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A u f  a lle n  G e b ie ten  m ensch lichen  Schaffens h a t 
es Ideen  gegeben, d ie  im  Z e itp u n k te  ih res  fcu- 
scheinens bestechend  w irk te n . Bestechend  um  des
ha lb , w e il sie sich m it kühnem  S chw ung ü b e r das 
A lltä g lic h e  h in w eg se tz ten  und  das T o r  zu neuen 
W egen  zu ö ffnen  sch ienen. D e r  n ü ch te rn e  V e r 
stand, w enn  e r zu pa ck te  und  W ir k l ic h k e it  aus der 
Idee  zu m achen suchte, w uß te  m anchm al d a m it 
n ic h ts  anzufangen o de r es ka m  le tz te n  Endes e tw as 
heraus, w o ra n  d e r S chöp fe r d e r Idee  gar n ic h t 
gedacht h a tte . W e r  lange im  W irts c h a fts le b e n  
gestanden ha t, fü r  den w e rd e n  E rfa h ru n g e n  so lcher 
A r t  n ic h t se lten  sein.

O b d e r G edanke  d e r E rr ic h tu n g  e in e r R ep a ra 
tio n s b a n k  e in  ähn liches S ch icksa l gehab t h a t und 
ob d ie  d e r B a n k  fü r  in te rn a tio n a ’ en Zah lungsaus
g le ich  d u rch  ih r  S ta tu t gegebene G e s ta lt noch  d ie 
selbe is t, d ie  dem  S ch öp fe r d e r Idee  vo rsch w e b te , 
ka n n  n u r  d e r b e u rte ile n , d e r an den S a chve rs tän 
d ig enve rhand lungen  in  P a ris  und  an d e r A b fassung  
des S ta tu ts  m itw irk te .  H a t e r das n ic h t getan, so 
muß 6r  auch se in U r te i l  auf d ie  äußere F orm  
stü tzen, in  d e r das G e b ild e  sich ihm  n unm enr d a r
s te llt .  E rw ä h n e n  d a r f m an im m e rh in , daß das erste  
A u fta u c h e n  des P ro je k te s  e ine gew isse Legenden
b ild u n g  auslöste, n ic h t n u r  b e i uns, sondern  auch 
in  anderen  L än de rn . M an  w a r  u n te r  anderem  ge
ne ig t, anzunehm en, es w e rd e  sich um  e in  In s t itu t  
hande ln , das au f G ru n d  se iner A k t iv e n  o de r ihm  
zu v e rle ih e n d e r in te rn a tio n a le r  G a ra n tie n  N o ten  
o de r n o te nä h n liche  Z e r t if ik a te  ausgeben w ü rd e , d ie  
dazu b e s tim m t sein kö nn ten , be i d ieser ode r jen e r 
Z e n tra lb a n k  im  F a lle  des B edarfes  als D eckung  
d e r e igenen N o te n  herangezogen zu w erden . Daß 
das P ro je k t auch vo n  d e ra rtig e n  E rw a rtu n g e n  um 
sch w ä rm t w u rd e , ka n n  n ic h t v e rw u n d e rn . D ie  
P e rio de  des M iß b ra u ch s  d e r N o tenpressen  lie g t 
noch  n ic h t w e it  genug h in te r  uns, als daß ih r  E in 
fluß  au f d ie  G e m ü te r schon ganz e rloschen  sein 
kö nn te . H ie rz u  k o m m t, daß m an sich in  d e r ganzen 
W e lt  übe rraschend  schne ll an d ie  Z irk u la t io n  von

P a p ie rg e ld  g ew öh n t ha t, so daß auch in  den L än d e rn  
m it re in e r G o ld w ä h ru n g  d e r U m la u f von  G o ld 
m ünzen sehr gering  g ew orden  is t.

D aß Ideen  so lch e r A r t  den n ü ch te rn d e n  E r 
w ägungen von  M ä n n e rn  n ic h t s ta nd ha lte n  w ü rde n , 
d ie  W ä h ru n g s d is z ip lin  im  L e ib e  haben und  deshalb 
an d ie  le tz te n  15 Jah re  m it  G rauen  zu rü ckde nke n , 
w a r  ohne w e ite re s  anzunehm en. D ie  S ta tu te n , 
w e lch e  je tz t  als das E rgebn is  d e r A rb e it  des 
O rga n isa tion s-C o m ité s  vo rlie g e n , geben dem zufo lge  
d e r B a n k  ke in e  M ö g lic h k e it,  irg e n d  e tw as zu tun, 
w as gegen d ie  G rundsä tze  ve rs toß en  kö nn te , nach 
denen Z e n tra lb a n k e n  s ich  le ite n  lassen müssen, 
solange sie a ls H ü te r in n e n  d e r W ä h ru n g  eines 
Landes ge lten  w o lle n .

D ie  T ä t ig k e it  d e r B a n k  w ird  in  zw e i T e ile  
g eg liede rt. D e r  e rs te  T e il is t  e in  o b lig a to r is c h e r 
und  e rs tre c k t s ich  au f d ie  E m pfangnahm e _ und 
W e ite r le itu n g  d e r von  D eu tsch la nd  in  g le ichen  
m o n a tlich e n  R a ten  zu zah lenden  A n n u itä te n , d ie  im  
Jah re  1930/31 1708 M ill io n e n  M a rk  be tragen , b is 
1965 au f 2429 M ill io n e n  M a rk  jä h r lic h  ste igen und 
sich fü r  d ie  Z e it von  1966 b is  e in sch ließ lich  1987/88 
au f 1565 M ill io n e n  M a rk  im  J a h re sd u rch sch n itt 
s te lle n  w e rde n . D e r zw e ite  T e il d e r T ä t ig k e it  is t 
fa lk u lta t iv e r  A r t ,  so ll d e r gesch ä ftlich en  und 
fin a n z ie lle n  P ra x is  nach  M ö g lic h k e it  angepaßt 
w e rd e n  und  seinem  W esen nach d ie  D u rc h fü h ru n g  
des e rs ten  T e iles  e rle ic h te rn . Es g ib t deshalb, w ie  
d ie S achve rs tänd igen  in  ih re m  P lane  sagen, ke ine  
strenge und  feste  G renze  zw ischen  diesen be iden  
A u fg ab en k re isen , w e il d e r e rste  na tu rgem äß  in  den 
zw e ite n  ü b e r le ite t. F ü r  das A uge  des P ra k t ik e rs  
s te llt  s ich d e r zw e ite  T e il a ls d e r G eschä ftsk re is  
e in e r D e p o s ite n b a n k  dar, d e r fü r  d ie  A u fre c h t
e rh a ltu n g  ih re r  L iq u id itä t  sow oh l, als auch fü r  d ie  
A u s w a h l ih re r  G e ldan lagen  und ih re r  K re d itg e 
w ä h ru n g  ü b e rh a u p t ganz bes tim m te  V o rs c h r if te n  
gegeben sind. D iese  V o rs c h r if te n  s ind  im  großen 
und  ganzen d u rch  d ie  Anschauungen  getragen, von  
denen d ie  G eschä fts füh rung  d e r Z e n tra lb a n k e n  be 
h e rrs c h t w ird , e n tbeh ren  aber a nd e re rse its  des fü r  d ie 
G e w innauss ich ten  ins G e w ic h t fa lle n d e n  K o rre la ts , 
n ä m lich  des au tom atischen  A n fa lls  vo n  G eschä ften  
zu den Bedingungen, d ie d ie  Z e n tra lb a n k e n  fü r  ih re  
K re d itg e w ä h ru n g  se lbst bestim m en. Das neue
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In s t i t u t  m uß  s ich  se ine  G e ld a n la g e n  s u c h e n ,  u n d  
z w a r  a u s s c h lie ß lic h  in  so lch e n  W ä h ru n g e n , d ie  n a ch  
A n s ic h t  des V e rw a ltu n g s ra te s  den  p ra k t is c h e n  E r 
fo rd e rn is s e n  d e r  G o ld -  o d e r  G o ld k e rn w ä h ru n g  
genügen .

A ls  S itz  d e r  B a n k  is t  B a s e l in  A u s s ic h t ge
n o m m e n  u n d  d ie  G ru n d la g e  ih re s  K a p ita ls  is t  d e m 
gem äß, ebenso  w ie  d e r  A u fb a u  a l le r  z u k ü n ft ig e n  
B ila n z e n , d e r  s c h w e iz e r  G o ld fra n k ,  bem essen  n a ch  
se in e m  g e g e n w ä rtig e n  F e in g e h a lt  an  G o ld . D ie  
S c h w e iz  w ir d  d ie se n  E n ts c h lu ß  a ls  e ine  in te rn a t io n a le  
V e rb e u g u n g  v o r  ih r e r  W ä h ru n g  zu  w ü rd ig e n  w is s e n  
u n d  d ü r f te  in  B e zu g  a u f E x te r r i t o r ia l i t ä t  u n d  B e 
s te u e ru n g  d em  In s t i t u t  je d e  E r le ic h te ru n g  zu g e 
s ic h e r t  h a b e n . D as  K a p ita l  s o ll 500 M i l l io n e n  
F ra n k e n  b e tra g e n , e in g e te il t  in  200 000 S tü c k  A k t ie n  
v o n  je  F rc s . 2500,— . E in g e z a h lt w e rd e n  z u n ä c h s t 
n u r  25 P ro z e n t, d o ch  b le ib t ,  w ie  ü b lic h , d e r  B e s itz e r  
d e r  A k t ie n  fü r  d ie  E in z a h lu n g  d e r  re s t lic h e n  
75 P ro z e n t v e rp f l ic h te t .  B e i B e g e b u n g  d e r  A k t ie n  
s o ll d e r  N e n n b e tra g  a u ch  in  d e r W ä h ru n g  des 
K a u fla n d e s  zu m  A u s d ru c k  g e b ra c h t w e rd e n , in  
D e u ts c h la n d  a lso  in  M a r k  z u r  G o ld m ü n z p a r itä t .  
S ta t t  d e r  O r ig in a l- A k t ie n  d ü r fe n  au ch  Z e r t i f ik a te  
ausgegeben  w e rd e n . D ie  B e g e b u n g  an das P u b lik u m  
is t  zuge lassen .

