garantiefonds 478. 
Garantiekredit 98. 
Gebaudekonto 737. 
gebundene Namensaktie 49. 
gedeckte Kredite 40, 42, 45, 760. 
Gegenbuch 146. 
Gegenkontrahent 345, 395. 
Geheimbuch 737, 742. 
Geheimschliissel 653. 
gekreuzte Schecks 222. 
Geld und Brief 235, 344, 351, 355. 
Gelddispositionen 145, 465. 
Geld-Ein- und Ausgange, Kontrolle del-

216. 
Geldgeschafte 33. 
Geldsorten, fremde (in der Bilanz) 752. 
Geldsatz, Prolongation unter und iiber 472. 
Geldversendungen 220. 
Geldmnlaufs, Regelung des 7. 
Geldwechsler 3. 
Gemeinschaft nach Bruchteilen 365. 
Generalaufstellung 530. 
Generaljournal 739. 
Generalrat der Reichsbank 13, 14. 
Generalversammlung (der Aktiengesell-

schaft) 225, 228, 617, 747, 750. 
Generalversammlung (der Reichsbank) 13. 
Genossenschaft 86, 153, 416, 696. 
Genossenschaftsgesetz § 17 416. 
Geschaftsbedingungen 47, 69, 82, 165,270, 

272, 276, 327, 347, 374, 421, 429, 499, 
525. 612, 617, 700, 728, 730. 

Geschaftsbericht (der Aktiengesellschaft) 
750, 757, 759, 760, 761. 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung 86, 
107, 109, 386, 696. 

Gesellschaftssteuer 386. 
Gesellschaftsvertrag s. Satzung. 
Gesetz betreffend die Erleichterung des 

Wechselprotestes 252. 
Gesetz betreffend die Metallreserven der 

Privatnotenbanken 24. 
Gesetz betreffend die Pflichten der Kauf

leute bei Aufbewahrung fremder Wert
papiere (Depotgesetz) s. Depotgesetz. 
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Gersetz gegen die Kapitalflucht s. Kapital
fluchtgesetz. 

Gesetz liber Depot und Depositengeschafte 
36, 142, 563. 

Gesetz liber Depot und Depositengeschafte 
- § I 37, 564. 
- §2 37,564. 
- §5 38. 
Gesetz liber die Autonomie der Reichsbank 

yom 26. Mai 1922 13. 
Gesetz liber die Sicherung der Bauforde

rungen 93. 
Gesetz zur Anderung des Bankgesetzee, 

yom 13. Marz 1930 12, 14, 15, 16, 21. 
Gesetz zur Anderung des Scheckgesetzes 

und des Wechselsteuergesetzes yom 
28. Marz 1930 158,189. 

Gesetz liber die Wechsel- und Scheckzinsen, 
yom 3. Juli 1925 § 1 278. 

gestohlene Wertpapiere s. abhanden ge-
kommene Wertpapiere. 

Getreideterminhandel 411. 
Gewerbesteuer 141-
Gewichtszertifikat 654. 
Gewinn- und Verlustrechnung 548, 694, 

695, 745, 748, 766, 770. 
Gewinnanteilscheine s. Dividendenscheine. 
Gewinnausschiittung ( -verteilung) 696, 747, 

772. 
Gewinnverteilung der Reichsbank 21. 
Gewinnverteilung beim Meta-Konto 732. 
Gewinnvortrag 695. 
gezogener Wechsel 250, 253, 292. 
Giralgelder 17, 19. 
Giro, Girant 48,55, 149, 155,251,271,291. 
Giro, Inkasso- 149. 
Giroabteilung Ill, 179, 639. 
Girobanken 1-
Giro-Effekten-Depot 361, 365, 575, 637. 
Giro-Gegenbuch, Girobuch 146, 163. 
Giroguthaben 35. 
Giroobligo (Giroobligobuch) 263, 266. 
Giroliberweisungsverkehr 33. 
Giroverbande 174. 
Giroverbindlichkeiten in der Bilanz 765. 
Giroverkehr der Sparkassen und Kommu-

nalbanken 174, 182. 
Giroverkehr mit dem Postscheckamt 179. 
Giroverkehr mit der Bank des Berliner 

Kassen-Vereins 183. 
Giroverkehr mit der Reichsbank 175. 
Girozentralen 174, 392. 
Glattstellung der Valuta 482. 
Goerz-Buchungsmaschinen 128. 

Goldarbitrage 494. 
Goldausfuhrverbot 23, 494. 
Goldbilanzverordnung 348. 
Golddeckung 10, 16. 
Goldkernwii.hrung 19. 
Goldmarkeroffnungsbilanz 32. 
Goldmarkwechsel 293. 
Goldparitii.t (Mlinzparitii.t) 488. 
Goldpunkt 494. 
Goldwii.hrung 13. 
Gratisaktien 230. 
griine Effektenschecks 578, 590. 
Griindung, Griindungsgeschaft 25, 104, 107. 
Grundblicher s. Memorial, Primanota. 
Grundbuchungen 114. 
Grundbuch-Slips 123, 172. 
Grundkapital der'Reichsbank 13. 
Grundschuld, Grundschuldbrief 88, 91-
Grund- und Bodenwert 96. 
"guter Glaube" 600. 
Guthaben bei Noten- und Abrechnungs

banken 751, 753. 
Gutschriftsanzeige (-aufgabe) 242,619,620, 

644, 645, 669, 710. 

Hii.ndlereigenschaft (beschrankte und un-
beschrii.nkte) 389. 

HandlergescMfte 388, 396, 399. 
Handlerliste 389. 
Handlerstempel, -steuer 383, 392, 396. 
Halbjahrsbilanzen 697, 746. 
Hamburger Abrechnungsverkehr 188, 202~ 
Hamburger Bank 5. 
Handelsbilanz 490. 
Handelsgesetzbuch § 4 99 .. 
- §5 99. 
- § 36 415. 
- §39 697. 
- § 40 625, 759. 

§ 43 120. 
- § 54 35, 271. 
- § 180 49, 348. 
- § 182 228. 
- § 184 603. 
- § 188 108. 
- § 193 329. 
- § 196 108. 
- §222 49. 
- §226 602. 
- §255 228. 
- §257 228. 
- § 260 356, 747, 750 .. 
- § 261 625, 758, 759 .. 
- §262 762. 
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Handelsgesetzbuch § 263 750. 
- §265 228. 
- § 288 615. 
- § 290 614. 

§ 350 99. 
§ 351 99. 
§ 355 729. 
§ 363 58, 64. 
§ 365 48. 

- § 366 601. 
-- § 367 600. 
- § 369 370. 
- § 383 360, 361. 
- §384 373. 
- § 400 374, 375, 377, 378, 463. 
- §402 378. 
- §405 374. 
- §406 360. 

§ 445 63. 
§ 447 63. 
§ 455 73. 
§ 643 58. 
§ 645 58. 

- §646 59. 
- § 658 61. 
- §659 59. 
- §679 64. 
- § 680 64. 
Handelsregister 34, 389, 415, 604. 
Handelswechsel 264, 755. 
Handlungsbevollmiichtigter 271. 
Handlungsunkosten (-Konto) 745,766,784. 
Hansemann, David 29. 
Hauptbuch (-Konten) 116, 694, 737, 742. 
Hauptbuchhaltung 694. 
Hauptkassierer 144. 
Haussespekulation (&. la hausse) 346, 409, 

469. 
Hereinnahme, Hereingabe 469. 
"hiesige Tinie" (beim Meta-Konto) 700, 

731. 
Hilfsbiicher ll8. 
"hin und her handeln" 454. 
"hochmoglichst" 350. 
Hochstbetragshypothek 91. 
Hollerith-Verfahren (-Maschinen) 129. 
Honorat 279. 
Hypothek, Hypothekenbrief 88, 90. 
Hypothekarkredit 39, 93. 
Hypothekenbanken 39, 333, 761. 
Hypothekenbanken, gemischte 765. 
Hypothekenbankgesetz s. Reichshypothe-

kenbankgesetz. 
Hypothekensicherungsschein 94. 

Igibi 2. 
Immobiliarkredit 93. 
Immobilien 761. 
Income tax 231. 
in full set s. full set. 
"in Prokura" 271. 
Indossament (s. a. Giro) 48, 55, 149, 155, 

251, 271, 291. 
Indossamentsverbindlichkeiten in der Bi-

Ianz 765. 
Indossant 48, 49, 149, 155, 251, 271. 
Indossat, Indossatar 48, 149, 251. 
Industrieobligationen 48. 
Inflation 489, 614. 
Inhaberpapier 48, 225. 
Inhaberscheck 148, 155, 156. 
"Inhalt empfangen" 271. 
Inkasso, Inkassowesen 33, 64, 75, 271. 
Inkassobuch 274. 
Inkassogiro, Inkasso-Indossament 149, 155, 

271. 
Inkassomandatar 149, 155, 277. 
Inkassotarif 273. 
Inkassoverkehr beim Kassen-Verein 183. 
InkassowechseI-Konto 308. 
inoffizielle TermingescMfte s. Borsenter-

minhandel. 
Inspektionszertifikat 60, 654. 
"Interesse wahrend" 434. 
Interimsscheine 359, 605. 
Intervention, Intervenient 278. 
Inventur, Inventarverzeichnis ll7, 742, 744. 
"Irrtum vorbehalten" 728. 
Issue Departement 23. 
Ist-Bestandskartei 634. 
Journal 170, 736. 
Journalbogen 596. 
junge Aktien 329, 602. 
Jungscheinkonto 606. 
juristische Abteilung 141. 

kaduziert 599. 
KapitalerhOhung 40, lIO, 602, 696. 
Kapitalertragssteuergesetz 229. 
KapitaHluchtgesetz 36, 506. 
- §§ 10-13 36. 
Kapitalsaldo 715, 721. 
Kapitalverkehrssteuergesetz 386. 
- § 19 55. 
- §25 388. 
- § 33 483. 
- § 35 387, 388, 389. 
- § 36 388. 
- §39 387. 
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Kapitalverkehrssteuergesetz § 41 392. 
- § 42 387, 388. 
- §44 395. 
- §46 389. 
- §49 388. 
- §50 463. 
- §51 396. 
- § 52 389, 392. 
- §55 392. 
- §57 474. 
- § 58 401, 405. 
- § 59 394, 403. 
- §60 486. 
- §90 403. 
Kapitalverkehrssteuergesetz, Aus-u.Durch

fiihrungsbestimmungen zum, s. Aus
und Durchfiihrungsbestimmungen. 

Kassabuch 169. 
Kassageschi1fte 333, 406, 475. 
Kassa-Konto 115. 
Kassakurs 333. 
Kasse (Kassenabteilung) 111, 144. 
Kasse, unreine 167. 
Kasseler Trebertrocknungsgesellschaft 263. 
Kassenbelege 210. 
Kassenbestandes, Priifung des 206, 215, 

246. 
Kassen-Ein- und Ausgangsbogen 173. 
Kassenkladde 167. 
Kassen-Memorial, -Primanota 115, 169, 180, 

216. 
Kassenquittungen 359, 605. 
Kassen-Verein s_ Bank des Berliner Kassen-

Vereins. 
Kassen-Vereins-Memorial 186, 243. 
Kasse-Restanten-Konto 17l. 
Kassierer 145, 162. 
Kauf mit EinschuB 33, 407, 756. 
Kaufgebot 379. 
Kaufgeschi1fte 387. 
Kauf- und Riickkaufgeschiift 468. 
Kauf- und Verkaufrechnungen, Priifung 

der 522, 573. 
Kautionshypothek In ... 
Kautionskredit s. Avalkredit. 
Kautionswechsel 754. 
Kellerwechsel 265, 277, 296. 
Konigliche Bank in Berlin 8. 
Korperschaftssteuergesetz 141, 229. 
Kolonialgesellschaften 227. 
kombinierte Addier- und Schreibmaschinen 

126, 715. 
kombinierte Rechen- und Schreibmaschi

nen 127. 

Kommanditgesellschaft auf Aktien 107, 
108. 

kommerzielle Wechsel 264. 
Kommissar fiir die Notenausgabe 15. 
Kommissionar, Kommissionsgeschiifte 360, 

361, 373, 394. 
Kommissionsgeschiifte in Devisen 518. 
Kommittent 360. 
Kommunalbanken, Giroverkehr der 174, 

182. 
Kompensation 373, 403. 
Kompensationssteuern 403. 
Konditionen 113, 703. 
Konditionenbuch 640. 
Konkursordnung § 61 103. 
Konnossement 44, 58, 669. 
Konnossementteilschein 62. 
Konsortialabteilung 113. 
Konsortialbestiinde in der Bilanz 749, 757. 
Konsortialbeteiligungen, Konsortialge-

schi1fte 403, 700, 759. 
Konsortialgeschiiften, Versteuerung bei 404. 
Konsortial-Konto 700, 732. 
Konsortial-Korrespondenz 685. 
Konsortium 110, 602, 700. 
Konsulatsfaktura 60. 
Konten in zwei Wahrungen 698. 
Kontennumerierung 124, 130, 527. 
Konto & meta. s. Meta-Konto. 
Konto & nuovo s. transitorisches Konto. 
Konto eigener Beteiligung am Konsortium 

701, 734. 
Konto mio s. Mio-Konto. 
Konto nicht avisierter Betriige 171. 
Konto nostro s. Nostro-Konto. 
Konto ordinario 699. 
Konto pro diverse 622, 699, 712. 
Kontoauszug (Kontokorrentauszug) 426, 

702, 728. 
Konto-Eroffnung 163. 
Kontokorrent-Abteilung 693. 
Kontokorrent-Konto 115, 117, 118. 
Kontokorrent-Kontos, AbschluB des 712. 
Kontokorrent-Kontos, Anlage des 123, 698. 
Kontokorrent-Kredit 42. 
Kontokorrent-Supplemente 705. 
Kontokorrente, doppelte Fiihrung der 706, 

780. 
Kontokorrentverhiiltnis (juristischer Be-

griff) 729. 
Konto-'Oberziehung 44, 212. 
Kontraprotest 280. 
Kontrollen, Zweck und Wesen der 204-
Konversion 615. 
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Konvertierung 330, 615. 
Korrekturen im Wechsel 298. 
Korrespondenz, Loro- (Suo-), N ostro- (Mio-) 

642. 
Korrespondenzabteilung als tJ'berwachungs

stelle fiir aIle Geschafte 112, 162, 163, 
173, 182, 638. 