D ie  Z e n tra lb a n k e n  v o n  A m e r ik a ,  B e lg ie n , 
D e u ts c h la n d , E n g la n d , F ra n k re ic h ,  I ta l ie n  u n d  
J a p a n  —  w o b e i fü r  A m e r ik a  u n d  J a p a n  den  
Z e n tra lb a n k e n  das R e c h t d e r  S u b s t itu ie ru n g  V o r
b e h a lte n  is t  —  z e ic h n e n  d ie  g e sa m te n  200000  A k t ie n ,  
v e rp f l ic h te n  s ich  a b e r, d a v o n  b is  zu  88000  S tü c k  den  
Z e n tra lb a n k e n  o d e r d e n  B a n k e n  a n d e re r  L ä n d e r  
a n b ie te n  zu  lassen , d ie  an  d e n  R e p a ra tio n e n  in te r 
e s s ie r t s in d  o d e r  d e re n  W ä h ru n g  den  E r fo r d e r 
n isse n  d e r  G o ld -  o d e r  G o ld k e rn w ä h ru n g  e n ts p r ic h t . 
D e r  B e tra g , d e r  in  je d e m  d ie s e r L ä n d e r  u n te r 
g e b ra c h t w e rd e n  k a n n , d a r f  8000 S tü c k  A k t ie n  
n ic h t  ü b e rs te ig e n , so daß  a lso  m in d e s te n s  e lf, v o r 
a u s s ic h tlic h  a b e r m e h r  L ä n d e r  G e le g e n h e it haben , 
an  d em  E rw e rb  v o n  A k t ie n  te ilz u n e h m e n . Im m e r
h in  w e rd e n  d ie  v o ra u s  g e n a n n te n  s ie b e n  L ä n d e r  
s e lb s t im  F a lle  e in e r  K a p ita ls e rh ö h u n g  s te ts  ü b e r  
m in d e s te n s  55 P ro z e n t des A k t ie n k a p ita ls  v e r fü g e n  
u n d  d a m it, so la n ge  d ie  S o lid a r i tä t  fü r  d ie  B e 
sch lüsse  d e r G e n e ra lv e rs a m m lu n g  z w is c h e n  ih n e n  
g e w a h r t b le ib t ,  e in e  M a jo r i tä t  b ild e n , m i t  d e r  s ie 
e in e n  b e s tim m e n d e n  E in f lu ß  a u f d ie  B a n k  u n d  ih r  
G e b a re n  ausüben . D ie s e r  E in f lu ß  w ir d  d a d u rc h  
fe s t v e ra n k e r t ,  daß  b e i e in e m  V e rk a u f  v o n  A k t ie n  
an  e in e n  D r i t te n  d ie s e r das S tim m re c h t, a lso  d ie  
B e fu g n is  z u r  T e iln a h m e  an d e n  G e n e ra lv e rs a m m 
lu n g e n , n ic h t  m ite rw e rb e n  k a n n . D ie se s  S tim m 
re c h t  k a n n  n u r  v o n  d e r  Z e n tra lb a n k  —  o d e r  ih re m  
V e r t r e te r  —  d e s je n ig e n  L a n d e s  a u sg e ü b t w e rd e n , 
in  w e lc h e m  A k t ie n  g e z e ic h n e t w o rd e n  s in d  u n d  
a u ch  da  n u r  in  e in e m  d e r A n z a h l d e r  g e z e ic h n e te n  
A k t ie n  e n ts p re c h e n d e n  V e rh ä ltn is .  D ie  B e fu g n is , 
e in e  Z e n tra lb a n k  in  d e r  G e n e ra lv e rs a m m lu n g  zu  
v e r t re te n ,  k a n n  im  gegebenen  F a lle  n u r  a u f e in  
F in a n z in s t i tu t  d e r  g le ic h e n  S ta a ts a n g e h ö r ig k e it  u n d  
a u ch  a u f d ieses n u r  m i t  Z u s tim m u n g  des V e r 
w a ltu n g s ra te s  d e r  B a n k  ü b e r tra g e n  w e rd e n .

Z u  den s ta tu ta r is c h  s ic h tb a r gem achten Z w ecke n  
des In s titu ts  g eh ö rt d ie  F ö rd e ru n g  d e r Zusam m en
a rb e it d e r Z e n tra lb a n ke n , D ie  G eschä fte  d e r B a nk  
müssen desha lb  m it d e r P o l it ik  d e r Z e n tra lb a n k e n  
d e r b e te ilig te n  L ä n d e r übe re ins tim m e n . D ie  Z e n tra l

b an ken  haben e in  R ech t, gegen e in  F ina nzg esch ä ft 
des In s titu ts , w e lches in  ih re n  L ä n d e rn  g e tä tig t 
w e rd e n  so ll, E in sp ruch  zu erheben. G e da ch t is t 
h ie rb e i w o h l in  e rs te r  R e ihe  an e ine E m iss ion  von  
A n le ih e n  m it  ih re r  e ven tue lle n  W irk u n g  au f den 
W e ch se lku rs  des b e tre ffe n d e n  Landes. In  d iesem  
P u n k te  is t e ine re c h tz e itig e  E in fluß nahm e  ges iche rt, 
denn d ie  G eschä fts füh rung  lie g t in  den H änden  des 
V e rw a ltu n g s ra te s . O hne seine Z us tim m ung  kann  
sonach e in  in te rn a tio n a le s  G eschä ft vo n  U m fang  
n ic h t d u rc h g e fü h rt w e rde n . D e r  V e rw a ltu n g s ra t 
w ie d e ru m  b es te h t aus den je w e ilig e n  P rä s id en te n  
d e r Z e n tra lb a n k e n  von  A m e rik a , B e lg ien , D eu tsch land , 
E ng land , F ra n k re ic h , I ta lie n  und  Japan, aus sieben 
von  diesen zu be ru fenden  V e r tre te rn  d e r F inanz, 
d e r In d u s tr ie  o de r des H ande ls, aus je  e inem  V e r 
tre te r  d e r  g le ichen  A r t  —  solange d e r R e p a ra tio n s 
p la n  w irk s a m  is t —  vo n  D eu tsch la nd  und  F ra n k re ic h  
und  fe rn e r  aus n ic h t m eh r als neun Personen, fü r  
w e lche  d ie  P räs iden ten  d e r Z e n tra lb a n k e n  e in  
V o rsch lag s rech t haben, in  deren  L ä n d e r B es tand 
te ile  d e r v o re rw ä h n te n  88 000 A k t ie n  u n te rg e b ra c h t 
sind. D ie  A nnahm e, daß h ie rb e i d ie  W a h l in  den 
m e is ten  F ä lle n  au f den P räs iden ten  se lb e r fa lle n  
w ird , liegt^ nahe. D eu tsch la nd  w ird  sonach b is  au f 
f i t e r e s  in  dem  m indestens 16 und höchstens 
25 M itg lie d e r  um fassenden V e rw a ltu n g s ra t v e rtre te n  
se in d u rch  den R e ich sba nk -P räs id en te n  und z w e i 
vo n  d iesem  zu be ru fende  A n ge h ö rig e  d e r F inanz, 
d e r In d u s tr ie  o de r des H ande ls. M it  den d u rch  
d ie  S itzungen  dieses V e rw a ltu n g s ra te s  gegebenen 
rege lm äß igen Z usa m m e nkü n ften  d e r L e ite r  d e r 
Z e n tra lb a n k e n  w ird  e ine E in r ic h tu n g  geschaffen, 
d ie  hoch  b e w e rte t w e rd e n  d a rf. H ie r  ka nn  sich 
e ine Q u e lle  von  V e rs tä n d ig u n g sm ö g lich ke ite n  e r
sch ließen, deren  B edeu tung  in  unse re r von  W ä h ru ng s 
sorgen durchaus n ic h t b e fre ite n  Z e it  n ic h t abzusehen 
is t. Das ungeheure  w ir ts c h a ft l ic h e  U e b e rg e w ich t 
A m e rik a s , seine ste igende P ro d u k tio n , se in zu 
nehm ender K a p ita lre ic h tu m , seine d u rch  hohe Z ö lle  
b e w irk te  A bsch lie ß u ng  gegen d ie  E in fu h r  fre m d e r 
E rzeugnisse  und d ie  dem  gegenüber s te tig  w achsende 
V e rschu ld un g  d e r ü b rig e n  W e lt  an A m e r ik a  lassen 
W ä h ru ng sp rob lem e  am H o r iz o n t e rsche inen, d ie  
ih re  Lösung  v ie lle ic h t n u r  in  e in e r re c h tz e itig  
e rka n n te n  G e m e insa m ke it eu rop ä isch e r In te ressen  

e in e r s*c^  d a ra u s ergebenden Z usam m ena rbe it 
a lle r  B e ru fenen  fin de n  w erden . D iese B e ru fe ne n  
sind abe r h ie r  zusam m engefaßt.

D e r P rä s id en t des V e rw a ltu n g s ra te s  is t  zug le ich  
d e r obers te  L e ite r  d e r B a n k  und  ihm  sind d e r 
G e n e ra ld ire k to r  und  a lle  üb rig e n  in  d ie  L e itu n g  zu 
de leg ie renden  P e rs ö n lic h k e ite n  u n te rg e o rd n e t. D a 
d ie  B a n k  m it  e in e r großen A n z a h l vo n  W äh ru ng en  
sow oh l au f d e r A k t iv - ,  w ie  au f d e r P assivse ite  
ih re r  G eschä fts füh rung  zu h a n tie re n  ha t, so is t  in  
d e r L e itu n g  e ine K e n n tn is  des W esens d e r W e ch se l
ku rse  ebenso w ie  d ie  p ra k tis c h e  K e n n tn is  des 
w irk l ic h e n  D evisengeschäftes u ne rlä ß lich . A u f  d ie  
A u s w a h l d e r P e rs ö n lic h k e ite n , denen zug le ich  sehr 
so lide  G eschä ftsg rundsä tze  innew ohnen  müssen, w ird  
h ie rb e i v ie l ankom m en.

B e i V e r te ilu n g  d e r von  d e r B a n k  e rz ie lte n  
G e w in ne  is t au f hohe R ese rves te llungen  B edach t 
genom m en und  d ie  D iv id e n d e  is t dem gemäß nach 
oben m it  12 % begrenzt, w o v o n  d ie  H ä lfte , also 
6 °/( , c u m u la tiv  is t. D ie  G e w in n v e rte ilu n g  lä ß t sich 
am besten m it  e inem  B e isp ie l i l lu s tr ie re n , das so
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lange paßt, als d ie  gese tz liche  R ese rve  n ic h t zehn 
P ro ze n t und d ie  A llg e m e in e  R eserve  n ic h t d ie  H öhe 
des m it  125M ill io n e n  S chw e ize r F ra n k e n  e ingezah lten  
K a p ita ls  e rre ic h t haben. A ngenom m en, es w ä re  e in  
N e tto g e w in n  von  F rcs . 30 000 000 (die Z if fe r  so ll 
k e in e r le i Schätzung andeuten) v e rfü g b a r, so w ü rd e  
fo lgende  V e r te ilu n g  P la tz  g re ife n :

1. an die gesetzliche Reserve 5 %  des
G e w in n e s ..................................... ..... Frcs. 1 500 000

2. 6 %  D ividende auf Frcs. 125 M illio ne n  „ 7 500 000
3. 20 %  vom verb le ibenden Gewinn

(Fr. 21 000 000) als Superdividende . . „ 4 200 000
Vom alsdann verfügbaren Gewinn 

(Fr. 16 800 000)
4. 50 %  an die allgemeine Reserve . . .  „ 8 400 000
5. 37% %  an die m it E inlagen bei der Bank

be te ilig ten Staaten bzw. Zentra lbanken ,, 6 300 000
6. 12% %  an D e u ts c h la n d ........................... „ 2 100 000