Korrespondenzeingang 138. 
Kost, in - geben, nehmen 469. 
Kredit in laufender Rechnung 42. 
Kreditabteilung 113, 212, 638. 
Kreditbanken 31, 32. 
Kreditbriefe 33, 144, 163, 649. 
Kredite, gedeckte und ungedeckte 40, 42, 

45, 760. 
Kreditgenossenschaften 390. 
Kreditgeschafte 33. 
Kreditgesellschaft fiir Berlin 29. 
Kreditkontrolle 210. 
Kreditoren, Einstellung in die Bilanz 763. 
Kreditprovision 43. 
Kreditrestriktionen 492. 
Kreuzen der Schecks 222. 
KriegaschadenschluBgesetz 338. 
Krupp-Buchungsmaschinen 128. 
Kulisse 477. 
kumulative Vorzugsaktien 349, 614. 
Kundengeschafte, Versteuerung der 383, 

388, 390, 393, 396. 
Kupon 225, 600, 618. 
Kuponbestandsbuch 24l. 
Kuponbogen 238, 565, 590, 630. 
Kuponbuch 234. 
Kuponkasse Ill, 225. 
Kupon-Memorial 243. 
Kupon-Skontro 244. 
Kuponsteuer 232. 
Kupons, in auslandischer Wahrung zahl

bare 229, 238. 
Kupons verloster oder abhanden gekomme

ner Wertpapiere 229. 
Kurs, erater Kurs, Mittelkurs, letzter Kurs, 

Anfangskurs, SchluBkurs usw. 376, 433. 
Kursabschlag s. Dividendenabschlag. 
Kursblatt s. Kurszettel. 
Kursfeststellung 328, 336, 35l. 
Kursmakler 328, 336, 342. 
Kursmeldeanlage 377. 
Kursregulierung 352, 475, 735. 
Kursschwankungen, Ankiindigungen von 

- an den Maklertafeln 353, 446, 477. 
Kurssicherungstratten 505. 
Kurswert 348, 392. 
Kurszettel ·235, 343. 

Buchwald, Bankbetrieb. 9. Auil. 

kurze Sicht bei Wechseln 496. 
Kux, Kuxschein 50, 51, 86, 330, 359, 417. 

Ladeschein (FluB-Konnossement) 58, 63. 
Lagerbuch 572. 
Lagerhaus 54, 78. 
Lagerschein 54, 58. 
Landschaften 39, 333. 
lange Sicht (bei Wechseln) 496. 
Laufbogen 127. 
Laufzeit bei Schecks 159. 
Laufzeit bei Sichtwechseln 103. 
"laut Bericht" 252. 
Law, John 8. 
"lebendes" (personliches) Borsenengage-

mentsbuch 474, 533. 
"lebendes" (Personen-) Depotbuch 587. 
Legitimationspriifung 147, 151, 157, 164. 
leicht greifbare Aktiva 768, 770. 
Leihgeschafte s. LombardgescMfte. 
Leihkapital, Handel in 5, 323. 
Leipziger Bank 263, 762, 766. 
letters of indemnity 62. 
Lieferbarkeit von Effekten 570. 
Lieferungstag 412, 448. 
Limit, limitierter Auf trag 350, 354, 379, 

477, 612. 
Limitbiicher 358, 382. 
Liquidationsbiiros 527. 
Liquidationskasse 407, 438, 446, 464, 468, 

485, 486, 524, 527. 
Liquidationskurs 412, 468, 527, 680. 
Liquidationsperiode 528. 
Liquidationsverein fiir Zeitgeschafte an der 

Berliner Wertpapierborse e. V. 437, 527. 
Liquiditat der Bilanz 767. 
Lochkartenbuchfiihrung, -maschinen 129, 

200, 584, 597, 704, 706, 716. 
Lokalbank 371, 40l. 
Lombarden 3. 
Lombardgeld s. Reportgeschaft, Report

effekten. 
Lombardgeschaft (eigentliches und un

eigentliches), Lombardkredit 45, 387, 
467, 730. 

Lombardierung von Waren 52. 
Lombardierung von Wertpapieren 46. 
Lombards, Reports und - in der Bilanz 

755. 
Lombardsatz 45. 
Lombard Street 3. 
Loro- (Suo-) Konto 535, 698. 
Loro- (Suo-) Korrespondenz 642. 
Lyon (als Borsenplatz) 5, 323. 

51 
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Makler s. a. Kursmakler 336, 342. 
Maklerbiinke 342. 
Maklergruppe 336. 
Maklerkammer 336. 
Maklerordnung 336. 
Maklerschranke 342, 432. 
MaklerschluBnote 401. 
mangels Annahme, Protest 267. 
man gels Zahlung, Protest 253. 
Mantel s. Effektenmantel. 
Marge 485. 
Mark Banko 5. 
Mark Kurant 6. 
Markt, Handel im 342, 436. 
Markt und Borse 321, 322. 
Marktwechsel 295. 
matte Borsentendenz 322. 
Maximalhypothek 91. 
Mediogeschafte 334. 
mehrstimmige Vorzugsaktien 350. 
Memorial-Abteilung 115, 693. 
Memorialbogen 123. 
Memorial pro diverse 122. 
Merchant-Bankers 68. 
Messe 321. 
MeBwechsel 295. 
Meta-Abrechnung 486. 
Metageschafte 403, 479. 
Metageschafte, Versteuerung der 404. 
Meta-Konto 700, 731, 733. 
Metaverbindung 479. 
Metallbestand, Metalldeckung 17. 
Metist 480. 
Mevissen, Gustav 27. 
Minderjahrigen, Geschafte mit 165. 
Minderkaufleute 99, 415. 
Mindestbetrage bei Termingeschaften und 

fortlaufend notierten Wertpapieren 342, 
414. 

Mindestlaufzeit bei Wechseln 269, 292. 
Minenwerten, Terminhandel in 417. 
Mio-Konto s. Nostro-Konto. 
Mio-(N ostro-)Korrespondenz s. N ostro-Kor-

respondenz. 
Mississippikompagnie 8. 
Mitbesitz 56. 
Mitkontrolle der Kundschaft 209, 782. 
Mitlaufer 436, 476. 
Jl,fittags-Scheckabrechnung 201. 
Mittelalter, Bankwesen im 2. 
mittelbarer Besitz 54. 
Mitteldeutsche Creditbank 29. 
Mittelkurs 376, 496, 511. 
Mobilien-Konto 784. 

Monatsbilanz s. a. Bilanziibersichten 41, 
782. 

Monatsgeld (Ultimogeld) 468, 578. 
Monti 4. 
Montes pietatis 4. 
Moon-Hopkins Fakturiermaschinen 126, 

716. 
miindelsichere Wertpapiere 103. 
Miinzparitat (Goldparitat) 487. 
Multiplizier- und Dividiermaschinen 126. 

Nachborse 333, 344. 
Nachforderung, Nachlieferung bei Noch-

geschaften 449, 462. 
Nachfrist 523. 
Nachkalkulation 774. 
Nachmann 149. 
Nachpriifungen s. a. Revisionen 206. 
Nachpriifungen der Versteuerung von 

Borsengeschaften 405. 
NachschuB 439, 525. 
Nachzahlungspflicht (bei Vorzugs-Aktien) 

349. 
Namensaktie 48, 49, 225. 
Namensaktie, gebundene 49. 
Nebenbiicher 118. 
Nebenplatze 270, 272, 283. 
Nennwert 50,348. 
Neubesitzanleihe des Reichs 367. 
neue Aktien 602. 
Neu-Emissionen s. Emissionen. 
"nicht an Order" 156. 
nicht notierte Werte s. amtlich nicht no-

tierte Wertpapiere. 
Niederlassung s. Zweigniederlassung. 
Nochgeschafte 449, 459. 
Nominalbetrag 50, 348. 
nomineller Kurs 352. 
Norddeutsche Bank 29, 188. 
Nostro-(Mio- )Konto 535, 555, 698, 712, 

731, 783. 
N ostro-(Mio- )Korrespondenz 642. 
Nostroeffekten s. Effekten, eigene. 
Nostroeffekten-Skontro 625. 
Nostroguthaben 544, 751, 752, 755. 
Nostro-Konto 535, 555, 698, 712, 731, 783. 
Nostro-Kontokorrente 693. 
Nostro-Korrespondenz 642. 
Nostroverbindung 544. 
Nostroverpflichtungen 544, 764. 
Notadresse 254, 279, 671. 
Notenbanken 6, 32. 
Notendeckung 10, 16, 17, 24. 
Notenkommissar 15. 
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Notenkontingent 17. 
Notenprivileg 8. 
Notensteuer 17. 
Notifilmtionspflicht 289. 
notleidende Kupons 238. 
Novation 730. 
Numerierung der Belege 210. 
Numerierung der Konten s. Kontennume-

rierung. 
Nummernaufgabe s. Stiickeverzeichnis. 
Nummernbuch, -kartei 562, 583. 
Nummernverzeichnis (bei Sorten) 236. 
Nummernverzeichnis (bei Wertpapieren) 

583, 618. 
Nummernverzicht 362. 
nuovo, Konto a. 745. 
"nur zum Akzept bestimmt" 259. 
"nur zur Verrechnung" 222,576. 

Obligationen 40, 227, 348. 
Obligobuch, ·Kartei 267. 
"oder "Oberbringer" 148, 156. 
Offentliche Banken 4. 
offentliche Schuldforderungen 323. 
offizieller Banksatz 284. 
"ohne Bericht" 253. 
"ohne Kosten", "ohne Protest" 257. 
"ohne Spesen" (bei Kreditbriefen) 650. 
Optionsgeschaft s. Nochgeschaft. 
Order beim Konnossement 59. 
Order beim Scheck 148, 155. 
Order beim Wechsel 250. 
Order, Borsen· 347. 
Orderpapiere 48, 58. 
Orderscheck 155, 157, 162. 
ordinario, Konto 699. 
Ortsausschiisse 35. 
Ostdevisen 500. 
Ostindische Kompagnie 323. 

Papiergeld 488. 
Pari (Parikurs) 585, 603. 
Paritat 481, 513. 
Paritatstabelle 513. 
Passiva 762. 
Passivkreditgeschafte 33. 
Pauschalverfahren 142. 
Peels Acte 22. 
"per" bei Belastungen 115. 
"per Erscheinen" 338. 
Pereire, Isaac und Emile 27. 
Periodenrechnung beim retrograden Konto-

korrent 724. 
Personendepot 564. 

Personen-Depotbuch 587, 589. 
Personen-Engagementbuch 474, 533. 
Personenkonto 116. 
Pfandkonto 590. 
Pfuschmakler 475. 
pignus irregulare 467. 
Platziibertragung 197, 644. 
Platzwechsel 291. 
Portobuch 140, 718. 
Posteingange, Kontrolle der 216. 
Post.Eingangsbuch 138. 
Postenauszug (Tagesauszug) 209, 219, 640, 

709,780. 
Postoffnungsstelle 137. 
Postprotest 254, 273. 
Postscheck, -verkehr 179. 
Postscheckamt, Konto 180. 
Postscheck-Memorial 180. 
Postscheck-Konto, "Oberweisungen durch 

179,645. 
Poststelle 137. 
Power-Verfahren (-Maschinen) 129. 
Prii.mienanleihen 585. 
Prii.mienerklii.rungstag 448, 528. 
Prii.miengeschii.ft s. a. Vorpriimie, Riick-

pramie, Stellage, Nochgeschafte 448. 
Pramiengeschafte auf schiefer Basis 457. 
Prii.miengeschafte, Versteuerung der - 463. 
Pramienkurs 449. 
Pramienlose, Prii.mienziehung 585. 
Prii.sentationsfrist 159, 253, 282, 294. 
PreuBische Bank 9. 
PreuBische Seehandlung 416. 
Primanota, Prirnanoten-Abteilung ll5. 

693. 
Prima-Wechsel 250, 257. 
"Prima zum Akzept bei •.. " 259. 
Prioritatsaktien 349, 614. 
Privatbankiers 25, 34. 
Privatdiskontsatz, Privatdiskonten 43, 264. 

283. 
Privatgeschii.fte 388. 
Privatnotenbanken 23, 32. 
Privatnotenbankgesetz vorn 30. August 

1924 24. 
- § 14 32. 
Probierschein 494. 
ProduktenMrse 321. 
progressive Methode 713, 718, 720. 
Prokuraindossament 155, 271. 
Prolongation von Termingeschaften (Pro 

longationsgeschii.fte) 424, 469, 680. 
Prolongationen, Versteuerung von 472, 4 74~ 
Prolongationseinrede beirn Wechsel 154. 