D ie  P o s ition en  5 und 6 fin de n  ih re n  U rsp run g  
o ffe n s ic h tlic h  in  dem  B estreben , d ie  L e b e n s fä h ig ke it 
d e r B a n k  vo n  A n b e g in n  auch fü r  den fa k u lta tiv e n  
T e il ih re r  T ä t ig k e it  zu k rä ft ig e n . D en  an dem 
E m pfang  d e r deu tschen  R epara tionszah lungen  be 
te ilig te n  S taa ten  und  D e u tsch la n d  w ird  deshalb 
nahegelegt, b e i d e r B a n k  E in la g en  zu m achen, die 
frühestens  nach A b la u f vo n  5 Ja h ren  zurückgezogen  
w e rd e n  kö nnen  und  fü r  w e lch e , fa lls  sie an der 
G e w in n p o s itio n  5 te iln eh m en  w o lle n , d e r v e r 
w a ltu n g s ra t e ine  M in de s th öh e  festse tzen kann. 
D eu tsch la nd  so ll fü r  seine E in la g en  ü b e r den p ro  
ra ta  A n te il  an d e r P o s itio n  5 h inaus noch  e in en  
G e w in n a n te il (P o s itio n  6) e rh a lte n  und  das v o r 
stehende V e rte ilu n g s b e is p ie l geh t davon  aus, daß 
d ie  deutsche E in lage  e ine im  S ta tu t angedeute te , 
b e i dem  gegenw ärtigen  deu tschen  Z inssa tz  und  d e r 
F inanz lage  des R e iches abe r äußerst u n w a h rsch e in 
lich e  H öhe  vo n  400 M ill io n e n  M a rk  e rre ich e n  w ird . 
Is t  d ie  E in la g e  n ie d rig e r, so v e rs c h ie b t sich dem 
en tsp rechend  auch das V e rh ä ltn is  zw ischen  den 
P o s itio n e n  5 und  6. B e trä g t d ie  E in la g e  also n u r 
100 M ill io n e n  M a rk , so e n tfa lle n  au f P o s itio n  5 
46,875 % =  F rcs . 7 875 000 und  au f P o s itio n  6 
3,125 %  =  F rcs . 525 000. D e r  aus P o s itio n  6 fließende  
G e w in n a n te il w ird  an D eu tsch land  n ic h t ausgezahlt, 
sondern  b e i d e r B a n k  als e in  v e rz in s lic h e r  S onder
fonds w e ite rg e fü h r t und  s o ll dazu b e s tim m t sein, 
D eu tsch la nd  d ie  Z ah lung  d e r le tz te n  22 A n n u itä te n  
zu e r le ic h te rn . D a  diese 34 422 M ill io n e n  M a rk  
be trag e n  so llen , so m üssen d ie  G ew inne  d e r B a n k  
schon re c h t groß sein, w enn  d ieser S onderfonds 
w irk s a m  w e rd e n  soll.

D ie  E rträg n isse  d e r B a n k  w e rd e n  s ta rk  davon  
abhängen, w ie  lange und  in  w e lch em  U m fange  die 
von  D eu tsch la nd  m o n a tlic h  zu zah lenden  A n n u itä te n 
be träge  zins los b e i ih r  s tehen b le ib e n  und  w e lche  
H öhe  d ie  lan gs ich tigen  ve rz in s lic h e n  D epos iten  
e rre ich e n  w e rde n , d ie  ih r  vo n  den Z e n tra lb a n ke n , 
sei es fü r  de ren  R echnung, sei es fü r  R echnung 
ih re r  R eg ierungen , zu fließen. H ie r  is t e ine s ichere  
Voraussage n u r  in  dem  S inne m ög lich , daß d ie  
B e s itzda u e r d e r u n ve rz in s lich e n  A n n u itä te n b e trä g e  
~~ zu denen auch D eu tsch la nd  nach A n la g e  1 
A b s c h n it t  V  N r. 6 des S achve rs tänd igen -P lanes als 
u n ve rz in s lich e  E in lage  b is  zu 100 M ill io n e n  M a rk  
be is te ue rn  muß —  in  dem  M aße w ächst, in  w e lchem  
d u rch  A usgabe  vo n  A n le ih e n  d ie  A n n u itä te n  m o b ili
s ie r t w e rden . D ie  B a n k  b ra u c h t a lsdann d ie  B e träge, 
d ie  sie in  jedem  M o n a t em pfäng t, v o ra u s s ic h tlic h  
n u r  an zw e i T e rm in e n  im  Ja h re  behufs E in lösung

d e r K upons und  v e rlo s te n  S tücke  d e r begebenen 
A n le ih e n  auszuzahlen. Daß D eu tsch land  —  von  
p o litis c h e n , h ie r  n ic h t z u r E rö rte ru n g  stehenden 
E rw ägungen  abgesehen —  e in  sonderliches In te resse 
an d e r M o b ilis ie ru n g  d e r A n n u itä te n  ha t, w ird  auf 
unse re r S e ite  kaum  jem and  behaup ten  w o lle n . 
Solange e ine so lche M o b ilis ie ru n g  n ic h t s ta ttfin d e t, 
w ird  d ie  B a n k  d ie  em pfangenen A n n u itä te n b e trä g e  
d u rch  G u ts c h r if t  au f den K o n te n  d e r b e tre ffe n d e n  
Z e n tra lb a n k e n  an d ie  b e te ilig te n  R eg ierungen  w e ite r 
le ite n  und  es fra g t s ich  dann, ob d ie  Z e n tra lb a n k e n  
diese ihnen  gu tgeschriebenen  B e träge  a lsba ld  z u rü c k 
z iehen  w e rde n . K o n te n  fü r  R eg ierungen  se lber 
w e rd e n  b e i d e r B a n k  n ic h t g e fü h rt.

D ie  B ehand lung  d e r R epara tionszah lungen  w ird  
den G egenstand eines a lle  E in z e lh e ite n  erfassenden 
V e rtra g e s  b ild en , d e r zw ischen  d e r B a n k  und  den 
b e te ilig te n  R eg ie rungen  geschlossen w ird . M it  d iesem  
w ic h tig e n  V e r tra g e  w ird  zug le ich  d ie  S o lid a r itä t 
s ich e rg e s te llt, w e lch e  u n te r  den G lä u b ig e r-R e g ie 
rungen  nach B ese itigung  d e r R ep a ra tion s -K om m iss io n  
und deren  O rgane  e inm a l fü r  d ie  V e rw e n d u n g  d e r 
vo n  D e u tsch la n d  w ir k l ic h  au fgeb rach ten , sodann 
abe r auch im  F a lle  e ines Versagens, fü r  d ie  n ic h t 
au fzub ringenden  B e träg e  geschaffen w e rd e n  m ußte. 
Das E x e k u tiv -O rg a n  fü r  d iese S o lid a r itä t is t sonach 
d ie  B ank.

D ie  vo n  D eu tsch la nd  zu le is te nd en  Z ah lungen  
d a rf d ie  B a n k  n u r in  fre m d e r W ä h ru n g  in  E m pfang  
nehm en. D e r  w e ita u s  w ic h tig s te  T e il d e r R e p a ra tio n s 
be las tung , n ä m lic h  d ie  B escha ffung  d e r h ie r fü r  e r
fo rd e r lic h e n  D evisen, fä l l t  nach w ie  v o r  d e r R e ichs
b a n k  zu. R e ich sm a rk  so ll aus R epara tionszah lungen  
d ie  B a n k  n u r  in  dem  U m fange  ¡halten dü rfen , d e r 
d u rch  d ie  B ezah lung  d e r den deu tschen  E x p o rte u re n  
au f G ru n d  d e r R e p a ra tio n  R e c o v e ry  A c ts  ge
m ach ten  F ak tu ren ab zü ge  und  d e r S ach lie fe rungen  
b e d in g t is t. L e tz te re  w e rd e n  im  Ja h re  1930 noch 
e tw a  750 M ill io n e n  M a rk  be tragen , b is  Ende 1940 
au f e tw a  300 M ill io n e n  M a rk  s inke n  und  dann a u f
hören . W ie v ie l d ie  B a n k  vo n  den ih r  zugeflossenen 
E in la g en  in  R e ich sm a rk  anlegen w ird , u n te r lie g t 
den Beschlüssen des V e rw a ltu n g s ra te s , d e r u n te r 
gebüh rende r B e rü cks ich tig u n g  d e r V e rp flic h tig u n g e n  
d e r B a n k  d ie  an te ilm äß ige  Zusam m ensetzung ih re r  
A k t iv e n  nach W ä h ru ng en  b e s tim m t (A r t ik e l  20 der 
S ta tu ten ). Im m e rh in  is t m it  e in ige r S ich e rh e it d a rau f 
zu rechnen, daß d ie  B a n k  als rege lm äß ige  K ä u fe r in  
von  P r iv a td is k o n te n  in  D eu tsch la nd  a u ftre te n  w ird , 
e in  fü r  d ie  deu tschen  B a nke n  und  d ie  V e rw e rtu n g  
des deu tschen  B a nka kze p te s  h o ffn u n g svo lle r A u s 
b lic k . In  d iesem  Zusam m enhang is t d ie  F es ts te llun g  
vo n  W ic h t ig k e it ,  daß d ie  B a n k  a lle  G eschäfte , d ie  
ih r  im  V e rk e h r  m it  den Z e n tra lb a n k e n  e rla u b t sind, 
auch m it  B anken , B a n k ie rs , G ese llscha ften  ode r 
P r iva tp e rso n e n  jedes Landes e ingehen da rf, v o r 
ausgesetzt, daß d ie  Z e n tra lb a n k  des b e tre ffe n d e n  
Landes ke in e n  E in sp ru ch  dagegen e rheb t.

So b e re c h tig t jede  Z u rü c k h a ltu n g  is t, d ie  m an 
s ich  b e i B e u rte ilu n g  d e r Z u k u n ft d e r B a n k  a u f
e rle g t, so v o re il ig  w ü rd e  jedes U r te i l  e rscheinen, 
das m an schon je tz t d a rü b e r abgeben w ü rd e .  ̂ D ie  
v o re rs t w ic h tig s te  A u fg ab e  d e r B a n k  lie g t in  ih re r  
S te llun g  als V e rw a lte r  d e r R ep a ra tion sbe träg e . V o n  
dem  nach m e in e r U eberzeugung  u n g e k lä r te n  S c h ick 
sal d e r R epara tionszah lungen  muß deshalb  lo g isch e r
w e ise  auch das S ch icksa l d e r B a n k  b e e in flu ß t w erden . 
Ic h  zw e ifle  daran , daß das D eu tsch land , w e lches
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w ir  als das Ergebnis der E n tw ick lung  der le tzten 
10 Jahre v o r uns sehen, imstande sein w ird , 
Leistungen auszuführen, w ie  sie der Young-Plan 
vors ieht. Es is t unnötig, h ie rau f an dieser S telle 
näher einzugehen, w e il gerade die le tz ten  W ochen 
re ich  w aren an K r it ik e n , m it denen die bei uns 
herrschenden Zustände be leuch te t wurden. A rm  
und abgeschmackt is t demgegenüber der E inw and 
der „hochkap ita lis tischen  Tendenzen“ , m it dem man 
den berechtig ten und im m er dringender werdenden 
W arnungen ve rnün ftige r M änner zu begegnen sucht. 
Ob das Schicksal und die Z uku n ft der B ank von 
den Reparationen a lle in  getragen w ird , kann nur 
die E rfahrung lehren. D ie  Bank is t ein neues und 
einzigartiges G ebilde, dem aus der durch die rapide 
E n tw ick lu n g  des V erkehrs  und die Steigerung a lle r 
ind iv idue lle n  Ansprüche geförderten W e ltw irts ch a ft 
Aufgaben zufa llen  können, die sich heute noch 
n ich t übersehen lassen und die in  das Wesen und 
W irke n  des In s titu ts  Veränderungen hine in tragen 
können, deren A u sw irkung  a llen  Nationen, also 
schließ lich auch uns, zugute kommen.