51* 
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Prolongationssatze 470_ 
Prolongationstabelle 474_ 
Prolongationstage 468, 469_ 
Propergeschaft s_ Eigenhandler (Eigen-

handlergeschaft )_ 
Prospekt 329, 616_ 
Prospekthaftung 330_ 
Protest, Scheck- und Wechsel- 160, 253, 

255_ 
Protest mangels Annahme 267_ 
Protest mangels Zahlung 253_ 
ProtesterlaB 257_ 
Provision 38, 43, 385, 748_ 
Provision bei Effektengeschaften 385, 731. 
Provisionen bei Wechseldiskontgeschaften 

38, 288, 312_ 
provisionsfrei 699_ 
Provisions-Konto, (AbschluB) 745, 767_ 
Provisionssatze 385_ 

Quittung, Auszahlung gegen 162, 780_ 
Quittung beim Scheck 149_ 
Quittung, Unterzeichnung der 215_ 

Rasuren im Wechsel 298_ 
Realisierung (von Hausseengagements) 346_ 
Rechenmaschinen 126_ 
rechnende Schreibmaschinen 126_ 
Rechnerei 112, 336_ 
Rediskontgeschaft 39, 249, 263, 29l. 
Registratur 122, 136_ 
Registrierkassen 128_ 
RegreB, RegreBrecht 160, 256, 257, 259, 

261, 278_ 
Reichsabgabenordnung § 165 164_ 
- § 357 292_ 
Reichsanleihelombards 762_ 
Reichsanzeiger s_ Deutscher Reichsanzeiger_ 
Reichsbank 9,35, 174,697,754_ 
Reichsbank, Diskontierung von Wechseln 

38, 266, 269, 283, 291. 
Reichsbank, Dividendenverteilung der -

21, 226, 232_ 
Reichsbank, Einzug von Wechseln und 

Schecks 273_ 
Reichsbank-Konto 180_ 
Reichsbank, Lombardverkehr der 45_ 
Reichsbankanteile 13_ 
Reichsbankausweis 19_ 
Reichsbankdirektorium 14_ 
reichsbankfahige Wechsel 266, 275, 283_ 
Reichsbank-Giro-Konto 175, 646_ 
Reichsbank-Memorial 181. 
Reichsbanknoten 9_ 

Reichsbankplatze 272, 275, 284_ 
Reichsbankprasident 14_ 
Reichsbanksatz und Privatdiskontsatz 284_ 
Reichsbankscheck 148, 152_ 
Reichsbankiiberweisungen, -iiberweisungs-

scheck 175_ 
Reichsbank-Zahlschein 177_ 
Reichsgoldmiinzen 9_ 
Reichshypothekenbankgesetz 761. 
Reichskassenscheine 9, 10_ 
Reichsmietengesetz 97_ 
Reichsschatzanweisungen (festverzinsliche) 

II. 
Reichsschatzwechsel 11, 16, 46_ 
Reichsschuldbuch, -forderungen 338_ 
Reichsschuldbuchgesetz 87_ 
Reichsschuldenverwaltung 86, 338_ 
Reichsstempelgesetz vom 26_ Juli 1918 

397_ 
reine Kasse 167_ 
Reitwechsel (Wechselreiterei) 265_ 
Reklamationen bei Borsengeschaften 400_ 
Rektascheck 148, 156_ 
Remboursabteilung 57, 113_ 
Remboursgeschafte 57, 654_ 
Remittent 149, 250, 293_ 
Rentenanleihen II. 
Rentenbankscheine 18_ 
Repartierung 354_ 
Report, -geschaft, -geld, -satz 467, 470, 502_ 
Reporteffekten (Reports) 474, 591, 628, 

755, 769_ 
Reserven, Reservefonds 357, 440, 694, 696, 

759, 762_ 
Respondentia Bonds 64_ 
Restanten 586_ 
Restkaufgeldhypothek 94_ 
retrograde Methode 713, 722, 726_ 
Reugeld 448_ 
Revisionen, Zweck und Wesen der 206_ 
Revision des Effektenbestandes 636_ 
Revision des Kassenbestandes 206, 215, 246_ 
Revision des Kupon- und Sortenbestandes 

248_ 
Revision des Wechselbestandes 318_ 
Revisionsabteilung 137, 206, 209_ 
Rheinische Creditbank 29_ 
Rikambio, -Rechnung 278, 289, 290, 670, 

700_ 
Rohbilanz 741, 782_ 
rote Zahlen (im Kontokorrent) 719_ 
roter Effektenscheck 532, 576_ 
roter Reichsbankscheck 175, 201. 
Rothschilds 25, 323_ 
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Riicklagen, Riickstellungen s. Reserven. 
Riickprii.mie 448. 
Riickwechsel s. Rikambio. 

Sachendepot 564. 
Sach-Engagementbuch 474, 533. 
Sachkonto 116. 
Sachwert 96. 
Safe 57, 560. 
Saint-Simon 27. 
Salden-Kontokorrent 641, 709. 
Saldenkarten 598, 704. 
Saldenkontrolle 705. 
SaldenIiste 728, 744, 782. 
SaIdierungabiiroa 527. 
Saldo 116, 117, 714, 729. 
Saldo, alter und neuer 705, 709, 741. 
Sammelbogen (Abatimmungsbogen) 123, 

622, 705, 708, 782. 
Sammeldepot (s. a. Giro-Effekten-Depot) 

365, 575. 
Sammeljournal (a. a. Journal) 118, 694, 737. 
Sammelliste aufgerufener Wertpapiere 600. 
Sammelmemorial 122. 
Sanierung 613. 
Satz, in vollem (bei Konnossementen) 658. 
Satz, Prolongationen unter, iiber 472. 
Satzung (Statut) 109, 357. 
Schaaffhauaen'scher Bankverein A. 27. 
Schatzanweisungen, festverzinaliche, 11, 

753. 
Schatzanweisungen, unverzinsliche( Schatz-

wechael) 11, 16, 46, 753. 
Scheck, -verkehr 147, 254, 576. 
Scheck, vordatierter 158. 
Scheck -Abrechnung beim Kasaen -Verein 

188, 201. 
Scheckargliat 155. 
Scheckauatauschatelle 195. 
Scheckdiskontierung 269. 
Scheckeinreden 152, 153. 
Scheckformular 148. 
Scheckgesetz 151. 
Scheckgeaetz § 1 153, 576. 
- § 2 153, 576. 
- § 3 153. 
- § 4 148. 
- § 5 277. 
- § 7 153, 158. 
- § 8 148, 155, 156, 157. 
- § 10 151. 
- § 11 159. 
- § 12 188, 196. 
- § 13 159, 160. 

Scheckgesetz § 14 222. 
- § 16 158, 160, 189. 
- § 18 152, 283. 
Scheckheft 147. 
Scheck-Konto 699, 763. 
Scheckprotest 160. 
Schecks ala Kaasenbestand 308. 
Schecks auf das Giro-Effekten-Depot 

(Effektenachecks) 576. 
Schecks in der Bilanz 753. 
Schecks, Priifung bei Vorzeigung von 151, 

162,218. 
Scheckverkehr oder "Uberweisungaverkehr 

204. 
Scheckverkehr, Bedingungen fiir den 147, 

150. 
"Schein folgt" 395, 443. 
Schiffafrachturkunde a. Konnossement. 
SchluBkura 376. 
SchluBnoten 397, 399, 401, 520. 
Schonfrist (beim Bezug junger Aktien) 612. 
Schrankfach (Safe) 57, 560. 
Schuldbuchforderung 87. 
Schuldbuchverwaltung 86. 
Schuldbuch-Ferngiroverkehr 339. 
Schuldbuchgiro-Konto, Schuldbuchgiro-

verkehr 338. 
Schuldner in laufender Rechnung (B. a. De-

bitoren) 760. 
Schuldnerziffern in der Bilanz 750. 
Schuldschein 86. 
Schuldverschreibung 45,48, 105, 109, 227, 

348. 
achwankende Kurse 334, 342. 
Schweiz, Kuponsteuer in der 232. 
Schweizerische Nationalbank 17. 
S. E. & O. (Salvo errore et emisBione) 728. 
Sekretariat 113, 141, 212. 
Selbsteintritt 373, 374, 381, 435, 463, 523. 
SelbBtkontrahent 373. 
Selbstkostenberechnung 773. 
aelbatachuldneriache Biirgachaft 99. 
Serien, Serienziehung 585. 
Shares 359, 417. 
Sicherheitsatellung (bei Borsentermin

geachii.ften) 418, 420, 425. 
Sicherheitaatellung (bei der Liquidations-

kasse) 438, 464, 486. 
Sicherungageschii.fte in Deviaen 410, 503. 
SicherungBhypothek 91, 103. 
Sicherungsiibereignung 78. 
SicherungBiibereignung einea WarenIagera 

79, 81. 
Sicht bei Schecks 153. 
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Sichtwechsel 66, 103, 294. 
Simultangriindung 108. 
Skontierungabiiroa 527. 
Skontro a. a. Effekten.Skontro, Wechsel-

Skontro usw. Il8, 693. 
Skontro-Abteilung 693. 
Skontroausziige 744. 
Skontrobogen 508, 527, 693. 
Skontrobuchhaltung 693. 
Slipa Il9, 123,446,474,478,572. 
Societe generale du credit mobilier 27. 
"sofort zum Proteat" 273. 
Solawechsel 253, 754. 
Sollbestand 118, 634. 
aonstige Aktiva 20, 76l. 
sonatige Glaubiger (Kreditoren) 763, 764. 
sonstige Passiva 20, 765. 
Sortenbeatandabuch 24l. 
Sortengewinn 767. 
Sortenkasae Ill, 225. 
Sorten-Memorial 243. 
Sorten-Skontro 244. 
Sorten- und Kuponkonto 117, 767. 
Sortiermaschine 129. 
Spannung (bei Stellagen) 450. 
Sparkasaen 153, 763, 778. 
Sparkasaen, Giroverkehr der 174, 182 .. 
Sparkassenbuch 86, 87. 
Sparkonten 730. 
Spekulationsbanken 3l. 
Spiel, Spieleinwand 411, 413, 464, 507. 
Spitzen 528, 611, 736. 
Splitteraktien 349. 
SprungregreB 278, 283. 
staatliche Banken 5. 
Staatsanleihen, fundierte 11, 754. 
Staatakommisaar 324, 328. 
Staffel (bei Depotkonten) 587. 
Staffel-Kontokorrent 70l. 
Staffelzinsrechnung (a. a. Zinsstaffel) 713. 
Stahlkammer (a. a. Treaor) 559. 
Stammaktien 349, 614. 
Statiatik 129, 773. 
Statut (Satzung) 109, 357. 
Stellage 449. 
Stellage auf schiefer Mitte 458. 
Stempelabgabe s. Boraenumsatzsteuer, 

Wechselsteuer. 
Stempelvereinigung 71, 350, 367, 385, 478. 
Stempel-Zertifikat 483. 
Steuerabzug yom Kapitalertrag 229. 
Steuerfreiheit bei Schecks 158. 
Steuern in der Gewinn- und Verlustrech

nung 766. 

Stichzahl 653. 
Stillhalter 450. 
Stimmkarte 617. 
Stimmrecht, mehrfaohes 350, 615. 
Stornopoaten 720. 
Strafgesetzbuch § 246 364. 
Strippe (a. a. Sammelbogen) 622. 
Stiickekonto 363, 369, 422, 563, 568. 
Stiickelung 349. 
Stiickeverzeichnis 360, 362, 567. 
Stiickzinsen 383, 47l. 
Subhastation 89. 
Subskription 616, 691. 
Substituten 432. 
sukzessive 434. 
Sukzessivgriindung 108. 
Suo-Konto a. Loro-Konto. 
Suo-Korrespondenz s. Loro-Korrespondenz. 
Supplement, Kontokorrent- 705. 
SwapgescMfte, -aatz 503. 

Tabelliermaachine 129. 
tagliches Geld 146. 
taglich fallige Verbindlichkeiten 19. 
Tageaauszug (Postenauszug) 209, 219, 640, 

709,780. 
Tagesbilanz 740, 782. 
Tagesspekulation 477. 
Talon 239, 359. 
Talonbuch 239. 
Tauschgeschafte in Wertpapieren, Ver

ateuerung der 387. 
TauschgescMfte in ausmndischen Zah

lungsmitteln a. Uaancegeschafte. 
telegraphiach oder telephonisch erteilte 

Boraenauftrage 356. 
telegraphisch erteilte Zahlungsauftrage 220. 
telegraphiache Auazahlung 497. 
telegraphiache Giroiiberweisungen der 

Reichsbank 177. 
Telephonverkehr an der Borse 479. 
Termin-Abrechnunga-Bestatigung 682. 
Termindevisen a. Devisenterminhandel. 
Termineinwand 413. 
Termin-Engagementabiicher 447. 
TermingeacMfte, Terminhandel (in Wert-

papieren) 323, 333, 406, 432. 
TermingescMfte, offizielle 416, 417. 
TermingescMfte, inoffizielle 416, 422. 
Termingeschafte, erlaubte und verbotene 

416, 417, 422, 425, 431, 432. 
termingescMftsfahige Personen 415. 
Termin-Konto 446,679. 
theoretiacher Goldpunkt 494. 
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Through Bills of Lading 63. 
Tilgungsplan 563, 585. 
"totes" (sachliches) Borsenengagements

buch 474, 533. 
"totes" (sachliches) Depotbuch s. Depot-

bucher. 
"tote" Konten (Sachkonten) 116. 
Traditionspapiere 58. 
transitorisches Konto 316, 745. 
Transportversicherungspolice 58, 60. 
Trapeziten 2. 
Trassant 250. 
Trassat 250, 296. 
trassiert-eigene Wechsel 296. 
Tratte 65, 156, 267, 672. 
Tresor 52, 114, 559, 564. 
Tresorbestande, Abstimmung der 636. 
Treuhander-Konto 700. 
trockener Wechsel 253. 