Die Vertretung der Aktiengesellschaft im 
Prozeß bei Anfechtung von Beschlüssen 

der Generalversammlung.
Von Landgerichtspräsident Rospatt, Bielefe ld.

§ 272 Abs. 1 H G B. bes tim m t fü r  die A n fech tungsk lage : 
D ie  K lage is t gegen die G esellschaft zu rich ten . 

D ie  G ese llschaft w ird  durch  den V ors tand , sofern 
d ieser n ic h t selbst k la g t, und durch  den A u fs ich ts 
ra t ve rtre te n .

D ie  d a rin  bestim m te  A bw e ichung  von dem G rund 
satz des § 231 H G B., nach dem die A G . durch  den V o r
stand (V .) a lle in  g e rich tlich  und auß erge rich tlich  v e r
tre te n  w ird , be ruh t auf der Erw ägung, daß der V. m ög
liche rw e ise  der K lage n ic h t m it de r gebotenen O b jek 
t iv i tä t ,  sondern nach der einen oder anderen Seite 
vore ingenom m en gegenüberstehen könn te . U m  e iner 
A u sw irku n g  e iner solchen E ins te llung  w irksam  v o r
zubeugen, erschien es angezeigt, an S te lle  der sonstigen 
bloßen U eberw achungsp flich t des A u fs ich ts ra ts  (AR .) 
zw a r n ich t seine A lle in v e rtre tu n g  zu setzen, da be i ihm  
das g le iche m ög lich  w äre, w oh l aber seine un m itte lb a re  
M itw irk u n g  neben dem V. als ihm  g le ichges te llte r V e r
tre te r. D a m it so llte  e rre ic h t werden, daß jedes be ider 
Organe in  der Lage sei, das andere zu überwachen, und 
daß etw a ige  K o llis io n e n  zw ischen den K läge rn  und den 
G ese llscha ftsve rtre te rn  w esen tlich  e rschw ert w enn n ich t 
unm öglich  gem acht w ürden. V g l. B r o d m a n n ,  D ie 
A k t. -G e s . § 272 Abs. 1, RGZ. 66, 37 f. =  JW . 1907 
S. 486/” .

A n diese Bestimmung knüpfen sich erhebliche S tre it
fragen.

I. W e r  i s t  im  S i n n e  d e r  Z i v .  - Pr .  - O.  
g e s e t z l i c h e r  V e r t r e t e r  (g. V.)"?

Z w e i A uffassungen stehen sich im  w esentlichen a lle r
dings n ich t im m er k la r  ausgesprochen gegenüber:
L  V ertre te r sind die beiden Organe als Kollegien 

— M ehrg liedrigke it bei dem V. vorausgesetzt — , 
so daß 2 g. V. vorhanden sind,

2. V e rtre te r  sind a lle  E in ze lm itg lie d e r von A R . und V., 
so daß die A G . so v ie le  g. V. hat, als beide Organe 
zusammen M itg lie d e r besitzen.

Zur K larste llung der Frage is t auf die Grundlage 
und rechtliche Bedeutung des Rechtsinstituts der gesetz

lichen  V e rtre tu n g  überhaup t zurückzugehen. Jeder rech ts 
geschäftliche V e rke h r v o llz ie h t sich durch  Abgabe und 
Entgegennahm e von W illense rk lä rungen . D iese is t p ra k 
tisch  —  physisch —  nu r ausführbar durch  B etä tigung 
n a tü r lic h e r Personen; nu r sie können sprechen, schreiben 
usw. und im  Prozeß die e iner P a rte i e tw a  auferleg ten  
E ide le is ten . A ndere  —  zu ju ris tischen  Personen k ü n s t
lic h  geschaffene —  R ech tspersön lichke iten , d ie selbst 
u n m itte lb a r w eder sprechen noch schre iben noch sonst
w ie  handeln  können, müssen sich daher zu diesem Zw eck 
n a tü r lic h e r Personen bedienen. D ie  Personen, denen 
nach dem Gesetz die U ebernahm e dieser A k te  fü r  die 
ju ris tische  Person ob lieg t, sind d ie g. V. N u r n a tü rlich e  
Personen k ö n n e n  also g. V. sein. A uch  das H G B. ha t 
deshalb h ie rvo n  w eder abw eichen können noch w o llen . 
W enn es in  § 231 b e s tim m t:

D ie  A G . w ird  durch  „den  V o rs ta n d “ g e rich tlich  
und auß erge rich tlich  ve rtre ten , 

so sind auch h ie r u n te r dem V. die e inze lnen M itg lie d e r 
zu verstehen. Ih re r  a lle r M itw irk u n g  is t nach § 232 
mangels abw eichender Satzungsbestim m ungen zu W ille n s 
e rk lä rungen  e rfo rd e rlich , und sie a lle  haben im  Prozeß 
—  o h n e  die M ö g lic h k e it abändernder Satzungs
bestim m ung —  die S te llung  g. V., auch w enn die Prozeß- 
vo llm ach t nu r von einem T e il der M itg lie d e r ausgeste llt 
is t und satzungsgemäß so ausgeste llt w erden konnte  
(*• o °  d “  a " n, a a - ° -  § 231 Abs. 3 a). A uch  im  F a ll 
des g 272 Abs. 1 ha t es dem Gesetz zw e ife llos  ferngelegen, 
sich m it diesem vo llkom m en zwangsläufigen G rundsatz 
in  W ide rsp ruch  setzen zu w o lle n ; auch h ie r können 
u n te r „d e m “ V. oder A R . nur die u n te r d ieser Bezeichnung 
ku rz  zusamm engefaßten M itg lie d e r verstanden werden, 
und es so llte  n ich t den beiden Personengesam theiten als 
solchen d ie S te llung als g. V. zugesprochen werden. 
Personengesam theiten —  b e g riff lich  unbeschränkt in  der 
Zah l —  sind eben ke ine na tü rlich e n  Personen m it e igener 
u n m itte lb a re r B e tä tigungsm ög lichke it im  R echtsverkehr, 
und  ebensowenig sind V. oder A R . w iede r in  sich 
ju ris tische  Personen, als die sie auch ih re rse its  w iede r 
g. V . bedürften . D ie  M itg lie d e r des A R . oder V. in  
re c h tlic h e r Zusammenfassung als G esam theiten k ö n n e n  
daher gar n ich t d ie E igenschaft g. V. haben.

G. V . gemäß § 272 sind also —  insoweit is t B r o d 
ln a n n Abs. 1 das. durchaus beizutreten — alle M it 
glieder beider Organe. Sie a l l e ,  n ich t nur in der ge
setzlichen oder statutarischen M indestzahl der Zusammen
setzung oder Beschlußfähigkeit, müssen sich der Prozeß
vertretung unterziehen, sie alle können in  die N o t
wendigkeit kommen, zugeschobene oder rich te rliche  Eide 
als P arte ive rtre te r zu leisten.

II. I n w i e w e i t  b e h a l t e n  t r o t z  g. V e r t r e t u n g  
d u r c h  a l l e  E i n z e l m i t g l i e d e r  d o c h  A R ,  

u n d  V.  s e l b s t ä n d i g e  B e d e u t u n g ?
f  A us. ,4er gesetzlichen Vertretere igenschaft a ller 
E inzelm itg lieder und dem Zweck der Bestimmung, der 
gegenseitigen Ueberwachung beider Organe und V er
hinderung einer Durchkreuzung der Entschließungen des 
einen durch das andere, zieht K a n n  ( F ö r s t e r - K a n n ,  
¿PO. S. 186 Abs. J zu § 51) die Schlußfolgerung, daß 
sämtliche M itg lieder von AR. und V. —  von dem in 
§ 272 erwähnten Sonderfall der Klage des V. selbst 
abgesehen —  fü r die gesamte Prozeßführung ein e inhe it
liches Kollegium  bilden. Denselben Standpunkt v e r tr it t  
offenbar auch, wenn auch n icht m it so ausgesprochenen 
W orten, B r o d m a n n ,  indem er Anm. b das. h insicht
lich  der Anw altbestellung ausspricht: „A lle  M itg lieder 
beider Organe müssen zu einer Einigung kommen und 
können dann gemeinschaftlich . . . .  Vollm acht e rte ilen" 
w  £ eÄen, diese Auffassung spricht zunächst schon der 
W ortlau t des § 272 Abs. 1. Hiernach w ird  die Gesell
schaft vertre ten  durch „den V. und durch den A R .“ Wenn 
auch gemäß obigem h ierunter als g. V. die den V. und 
AR- bildenden M itg lieder zu verstehen sind, so spricht 
doch die Fassung n icht dafür, daß man im übrigen die 
sonstige Selbständigkeit beider Organe h ierbei v o ll
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ständig bese itigen w o llte . H ä tte  m an das tro tzdem  
gew o llt, so w ürde  man es, was ja  le ic h t w ar, w oh l 
k la re r  zum A u sd ru ck  gebracht haben. F e rne r w äre es 
dann, w ie  dies fü r  die be iden Organe selbst geschehen 
is t, gegeben und no tw end ig  gewesen, auch fü r  das dam it 
geschaffene neue Sonderorgan wenigstens die n o t
d ü rftig s te n  V o rsch rifte n  fü r  seine B e tä tigung  zu erlassen. 
J e tz t fe h lt da fü r j e d e  G rundlage. W e r so ll das 
Sonderorgan zur Beschlußfassung zusam m enberufen ? 
W ie  so ll es seine Beschlüsse fassen? W ann is t es 
besch lußfäh ig? usw. U eber a lle  diese F ragen geben 
auch die V e r tre te r  dieses S tandpunktes k e in e rle i A u f
k lä rung . N u r B r o d m a n n  schein t nach seiner oben 
in  Abs. 1 zu I I  w iedergegebenen Bem erkung E ins tim m ig 
k e it  de r Beschlußfassung fo rd e rn  zu w o llen . D e n k t man 
dabei an G esellschaften von dem Ausm aß der v e r
e in ig ten  D. B ank und D isc.-Ges. m it w e it  über 100 V .- 
u. A R .-M itg lie d e rn , so is t es une rfind lich , w ie  in  solchen 
F ä llen  be i e inem  V e to -R e ch t eines jeden e inze lnen M i t 
gliedes Beschlüsse zustande kom m en sollen.