"ttber Geldsatz", Prolongationen 472. 
ttberbringer-Klausel 148, 156. 
ttberfremdungsgefahr 614. 
ttbernahmebedingungen bei Konsortial-

geschaften 685. 
ttberseehandel 3, 57, 764. 
Vbersendung von Geld an einen Dritten 

163. 
ttberweisungen, Kontrolle der 221, 780, 783. 
Vberweisungen durch Postscheck-Konto 

179, 645. 
ttberweisungen durch Reichsbank-Giro-

konto 175, 646. 
Vberweisungsabteilung lIl, 179, 639. 
ttberweisungsbogen 203. 
ttberweisungshefte 221, 780, 783. 
ttberweisungs-Korrespondenz 643. 
Vberweisungsverkehr in Hamburg 202. 
ttberzeichnung 616. 
Vberziehung des Kontos 44, 212. 
ttberziehungsprovision 44. 
Ultimodifferenzen 425, 527. 
Ultimogeld (Monatsgeld) 468, 578. 
Ultimogeschaft, Ultimohandel s. Termin-

geschafte. 
Ultimo-Lieferungstag 448. 
Ultimoliquidation 526. 
Umsatzkontrolle 705. 
Umsatzprovision 43. 
Umsatzsteuer, -gesetz yom 8. Mai 1926141. 
Umsatzziffern 694, 748. 
Umschreibung (von Kuxen) 50. 
Umwechslung auslandischer Banknoten 

und Geldsorten 234. 

ungedeckte Kredite 40, 42, 760. 
Unkostenberechnungen 779. 
Unkosten-Konto 745, 766, 784. 
unlimitierte Borsenauftrage 350, 354. 
unnotierte Werte s. amtlich nicht notierte 

Werte. 
"unter Geldsatz", Prolongationen 472. 
unterstrichene Zahlen s. rote Zahlen. 
Ursprungszeugnis 61. 
Usancegeschafte, U sancehandel501, 538,551. 
Usaneen der FondsbOrse zu :Berlin (s. auch 

Bedingungen fur die Geschafte an der 
Berliner FondsbOrse) 347. 

Valuta (s. a. Devisen) 482, 487. 
Valuta kompensiert 497. 
Valutaakzept 504. 
Valutaklausel 252. 
Valutaspekulationsverordnungen 506. 
Valutatratte 504. 
Valutierung (Wertstellung) 115, 383, 406-
variable Kurse 334, 342. 
verbotene 'Borsentermingeschafte s. Ter-

mingeschafte. 
Verbundkarte 132. 
vereidete Makler (s. a. Kursmakler) 336. 
Vereinigte Staaten von Amerika, Bank-

wesen 17, 21, 776. 
Vereinigung von Berliner Banken und 

Bankiers s. Stempelvereinigung. 
Verfallbuch, Verfallkartothek 267,305,319. 
Verfalldatum, -tag 250, 294, 305. 
verheirateten Frauen, Geschafte mit 165. 
Verjahrung von wechselmaBigen Ansprii-

chen 256. 
Verjahrungstermin (bei Kupons und Divi-

dendenscheinen) 228. 
Verkehrshypothek 92. 
Verkaufsgebot 380. 
Verkaufswert (bei Grundstucken) 96. 
verlosten Wertpapieren, Kupons und Divi-

dendenscheine von 228. 
Verlosung von Wertpapieren 563. 
Verlosungskontrolle 583, 586. 
VerloBungslisten, ·tabellen 586. 
Verlust und Gewinn in der Bilanz s. Ge-

winn- und Verlustrechnung. 
Verpfandung beweglicher Sachen 78. 
Verpfandung von Kuxen 51. 
Verpfandung von Reehten 86. 
Verpfandung von Wertpapieren s. Lom-

bardgeschafte, Lombardierung. 
Verpfliehtungen an deutsche Banken usw. 

764. 
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Verrechnungskonto 180. 
Verrechnungsschecks 222, 576. 
Versandwechsel 29l. 
Versicherung der Wertsendungen 140. 
Versicherung gegen Kursverlust 585. 
Versicherungsgesellschaften, Aktien von 49, 

367. 
Versicherungspolicen, Kredite auf Grund 

von 86. 
Versicherungszertifikat 60, 655. 
Versteuerung von Effekten s. Wertpapier. 

steuer. 
Versteuerung von Effektengeschaften s. 

Borsenumsatzsteuer. 
Versteuerung von Wechseln s. Wechsel

steuer. 
Verwaltung, getrennte - von Effekten-

manteln und Zinsscheinbogen 565, 630. 
Verwasserung des Aktienkapitals 604. 
Verwertungsgewinn 603. 
Vinkulation, Vinkulationsgeschafte 57, 75, 

654. 
Vinkulationsbrief 76. 
volkswirtschaftliche Abteilung 143. 
Vorauszahlung, Vorausleistung 425. 
Vorauszahlung auf die Einkommen- oder 

Korperschaftssteuer 229. 
Vorbehaltsgut 166. 
Vordatierung von Schecks 158. 
Vorgirant 278. 
Vorkalkulation 774. 
Vorlegungsbescheinigung bei Schecks 161, 

189. 
V orlegungsfrist 159, 253, 282, 294. 
Vormann 149. 
Vorpramie 448. 
Vorschiisse, zinsfreie 494. 
Vorschiisse auf Effekten s. Lombardge

schaft. 
V orschiisse auf verfrachtete und eingela-

gerte Waren 756. 
Vorsteckverfahren 127. 
Vorzugsaktien 349, 393, 614. 
vorzugsweise Befriedigung 362. 

Wahrung 348, 487, 549. 
Wahrungsbuchhaltung 550. 
Wahrungs-Konto (Sachkonto) 536, 550. 
Wahrungs-Kontokorrent-Konto 499, 536, 

698. 
Wahrungsdifferenz 554. 
Wahrungs-Skontro 557. 
Wahrungsstabilisierung 490. 
Warenbeleihung 52, 756. 

Warenbestande in der Bilanz 4l. 
Warenborsen 32l. 
Warenlagers, Sicherungsiibereignung eines 

79, 81. 
Warentermingeschafte 411. 
Warenwechsel 264, 284. 
Warrants 55. 
Wechsel 249. 
Wechsel, abhanden gekommene 26l. 
Wechsel, eigener (trockener) 253. 
Wechsel, gezogener 253. 
Wechsel auf Nebenplatze 270, 272, 283. 
Wechsel in der Bilanz 753. 
Wechsel mit kurzer und langer Sicht 496. 
Wechselabrechnung 288. 
Wechselabteilung 111, 249. 
Wechselarglist 155. 
Wechselbestande, Kontrolle der 317. 
Wechselbestande in der Bilanz 312, 749. 
Wechselbetrag 250. 
Wechseldepot-Konto 308. 
Wechseldiskontierung s. a. Diskontgeschaft 

und Diskontierung 263. 
Wechselduplikat 258, 30l. 
Wechseleinreden 152. 
W echselertragnis-Konto 311. 
Wechselkasse 144. 
Wechselklage beim Scheck 151. 
Wechsel-Konto 116, 308. 
Wechselkopie 260, 302. 
Wechselkopierbuch 287, 303. 
Wechselkorrespondenz, -Abteilung 112, 274, 

669. 
Wechselkurs, -zettel (s. a. Devisenkurse 

usw.) 487. 
wechselmaBige Haftung 49, 151, 256. 
Wechsel-Memorial 122, 308, 310. 
Wechselobligo 263, 266, 765. 
Wechselordnung, Allgemeine deutsche 252. 
Wechselordnung Art. 4 292, 293, 294,298. 
- Art. 5 293. 

6 296. 
12 27l. 
13 271. 
17 155, 27l. 
19 295. 

- - 20 295. 
- - 21 296. 
- - 22 297. 
- - 24 276. 
- - 25 267. 
- - 30 294. 
- - 31 103, 294. 
- - 35 295. 
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Wechselordnung Art.36 59, 157, 262. 
- Art. 37 254. 

38 254. 
41 160, 254. 
42 257. 
43 276. 
44 256. 
45 289. 
47 290. 
50 278. 
51 278, 289. 
56--61 281. 
62 152. 
62-65 279. 
66 253, 258, 259. 
68 259, 260. 
69 260. 
70 260. 
71 260. 
72 261. 
73 261, 262. 
74 262. 
75--76 265. 
77 256. 
78 256. 
79 256. 
85 299. 
86 162. 
88 255, 279. 
88a 256, 259. 
88b 268. 
89a 255. 
91 254. 
91a 298. 
92 253, 254. 
96 292. 

Wechselportefeuille 307. 
Wechselprotest 160, 253, 255. 
Wechselprovisions-Konto 312. 
Wechselabrechnung 268, 283, 287, 289, 

291. 
Wechselreiterei 265. 
Wechsel-Skontro 313. 
Wechselsteuer, -marke 251, 268, 272, 300. 
Wechselsteuergesetz vom 12. Juli 1930 

300. 
- § 4 300. 
- § 5 301. 
- § 6 30l. 
- § 8 300. 
- § 9 300. 
- § 10 301. 
- § 11 301. 
- § 12 302. 

Wechselsteuergesetz vom 12. Juli 1930 
§ 13 302. 

- § 14 302. 
- § 18 302. 
Wechselstrenge 252. 
Wechselstuben, Wechselstubenverordnung 

237, 506. 
Wechseltextes, Priifung des 292. 
Wechsels, Erfordernisse des 252. 
Wechsels, Geschichte des 249. 
Wechselzinsen-Konto 311. 
Wehrbeitragswert 97. 
weiBe Effektenschecks 576. 
Welser 5 
Welt-Zirkular-Kreditbrief 65!. 
"Wert erhalten" 252, 271. 
"Wert in Rechnung" 251, 271. 
"Wert zum Inkasso" 271. 
Wertbriefe, Wertpakete 138, 220. 
Wertpapiere, abhanden gekommene, auf-

gerufene 599. 
Wertpapiere, eigene s. Effekten. 
Wertpapiersteuer 55, 386, 483. 
Wertstellung 115, 383, 406. 
wesentlicher Bestandteil des Grundstiicks 

80. 
Widerruf, bis Widerruf 355. 
Widerruf eines Schecks 160. 
Wocheniibersicht der Reichsbank 20. 
Wuchergeschiift 154. 
Wucherlehre 3. 

Young-Plan 12. 

Zahlbar bei, zahlbar in 250, 275. 
Zahlstelle 159, 195, 226, 228, 237, 579. 
Zahlstellenwechsel 276. 
Zahltag 528. 
Zahlungen an Dritte 643. 
Zahlungen, briefliche Bestatigung der 219, 

780. 
Zahlungsbilanz 490. 
Zahlungsempfanger 148, 149. 
Zahlungskorrespondenz 643. 
Zahlungsmittel 487. 
Zahlungsort 158, 159, 250, 298. 
Zeichnung von Effekten 616, 683. 
Zeichnungsschein 616. 
Zeitgeschiifte s. a. Termingeschafte 334. 
ZentralausschuB der Reichsbank 14. 
Zentralbank 371, 401. 
Zentral-Polizeiblatt 601. 
Zession 82, 86. 
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Zettelbanken s. a. Notenbanken, Reichs-
bank 6, 23. 

Ziehungslisten 586. 
Zinsberechnung 287, 498, 702, 713. 
Zinsen-Konto 311, 745. 
zinsfreie V orschiisse 494. 
ZinsfuBes, Berechnung des - aus dcm Re-

portsatze 470. 
Zinanummern, Zinszahlen 286, 714, 724. 
Zinsschein 225, 600, 618. 
Zinsscheinbogen s. Dividendenscheinbogen. 
Zins- und Dividendenscheine in der Bilanz 

752. 
Zinsstaffel 715, 717, 728. 
Zirkular-Kreditbrief 651. 
ZivilprozeBordnung §§ 947 262. 
- §§ lOO4--lO19 599. 
Zubehiir des Grundstiicks 80. 
ZubuBe 50. 

Zulassung von Wertpapieren, Zulassungs-
stelle 328, 611, 616. 

Zulassung zum Borsenbesuch 324. 
zu liefernde Effekten 627. 
"zum Inkasso", "zur Einkassierung" 27l. 
"Zuriickhandeln" (bei der Arbitrage) 

484. 
Zusammenlegung von Aktien 602, 613. 
Zusatzstempel, Zusatzsteuer 394, 403. 
Zuzahlung auf Aktien 602, 613, 762. 
Zwangsglattstellung, Zwangsregulierung 

334, 421, 440, 445, 523, 525. 
Zwangskurs fiir Papiergeld 488. 
Zwangsversteigerung 89. 
Zwangsverwaltung 89. 
Zwangswirtschaft 97. 
Zweigniederlassung 34, 211, 389. 
Zwischenbilanzen (s. a. Bilanziibersichten) 

697. 
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