A u ch  die durch  § 272 bezw eckte  gegenseitige U eber- 
wachung be ider Organe und V e rh inde rung  e inse itige r 
P rozeß le itung durch  nu r ein Organ w ürde  dadurch n ich t 
oder doch nu r sehr unvo llkom m en e rre ich t werden. 
Denn da der A R . der Zahl nach fas t regelm äßig größer 
is t w ie  der V ., w ü rde  er den le tz te re n  selbst be i A n 
w esenhe it a lle r E in ze lm itg lie d e r regelm äßig m a jo ris ie ren  
können, in  noch erhöhtem  Maße n a tü rlich , wenn, w ie  
le ic h t e inm al m öglich, e in  V .-M itg lie d  v e rh in d e rt wäre. 
D e r um gekehrte  h a ll w ü rde  w oh l se ltener sein, w a ie  
aber im m erh in  auch m öglich. M angels e iner entgegen- 
stehenden Bestim m ung w ürden  aber sogar Beschluß
fassungen des G esam tko lleg ium s m ög lich  sein, an denen 
die M itg lie d e r des einen Organs übe rhaup t n ic h t te il-  
nähmen. § 272 Abs. 1 besagt nur, daß die be iderse itigen  
M itg lie d e r an der gesetzlichen V e rtre tu n g  te ilnehm en, 
n ich t aber die N o tw e n d ig ke it ih re r B e te iligung  an den 
e inze lnen Entschließungen.

A lle  diese E rw ägungen nö tigen  zu dem die Lösung 
dieser S ch w ie rig ke ite n  ergebenden Schluß, daß zw ar 
g. V. a lle  E in ze lm itg lie d e r sind, w e il nu r sie als 
n a tü rlich e  Personen es sein k ö n n e n ,  daß aber in n e r
ha lb  dieses G esam tkre ises im  übrigen  ih re  sonstige 
Zusammenfassung zu den 2 S onderkre isen der e inze lnen 
Organe, besonders auch fü r die W ille n sb ild u n g  und 
Entschließung, durchaus bestehen b le ib t m it der M aß 
gabe, daß die V e rtre tu n g  n u r in  gemeinsamem Zusam m en
w irk e n  be ider Organe ausgeübt ’./e rden  kann. Daß 
dabei d ie E ides le is tung  auch auf e inzelne M itg lie d e r 
besch ränk t w erden kann, u n te r U m ständen also die 
M itg lie d e r des einen Organs ganz davon fre i b le iben 
können, b e ru h t auf den Sonderbestim m ungen der §§ 472 ff. 
ZPO. ohne daß dadurch im  übrigen  an dem V orstehenden 
etwas geändert w ird .

D ie  S ch w ie rig ke ite n  der W ille n sb ild u n g  und E n t
schließung sind so behoben, da jedes Organ dabei 
nach seinen besonderen V e rfa h re n svo rsch rifte n  vorgehen 
muß. Es b le ib t nu r die eine S ch w ie rig ke it, daß beide 
Organe sich un te re inande r verständ igen  müssen. Diese 
S ch w ie rig ke it aber besteh t stets, wenn, w ie  n ic h t selten, 
m ehrere G e sa m tve rtre te r m it g le ichen R echten v o r
handen sind. N o tfa lls  v e rb le ib t die A n ru fu n g  der 
G eneralversam m lung. So aber w ird  auch der Z w eck 
der Bestim m ung restlos e rre ich t, indem  jedes Organ v o ll 
zu r G e ltung  kom m t, ohne doch a lle in  im  Prozeß Vor
gehen zu können.

U n k la r und anscheinend auch schw ankend is t der 
S tandpunkt des RG. In  e iner R eihe von Entscheidungen 
steh t o ffenbar die A uffassung im  V o rde rg rund , daß die 
be iden Organe als solche —  also entsprechend 
M a k o w e r  —  die g. V . der G ese llschaft sind.

So JW . 1891 S. 14/” :
D ie  K lage mußte gegen den V. und den A R . als

gemeinsame V e rtre te r gerichtet werden.

JW . 1878 S. 120/20:
D ie  K lage  „w a r gegen die bek l. G esellschaft, 

v e rtre te n  durch  den V. und den AR ., zu r ich te n  
und be iden Organen, die in  diesem F a ll die ges. 
V e rtre tu n g  b ilde ten , zuzus te llen “ .

JW . 1907 S. 486/27 =  RGZ. 66, 37 (Kom m and. - Ges. 
a. A . b e tr .) :

„B e ide  zu g. V. bes te llten  Organe müssen die 
Ges. e in h e itlich  v e rtre te n .“

U n k la r, JW . 1896 S. 662/22 (Genossenschaft b e tr .) : 
„B e i der . . . entscheidenden Frage is t davon 

auszugehen, daß . . . sow ohl der V . w ie  der A R . 
als Organ der G., also als Personene inhe it in  dem 
Prozeß . . . zu r V e rtre tu n g  . . . beru fen  s ind .“ „A ls  
g. V , sind m ith in  zu belangen die G esam theit der 
Personen, die . . . den V. und A R . b ild e n .“

In  JW . 1901 S. 482/1 is t ( in h a ltlich ) ausgeführt:
A lle  M itg lie d e r des A R . b ilden  als solche neben 

dem V . die gesetzlich  vorgeschriebene V e rtre tu n g  
der A G . fü r  diesen F a ll und haben als Personen
e in h e it d ie K lage entgegenzunehm en und zugle ich 
m it dem V o rs tand  zu bean tw orten .

In  diesen be iden le tz te n  Entscheidungen kom m t an
scheinend te ilw e ise  auch der G edanke zum A usd ruck , 
daß g. V . in  W a h rh e it doch d ie e inze lnen M itg lie d e r der 
be iden Organe sind, ohne daß aber dem re ch tlich e n  
V e rh ä ltn is , in  dem sie dabei zue inander und zu den 
Organen selbst stehen, nähe rge tre ten  w ird . O ffenbar 
sind beide Fragen, die der ges. V e rtre tu n g  im  Prozeß 
und die der B e tä tigung  inne rha lb  d ieser V e rtre tu n g , n ich t 
auseinandergehalten, w ie  sie es nach den obigen A u s 
führungen w erden müssen. U n k la r  is t auch w iede r die 
jüngste zu diesem P u n k t v e rö ffe n tlich te  Entscheidung

JW . 1927 S. 3757, in  der das RG. aus füh rt:
„H ie r  (§ 272 Abs. 1) w ird  in  A bw e ichung  von 

der a llgem einen V o rs c h r ift des § 231 Abs. 1, nach 
der die A G . g e rich tlich  durch ih ren  V. ve rtre te n  
w ird , fü r  den besonderen F a ll der A n fechtungsklage 
vorgeschrieben, daß noch ein 2. O r g a n  der Ges., 
der A R . zuzuziehen ist. D ie  be iden an sich se lbst
ständigen Organe der Ges. müssen also be i der V e r
tre tu n g  fü r  A n fech tungsk lagen  Zusam m enw irken.“ 
„Jedes der be iden an der V e rtre tu n g  der Ges. be 
te ilig te n  O rgane“ usw.

H a t e tw a  das RG. h ie rb e i nu r die organw eise B e 
t ä t i g u n g  der be iden O rgankre ise  inne rha lb  des G e
sam tkre ises unbeschadet der ges. V e rtre tu n g  durch  alle 
E in ze lm itg lie d e r im  Sinne gehabt, so w äre  es jedenfa lls  
zur K la rs te llu n g  angezeigt gewesen, dies in  d e u tliche r 
W eise zum A u sd ru ck  zu bringen.

D ie  g leiche U n k la rh e it der m angelnden A use inander
ha ltung  der g. V e rtre tu n g  selbst und der prozessualen 
B e tä tigung  der V e rtre te r  z ieh t sich auch durch  einen 
großen T e il der L ite ra tu r . M a k o w e r  (Kom m . z. HGB., 
A . Ib  1 u. 2 zu § 272) n im m t als V e rtre te r  den A R . und 
V. als „B e h ö rd e “ an und v e rn e in t ausd rück lich  die V e r
tre te re igenscha ft de r e inze lnen M itg lie d e r. F ü r ihn  be
stehen also n u r 2 V e rtre te r. E r b e ru ft sich dabei auf 
die Zustim m ung von A l e x a n d e r  in  G o ldschm id ts  
Z e its c h r ift fü r  H ande lsrech t 40, 89 ff. In  W a h rh e it w il l  
aber A le xa n d e r dies w oh l gar n ich t sagen. A lle rd in g s  
sind auch seine Ausführungen, w ie  B rodm ann m it R echt 
h e rvo rheb t, u n k la r. W enn er aber h in s ich tlich  des A R . 
e rk lä rt, daß d ieser als e inhe itliches O rgan die G esellschaft 
v e r t r i t t ,  so k lä r t  er dies S. 99/100 ausd rück lich  dahin 
auf, daß d a m it n u r gesagt sein solle, daß n ic h t die e in 
zelnen M itg lie d e r selbst fü r  die G ese llschaft h a n d e l n  
könn ten , daß aber der A R . n ic h t im  Sinne der ZPO. ein 
e inz iger g. V. sei, sondern jedes E i n z e l m i t g l i e d  die 
E igenschaft des g. V . habe. G o l d m a n n  (§ 272 A . 3) 
beze ichnet ohne w e ite re  B em erkungen V. und A R . als
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die g. V . der G esellschaft, sche in t also auch auf dem 
S tandpunk t von  M a ko w e r zu stehen. Zu dessen V e r
tre te rn  rechne t B rodm ann auch S t a u b  gemäß A . 2 zu 
§ 272. D ie  d o rt zum A u sd ru ck  gebrachte Auffassung, 
daß V. und A R . bei d ieser V e rtre tu n g  als K o lleg ien  
handeln, besagt dies aber nach dem A usge füh rten  n ich t 
no tw end ig . Dagegen s teh t auf dem S tandpunkt von 
M a ko w e r o ffenbar auch H o r r w i t z  (D. R echt der Gen,- 
Versam m lungen), indem  er n ich t nu r S. 101 die K o lleg ien  
des V. u. A R . gerade im  Gegensatz zu den E in z e lm it
g liede rn  als die g. V. nennt, sondern auch S. 102 ausführt, 
„u n te r V ors tand  verstehe man fü r  A k te  der V e rtre tu n g  
n ic h t säm tliche M itg lie d e r des V ., sondern nu r soviele, 
als zu r V e rtre tu n g  e rfo rd e rlic h  seien, und entsprechend 
genüge es, daß der V o r s ,  des AR.  a l s  P r o z e ß  v e r 
t r e t e r  m i t f u n g i e r e ,  fa lls  e r satzungsmäßig nach 
außen fü r  den A R . rech tsve rb ind liche  W illense rk lä rungen  
abgeben könne “ . Daß dies aber n ich t z u tr if f t ,  e rg ib t 
k la r  der schon e rö rte rte  Um stand, daß zur E idesle is tung 
grundsä tz lich  säm tliche M itg lie d e r des V. und A R . v e r
p flic h te t sind. A uch  L e h m a n n  (R echt der A k t.-G e s . 
S. 226) e rk lä r t :  „V . w ie  A R . v e rtre te n  als Organe die 
G esellschaft (ebenso in  Lehm ann-R ing H G B. 2. A u fl, 
§ 272 A . 1), ohne die Frage der E id e sp flich t a lle r E in ze l
m itg liede r, die gerade e in  k la res K r ite r iu m  der g. V e r
tre tu n g  b ild e t, zu berühren. Zu den Bekennern  dieser 
A n s ic h t zäh lt auch noch H  u e c k  (A n fe c h tb a rk e it und 
N ic h tig k e it von Generalversam m lungsbeschlüssen S. 165). 
O bw oh l er S. 169 das. die E idesle is tung e rw ähn t und 
dazu bem erk t, daß die E ide in  der Regel den M itg lie d e rn  
be ider Organe zugeschoben w erden müssen, u n te rlä ß t er 
es, die sich daraus ergebenden nahen Schlußfo lgerungen 
zu ziehen.

Bei der Ausübung der V e rtre tu n g  müssen beide 
Organe, w ie  schon hervorgehoben, Zusam m enw irken. 
N u r beide gemeinsam können P rozeßvo llm ach t e rte ilen , 
B eru fung ein legen und a lle  prozeßerheb lichen A k te  v o r
nehmen. N u r so w ird  dem § 272 genügt und sein Zw eck 
e rre ich t, indem  ke in  Organ die T ä tig k e it des anderen 
ständ ig  du rchkreuzen  kann. D iese N o tw e n d ig ke it w ird  
auch vom  RG. in  feststehender R echtsprechung anerkannt, 
so bes. RGZ. 14, 142; 66, 37 ( =  JW . 07, 486); JW . 01, 
4821; 27, 3757. Ebenso L e h m a n n - R i n g  § 272 Nr ,  1, 
G o l d s c h m i t ,  A k t.-G e s . A . 5 das., G o l d m a n n  
ebda. A . 7, H o r r w i t z  a. a. O. S. 102/103. D e r e n t
gegengesetzte S tandpunkt w ird  g rundsä tz lich  nu r von 
A l e x a n d e r  a. a. O. S. 111 ff. v e rtre te n ; seine Gründe 
können aber n ich t als zu tre ffend  ane rkann t werden. 
S e lbs tve rs tänd lich  is t die Beste llung m ehre re r Prozeß- 
b e vo llm ä ch tig te r zulässig und w ird  sich v ie lfa ch  als 
zw eckm äß ig ergeben, indem  jedes Organ dann durch 
einen besonderen V ertrauensm ann an der P rozeßführung 
m itw irk e n  kann. A lle  B evo llm äch tig te  müssen aber von 
be iden Organen gemeinsam b e s te llt w erden. Es kann 
n ich t als zulässig ane rkann t w erden —  w ie  S t  a u b A . 6 
und M a k o w e r  A . 1 b 5 a. a. O. annehmen — , daß V. u. 
A R . je 1 besonderen P ro ze ß ve rtre te r beste llen  und nu r 
d i e s e  Zusam m enw irken, da eben-ke in  Organ a lle in  einen 
gü ltigen  P rozeßakt vornehm en kann. A u ch  B r o d m a n n  
ve rne in t, w ie  schon oben ( I I Abs. 1) bem erk t, von seinem 
S tandpunk t eines E inhe itsko lleg ium s aus die M ö g lic h k e it 
gesonderter A nw a ltsbes te llung . H u e c k  (S. 168/169)
m ein t, tro tz  der N o tw e n d ig ke it e in h e itlich e r Prozeß
handlungen sei es denkbar, daß A R . und V. je 1 A n w a lt 
beste llten . E r fü g t aber h inzu, jeder R A . sei dann doch 
V e rtre te r  der Ges. und n ic h t des e inzelnen Organs, und 
seine B este llung n u r in so w e it zulässig, als das andere 
Organ m indestens s tillschw e igend  dam it e inverstanden 
sei, und die V o llm a ch t sei von beiden Organen zu u n te r
schreiben, der R A . auch an die W eisungen be ider Organe 
gebunden. Das kom m t also tro tz  sche inbarer A bw e ichung  
doch auf den h ie r ve rtre te n e n  S tandpunkt heraus.

I I I .  Z u s t e l l u n g  d e r  K l a g e .
M it der Annahme der gesetzlichen Vertre tung durch 

alle L inzeim itg lieder, ih re r Zusammenfassung zu den

Personenkreisen des AR. und V. aber zu allen Prozeß
akten, die n ich t gesetzlich durch sämtliche E inzelver
tre te r ak tiv  oder passiv ausgeübt werden m ü s s e n ,  
deckt sich auch die allgemein herrschende Auffassung 
über die Zustellung der Klage. Diese geht fast aus
nahmslos dahin, daß die Zustellung an b e i d e  Organe 
erfolgen muß, so B r  o d m a n n S. 414 d, S t  a u b § 272 
A. 14, G o l d s c h m i t  das. A. 1, G a u p p - S t e i n  
ZPO. 12. Aufl. § 171 I I I  2, S k o n i e t z k i - G e l b k e  
das. A. 10 usw. Auch das RG. steht in  konsequenter 
Rechtsprechung fest auf diesem Standpunkt: RGZ. 14, 142; 
33, 91/92; 66, 37, JW . 07, 486 27; 13, 210 24; 27, 375 h

Z w e ife l könn te  in  d ieser H in s ich t d ie Bestim m ung 
des § 171 Abs. 3 ZPO. e rw ecken :

Bei mehreren g. V. genügt die Zustellung an 
einen derselben.

N immt man also nur ein einheitliches Kollegium  der 
unter sich gleichberechtigten V e rtre te r an, so müßte die 
Zustellung an ein beliebiges M itg lied  eines Organs 
genügen, so daß also die M itg lieder des anderen von 
der Zustellung gar keine Kenntnis zu erhalten brauchten. 
, , f r  ,auch selbst ohne die Annahme eines Einheits- 
kollegiums könnte die Vertreter-E igenschaft der E inzel
m itg lieder lediglich vom W ortlau t des § 171 aus zu 
diesem Ergebnis führen. Darauf fußend w ird  dieser 
Standpunkt von H o r r w i t z  (S. 104) vertreten. M it 
Recm wendet sich aber dagegen S k o n i e t z k i -  
G e l b k e  a. a. O., indem er ausführt:

B ei den m ehreren V e rtre te rn  is t vorausgesetzt, 
daß sie als g le ichbe rech tig t an der gesamten V e r
w a ltung  b e te ilig t sind. Demgemäß fin d e t Abs. 3 
ke ine  A nw endung  . . . .  b) w enn die B e te iligung  
der m ehreren V e rtre te r  an der V e rw a ltu ng  in  v e r
schiedener W eise s ta ttfin d e t, z. B. der &eine die 
Geschäfte fü h rt, der andere die G eschäftsführung 
b e a u fs ich tig t; es is t jedem  V e rtre te r  besonders zu 
zuste llen. H ie rh e r gehörige B e isp ie ls fä lle  s ind: die 
V e rtre tung  e iner A k t.-G . durch  die V .-M itg lie d e r 
und durch  den A R . im  F a ll des § 272 Abs. 1 H G B. 

Dem t r i t t  auch das RG. JW . 27, 375 7 m it im  w esent
lichen  g le ichen A usführungen bei. N u r dann aber läß t 
dieser ohne jede Frage zu tre ffende R echtsstandpunkt 
s ich ha lten , w enn man eben n ich t e in E inhe itsko lleg ium  
annim m t, sondern davon ausgeht, daß A R . und V. auch 
h ie r ih r  rech tliches  Sonderdasein behalten, sow e it es 
n u r m it de r V e rtre te re ig e n sch a ft der E in ze lm itg lie d e r 
ve re inba r ist.

V on den V e rtre te rn  des E inhe itsko lleg ium s sp rich t 
sich F  ö r s t  e r  - K  a n n über d ie Zuste llungsfrage n ich t 
ausd rück lich  aus. Nach seinen obigen A usführungen  zur 
Begründung des E inhe itsko lleg ium s aus dem Z w eck des 
Gesetzes is t aber w oh l anzunehmen, daß er tro tzdem  
doch auf dem S tandpunk t der Z us te llungsno tw end igke it 
an beide Organe steht. A u sd rü ck lich  e rke n n t B r o d 
m a n n  (A . <5) die N o tw e n d ig ke it an m it der Begründung, 
daß etwas anderes der A b s ic h t des Gesetzes n ich t e n t
spreche. Das is t gew iß r ich tig , kann aber gegenüber 
der V o rs c h r ift des § 171 Abs. 3 fü r  sich a lle in  eine 
gesetzliche U nte rlage  fü r  die N o tw e n d ig ke it de r D oppe l
zuste llung n ich t ergeben, sondern n u r m itte ls  E inscha ltung 
des Zw ischengliedes des Fortbestands und der F o r t
w irk u n g  der be iden Sonderkre ise  tro tz  g. V e rtre tu n g  
durch  a lle  M itg lie d e r.

Dagegen g re ift § 171 I I I  inne rha lb  der E inze lk re ise  
P la tz. Es genügt also die Zuste llung  an je ein beliebiges 
M itg lie d  be ider Organe, w ie  fast a llgem ein ane rkann t 
ist. U nzu tre ffend  is t die Bem erkung von S t a u b  A  14 
zu § 272, daß das RG. in  der schon zu I I  e rw ähn ten  
E ntscheidung JW . 1901, 482 * Zuste llung an afle M it"  
gheder verlange, es sei denn, daß diese die Zuste llung 
an den V ors itzenden a lle in  genehm igten. In  der d o rt 
entschiedenen K lage w a r auf se iten der B ek l. als V e r- 
tre te r  neben dem V. nu r angegeben: der A R ., „v e r tre te n  
durch  seinen V o rs itze n d e n “ , D ie  E ntscheidung läß t
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a llerd ings h ie rzu  die Genehm igung der üb rigen  A R .-M it 
g liede r m it he ilende r W irk u n g  zu, e rk lä r t dann aber 
w e ite r: „das w a r gemäß § 171 Abs. 2 u. 3 ZPO. n ich t 
ausgeschlossen, daß die Zuste llung der K lage an den 
V ors itzenden  des A R . fü r diesen selbst e rfo lg te ." Den 
gegente iligen S tandpunkt, daß die Zuste llung  an irgend 
ein M itg lie d  eines Organs fü r  dieses n ich t genüge, v e r
t r i t t ,  sow e it e rs ich tlich , n u r A l e x a n d e r  S. 105/106, 
indem  er annim m t, § 171 finde nu r Anw endung, wenn 
jeder der g. V . se lbständig  die P a rte i zu ve rtre te n  
be fug t sei, n ich t aber be i no tw end ige r gem einschaft
lic h e r V e rtre tu n g . Das is t u n zw e ife lh a ft u n rich tig , vgl. 
G a u p p - S t e i n  A . I I I  2 zu § 171.

IV . M i n d e s t z a h l e n  d e r  V e r t r e t e r  u n d
A u s s e t z u n g  d e s  V e r f a h r e n s  w e g e n  

i h r e r  U n t e r s c h r e i t u n  g.

Nach § 272 w ird  die Ges. v e rtre te n  durch  d e n  V ’ 
und d e n  A R . D iesem  E rfo rd e rn is  is t n u r dann genügti 
w enn die d a run te r verstandenen M itg lie d e r in  der gesetz
lichen  oder s ta tu ta rischen  M indestzah l de r Zusammen
setzung vorhanden sind. A nde ren fa lls  is t e in  zur A u s 
übung der V e rtre tu n g  le g it im ie r te r  V. oder A R . —  nur 
ein so lcher is t d e r  V. und d e r  A R . —  überhaup t n ich t 
vorhanden, sondern nu r Personen, d ie e rs t m it anderen 
zusammen einen solchen b ild e n  sollen, vo rlä u fig  aber 
nur B ruchstücke  der dem nächstigen Organe darste llen. 
A uch  aus der F o rtd a u e r der B e tä tigung  be ider Organe 
m it selbständigen Entschließungen zu r Prozeßführung 
e rg ib t sich die N o tw e n d ig ke it d ieser M indestzah len, da 
ohne sie rech tsw irksam e Beschlüsse n ich t m öglich sind 
(so auch H o r r w i t z  S. 101).

Das RG. fo rd e rt in  der Entsch. JW . 1891, 14 37 nur 
das V orhandensein  der B eschluß fäh igke itszah len, d ie sich 
m it den M indestzah len  der Zusammensetzung n ic h t zu 
decken brauchen und in  der Regel n ie d rig e r sind. M i t 
w irk u n g  in  diesen G renzen is t n a tü r lich  ausreichend fü r 
die e inze lnen Entschließungen, die aber e rs t u n te r der 
w e ite re n  Voraussetzung der rech tsgü ltigen  und rech ts 
w irksam en  Z u s a m m e n s e t z u n g  der Organe übe r
haup t m ög lich  s ind; anderenfa lls is t eben ein fu n k tio n s 
fäh iger V . oder A R . gar n ich t da (so auch S t a u b  
a. a. O. A . 5 Abs. 2). Zu dem vorstehenden E rgebnis 
gelangt auch K  a n n (§ 51 ZPO. A . d), obw oh l von seinem 
S tandpunkt eines E inhe itsko lleg ium s aus sich dieses E r
gebnis kaum  re ch tfe rtig e n  läßt, B r o d m a n n  dagegen 
kom m t ganz konsequent zur V erne inung der M in d e s t
zahlen der Zusammensetzung w ie  der B esch luß fäh igke it. 
F ü r w esen tlich  e rk lä r t er a lle rd ings (A . la  Abs. 1 u. 2 
a. a. O.), daß m it der In s tru k t io n  des Prozesses u n te r 
a llen  U m ständen V. und A R . be faß t sind, fü r  u n w ich tig  
oder doch w en ige r w ich tig , aber, w ie  groß auf be iden 
Seiten die A n za h l der V e rtre te r  is t, und e rk lä r t w e ite r 
—  h in s ich tlich  e ine r von e inze lnen O rganm itg liede rn  
selbst erhobenen K lage — : „So lange auch n u r ein M i t 
g lied des Organs vorhanden ist, das n ich t K lage erhebt, 
is t dieses berufen, m it den M itg lie d e rn  des anderen 
Organs die V e rtre tu n g  zu füh ren .“ W ie  schon zu I I  
e rö rte rt, w ürde  dadurch —  abgesehen von den v o r
stehenden Gegengründen —  auch der Z w eck  des Gesetzes 
n ich t e rre ich t w erden.

S t a u b  (§ 272 A . 5 am Schluß) e rw ähn t als V o raus
setzung fü r  eine ersatzweise V e rtre te rb e s te llu n g  durch 
das G e rich t (s. zu V ) auch die M ö g lich ke it, daß der A R . 
durch  K lage eines T e ils  der M itg lie d e r beschlußunfähig 
w erden könn te , se tzt also o ffenbar auch M indestzah len  
als no tw end ig  voraus. Ob er dam it d ie Beschlußfäh ig
ke itszah len  im  engeren Sinne oder die der Zusammen- 
5? m eint, is t n ich t s icher zu sehen. Ebenso is t be i
G o 1 d s c h m i  t  (A . 3 a. a. O.), de r auch die N o tw e n d ig 
k e it der B esch luß fäh igke it be ider Organe be ton t, n ich t 
k la r  e rs ich tlich , was er d a ru n te r verstanden w issen w ill.

Die M indestzahlen in  dem h ier e rö rte rten  Sinne 
müssen auch, um der Bestimmung des § 272 zu ge

nügen, be i be iden Organen vorhanden sein. E ine A u s 
nahme b ild e t nach der ausd rück lichen  Bestim m ung des 
Abs. 1 n u r der F a ll, daß der V o rs tand  selbst k la g t; in  
diesem F a ll w ird  die Ges. n u r durch  den A R . ve rtre ten . 
K a n n  sow ie S t a u b  a. a. O. fo lge rn  h ieraus ohne Be
gründung, daß auch um gekehrt, w enn der A R . die A n 
fechtungsklage erhebe, der V. a lle in  die Ges. ve rtre te . 
A e h n lich  H  u e c k  (S. 165), der es a llgem ein  als aus
re ichend  e rk lä rt, w enn die auch von ihm  als no tw end ig  
e rachte te  M indestbesetzung be i nu r 1 Organ vorhanden 
ist, das alsdann zu r A lle in v e r tre tu n g  le g it im ie r t sei. 
Das is t aber m it der k la re n  Bestim m ung des § 272 
Abs. 1, w onach eine entsprechende Ausnahm e nu r fü r 
den F a ll der K lage des V. zugelassen is t, unve re inba r. 
W äre  das beabs ich tig t gewesen, so w äre  es zw e ife llos  
ebenso ausgesprochen w orden . M it  R echt m ach t auch 
B r o d m a n n  H ueck gegenüber geltend, daß dieses 
E rgebnis w oh l der A b s ic h t des Gesetzes am w enigsten 
entspreche"

S tre it besteh t darüber, w ann eine K lage „des V o r 
stands“ im  Sinne des § 272 vo rlie g t. 3 Fä lle  sind 
m ög lich : D e r V . k la g t als Organ, die V .-M itg lie d e r 
k lagen als solche (§ 271 A . 4), oder sie k lagen  als A k 
tionä re . G o l d s c h m i t  (A . 1 u. 3 das.), H o r r w i t z  
(S. 101— 103) und G o 1 d m a n n (A . 2a) nehmen eine 
K lage „des V .“ n u r fü r den 1. F a ll an. Ebenso an
scheinend B r o d m a n n  (§ 272 A . Ia, Abs. 2), ohne 
a lle rd ings den F a ll, daß die V .-M itg lie d e r als solche 
klagen, besonders zu erw ähnen. Dem gegenüber nehmen 
S t a u b  (A.  5), K a n n  a. a. 0 .  und M  a k  o w  e r 
(A . Ib  1) auch fü r  den F a ll, daß die V .-M itg lie d e r als 
A k tio n ä re  k lagen, die A lle in v e rtre tu n g  des A R . an. 
H u e c k  n im m t zu der Frage ke ine  S te llung. D ie  Frage 
kann zw e ife lh a ft sein. Nach der W ortfassung des § 272 
in  V e rb indung  dam it, daß gerade v o rh e r im  le tz te n  A b 
satz des § 271 e inerse its eine K lage „des V .“ (also als 
Organ) und daneben eine solche der V o rs ta n d sm itg lie d e r 
(als solcher) e rw ä h n t ist, neige auch ich  zu der A u f
fassung, daß der A usnahm efa ll des § 272 A  1 n u r v o r
lieg t, w enn der V . als Organ k lag t. Ganz un zw e ife lh a ft 
müssen jedenfa lls  d ie A k tio n ä rk la g e n  der V .-M itg lie d e r 
ausscheiden.

Von maßgebender Bedeutung is t d ie Frage der 
M indestzah len  auch h in s ich tlich  der A n w e n d b a rk e it der 
§§ 241, 239, 246 ZPO., w onach be i W e g fa ll des g. V. 
e ine r P a rte i in  A nw altsprozessen auf A n tra g  die e in s t
w e ilige  Aussetzung angeordnet w erden  kann. B r o d 
m a n n  (A . la  zu § 272), so ablehnend er sonst der 
Auffassung der be iden O rganko lleg ien  als V e rtre te r  
gegenübersteht, w i l l  d ieser Auffassung doch d ie K o n 
zession machen, daß e in  W echsel im  Personalbestand 
nach E in t r i t t  der R ech tshäng igke it de r K o n tin u itä t des 
Prozesses ke inen  A b b ru ch  tun  und die obigen §§ ke ine 
A nw endung fänden; w enigstens e rach te t er dieses E r
gebnis als annehm bar. Dem  kann aber in  d ieser A l l 
gem einhe it n ic h t be igestim m t w erden. M aßgebend is t 
nach 241, ob der g. V. w e g fä llt, m. a. W . ob die P a rte i 
durch  den W e g fa ll eine zu r P rozeß ve rtre tung  aus
re ichende g. V e rtre tu n g  n ich t m ehr bes itz t. H a t also 
be i m ehreren g. V e rtre te rn  jede r vo lle  E in ze lve rtre tu n g s 
befugnis, so t r i t t  du rch  W eg fa ll von  V e rtre te rn  eine 
U n te rb rechung  so lange n ich t ein, als nur 1 V e rtre te r  
üb rig  b le ib t; bestand aber G esam tvertre tung, so fü h rt 
schon W e g fa ll e i n e s  V e rtre te rs  den F a ll des § 241 
herbe i. So auch F ö r s t e r - K a n n  zu § 241 (A . lb  
Abs. 3 ); S k o n i e t z k i - G e l b k e  A.  4b, G a u p p -  
S t e i n  A . 2  und RG. JW . 1898 S. 280*. B e i der A n 
fechtungsklage t r i t t  som it der Aussetzungsfa ll dann ein, 
w enn e n t w e d e r  der  AR.  o d e r  der V o rs tand  n ich t 
m ehr die no tw end ige  M indestzah l b e s itz t (so auch w oh l 
A l e x a n d e r  S. 102, H o r r w i t z  S. 101), V .- oder
A R .-M itg lie d e r, d ie selbst k lagen, scheiden n a tü r lic h  in 
sow e it aus der V e rtre tu n g  aus; neu e in tre tende  M i t 
g lie d e r tre te n  in  die V e rtre tu n g  m it ein.
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V. A b h i l f e  b e i  u n g e n ü g e n d e r  V e r t r e t u n g .
Zur A b h ilfe  können in  B e tra ch t kom m en die 

§§ 29 BG B. und 57 ZPO. § 29 bestim m t fü r  Vere ine, 
daß, sow e it d ie e rfo rd e rlich e n  M itg lie d e r des V orstands 
fehlen, sie in  dringenden F ä llen  bis zu H ebung des 
M angels auf A n tra g  eines B e te ilig te n  von dem zustän
digen A m tsg e rich t zu beste llen  sind. § 57 Abs. 1 ZPO. 
besagt:

Soll eine n icht prozeßfähige Parte i verk lag t 
werden, die ohne g. V. ist, so hat der Vorsitzende 
des Prozeßgerichts derselben, falls m it dem Verzug 
Gefahr verbunden ist, auf Antrag  bis zur dem 
E in tr it t  des g, V. einen besonderen V e rtre te r zu 
bestellen.

§ 29 e rm ög lich t also nu r eine E rgänzung des V o r 
s t a n d s ,  is t in so w e it aber auch auf d ie A k i.G e s . nach 
§ ,6  2 HG B., A r t ,  2 EG. z. H G B. anw endbar,
¿.me E rgänzung des A R . ges ta tte t e r dagegen n ich t, 
da der V e re in  e in dem A R . entsprechendes Organ n ich t 
kenn t, auch der A R . selbst ke in  V e re in  is t (vg l. R o s -  
p a 11 B a n k -A rc h iv  Bd. 29 S. 26). S t a u b ,  der im  
allgem einen auch die A n w e n d b a rk e it des § 29 auf den 
A R . v e rn e in t (§ 178 A . 8), w i l l  sie zulassen (§ 243 A . 1 
Abs. 2), inso fe rn  der A R . zu r V e rtre tu n g  der Ges. be
ru fen , n ich t n u r K o n tro llo rg a n  is t. A b e r auch da fü r 
fe h lt die gesetzliche G rundlage. Im  übrigen  is t seine 
A nw endung in  a llen  F a llen, in  denen e in ve rtre tu n g s 
fäh iger V o rs tand  n ich t vorhanden ist, zu se iner E r 
gänzung grundsä tz lich  gegeben, aber u n te r Beschränkung 
auf dringende Fälle .

Für die Frage, ob ein solcher Fa ll vorlieg t, is t die 
rechtliche Verschiedenheit beider Vertretungen zu be
rücksichtigen: Der nach § 29 BGB. ergänzte Vorstand 
hat die vo lle  Stellung des Vorstandes nach allen 
Richtungen, während dem V e rtre te r des § 57 ZPO. nur 
die Prozeßvertretung zusteht. Die erstere Vertretung 
hat also v ie l tie fe r- und weitergreifende W irkungen. 
E in dringender Fa ll zu ih rer Anordnung is t daher nur 
dann anzuerkennen, wenn n icht A bh ilfe  durch einen 
weniger tie fen E ingriff in  die Selbständigkeit der A k t.-  
G. möglich ist. Die D ring lichke it w ird  daher zu ver
neinen sein, wenn A bh ilfe  m itte ls § 57 ZPO. möglich 
ist. H ie rfü r is t zwar auch Voraussetzung, daß m it dem 
Verzug Gefahr verbunden is t; das w ird  aber meist zu 
bejahen sein, wenn eine prozeßunfähige Parte i ohne 
Vertre tung ve rk lag t is t oder ve rk lag t werden soll. Is t 
überhaupt keine Gefahr, so kann gar keine Vertretungs
anordnung erfolgen; der Prozeß ruht, bis die Ges. selbst 
durch Ergänzung ih re r verfassungsmäßigen Organe fü r 
A bh ilfe  sorgt.

D ie A ns ich ten  im  S ch rifttu m  zu diesem P u n k t gehen 
auseinander. M  a k  o w  e r  (A . 4) und H o r r w i t z  
(S. 101/102) ve rw e isen  fü r  die A b h ilfe  unterschiedslos 
auf die §§ 29 BGB, und 57 ZPO. Ebenso L e h m a n n  
be i Lehm .-R ing  A . 1, w ährend er in  dem R echt der 
A k t.-G e se llsch a fte n  S. 226 le d ig lich  § 57 anzieht. A uch  
S t a u b  n im m t zu der Frage ke ine bestim m te Ste llung. 
B r o d m a n n  (A . 1 a, Abs. 2) sp rich t sich gegen die 
A n w e n d b a rk e it des § 29 aus, w e il d ieser —  von seiner 
Beschränkung auf den V o rs tand  abgesehen —  n u r den 
F a ll im  A uge habe, w o  der V e re in  je g lich e r V e rtre tu n g  
erm angle, so daß sonst ke in  A usw eg sich b ie te , dem 
M angel abzuhelfen. Das kom m t in  der Begründung 
annähernd auf den h ie r ve rtre te n e n  S tandpunk t heraus. 
A u ch  H u e c k  e ra ch te t § 29 fü r unanwendbar. G o l d -  
s c h m i t  w il l  um gekehrt n u r die A nw endung des § 29 
und zw ar zu r E rgänzung des A R . w ie  des V. zulassen. 
G o l  d m a n n  e rw ähn t n u r den F a ll, daß die Beschluß
u n fä h ig ke it des V. oder A R . durch  Ausscheiden von 
M itg lie d e rn  in fo lge  eigener K lage he rbe ige füh rt w ird . 
E r  w i l l  fü r  diesen F a ll § 29 anw enden und m ein t, daß 
der B este llung eines besonderen P rozeß ve rtre te rs  das 
Bedenken entgegensteht, daß die Ges. ja  n ich t ohne g.
V, sei, der nur die Vertre tung n ich t führen könne. Es

fe h lt dann aber doch gerade an einem zur P rozeß führung 
le g it im ie rte n  V e rtre te r, und nu r diesem M ange l so ll ja 
die P rozeß ve rtre tung  des § 57 abhelfen, ohne im  übrigen 
die g. V e rtre tu n g  zu berühren. Gerade um gekehrt is t 
§ 29, w ie  auch H u e c k  S..167 he rvo rheb t, unm öglich, 
da ja  die g. V . im  übrigen  gar n ich t fehlen.

A uch  da rübe r gehen die A ns ich ten  auseinander, in  
w e lche r W eise § 57 zur A nw endung zu bringen  is t 
3 M ö g lich ke ite n  w ürden  an sich denkba r sein: Ergänzung 
der be i e inem  Organ fehlenden M itg lie d e r, E rsa tz eines 
ganzen Organs durch  einen anderen V e rtre te r, und 
end lich  E rsa tz  a lle r M itg lie d e r be ider Organe durch 
einen besonderen V e rtre te r. D ie  zum eist ve rtre tene  
A n s ic h t (so H u e c k  S. 165, H o r r w i t z  S. 101/102, 
B r  o d m a n n A . 1 a, Abs. 2) geht dahin, daß das auf G rund 
des § 57 angegangene G e rich t n ich t nu r das Fehlende 
zu ergänzen, sondern einen neuen selbständigen V e r
tre te r  an S te lle  von A R . und V. fü r  die P rozeßführung zu 
beste llen  hat. D iesem  S tandpunk t is t auch be izu tre ten . 
§ 57 g ib t dem G erich t, w ie  schon hervorgehoben, n ich t 
das Recht, e ine r P a rte i einen g. V . zu beste llen, sondern 
nu r das R echt zu r B este llung eines besonderen V e r
tre te rs  le d ig lich  fü r  die Prozeßführung. E ine Ergänzung 
des A R . oder V . w ürde  aber die E rnennung g. V. be
deuten. E ine e tw a ige  Zusammensetzung d ieser Organe 
aus te ils  gesetzlichen, te ils  b loßen P rozeß ve rtre te rn  und 
ebenso die B este llung eines P rozeß ve rtre te rs  nu r an 
S te lle  des V. o d e r  A R . zw ecks gem einsam er Prozeß
führung  m it dem anderen Organ w äre  ja  v ie lle ic h t 
theo re tisch  denkbar. Beide K o n s tru k tio n e n  w ürden 
aber m it dem § 57 n ic h t ve re in b a r sein, denn der 
P ro ze ß ve rtre te r des § 57 t r i t t  an S te lle  „des“ ges. V e r
tre te rs  fü r  die eines solchen entbehrende prozeßunfähige 
P arte i, G. V. in  diesem Sinne, d. h. m it v o l l e r  
L e g i t i m a t i o n  f ü r  d i e  P r o z e ß f ü h r u n g ,  is t 
aber, w ie  zu IV . ausgeführt, n ic h t der e inzelne V e r- 
tre te r, auch n ich t das einzelne Organ bzw . die Gesam t- 
F f1/  ®eiJle r  M itg lie d e r, sondern nu r die G esam the it der 
M itg lie d e r b e i d e r  Organe in  ih re r  no tw end igen 
M indestzusam m ensetzung. A n  ih re r  a lle r S te lle  t r i t t  
daher der bes te llte  P rozeß ve rtre te r. E r is t also, von 
dem S onderfa ll de r V ors tandsklage gemäß § 272 abge
sehen, auch zu beste llen, wenn n u r ein Organ ausfä llt 
oder n ich t den notw end igen  M indestbestand  an M i t 
g liedern  au fw e ist. Gegen dieses Ergebnis, w onach also 
dann die e tw a  noch vorhandenen gesetzlichen E in ze l
v e r tre te r  von der M itw irk u n g  be i de r w e ite re n  Prozeß
führung  vo lls tänd ig  ausgeschlossen sind, könn te  geltend 
gemacht w erden, daß dies e inerse its  u n b illig  sei, 
ande ise its  auch unzweckm äßig, indem  dadurch an S te lle  
der am besten in fo rm ie rte n  Personen m öglicherw e ise  
solche ohne jede S achkenntn is und auch ohne das 
w ünschensw erte Sachinteresse trä ten . D iese E rw ägung 
kann aber be i der nun e inm al bestehenden Rechtslage 
das obige E rgebnis n ic h t beseitigen. A ußerdem  is t das 
G e rich t auch in  der Lage, diesen V e rhä ltn issen  —  be i 
en tsprechender K la rlegung  im  A n tra g  —  Rechnung zu 
tragen, am besten durch  B este llung von K o lle k t iv v e r 
tre te rn  aus den V .- u n d  A R .-K re ise n  zu gemeinsamer 
V e rtre tung , so daß auf diesem W ege doch auch ein dem 
§ 272 m ög lichst entsprechendes V e rh ä ltn is  he rges te llt 
w erden kann. Im  übrigen  is t es Sache der Ges., sobald 
w ie  m ög lich  fü r  die B ildung  eines aktions fäh igen  V  und 
A R . zu sorgen, der dann die V e rtre tu n g  übern im m t.

V I. N a c h w e i s  d e r  V e r t r e t u n g s b e f u g n i s  
u n d  R e c h t s f o l g e n  u n g e n ü g e n d e n  N a c h 

w e i s e s .

Maßgebend sind, fa lls  zw ischen der B este llung von 
A R ,- oder V .-M itg lie d e rn  und den E in tragungen  im  
H ande lsreg is te r bzw . den wegen des A R . e ingere ich ten  
Bekanntm achungen D iffe renzen  bestehen, regelm äßig die 
E in tragungen und E inre ichungen. P lie rüber he rrsch t 
z iem lich  a llgem eine U ebere instim m ung, indem  m it R echt 
davon ausgegangen w ird , daß der A n fech tungsk läge r der
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Ges, gegenüber als D r it te r  im  Sinne des § 15 H G B. g ilt, 
sie also diese E in tragungen pp. gegen sich ge lten lassen 
muß, so lange dem K lä g e r n ic h t ih re  U n r ic h t ig k e it 
bekann t ist. D ieser G rundsatz b le ib t auch dann maß
gebend, w enn der angefochtene Beschluß d ie A bberu fung  
von V .- oder A R .-M itg lie d e rn  und die Beste llung neuer 
zum Gegenstand ha tte  und diese inzw ischen b e s te llt 
sind, so daß dann also die neuen M itg lie d e r, obw ohl 
gerade ih re  L e g itim a tio n  angefochten w ird , als g. V. 
m itw irk e n . A uch  h ie rü b e r besteh t w eitgehende U eber- 
einstim m ung, vg l. insbesondere m it e ingehender Be
gründung RG. JW . 1896, 66222. N u r M a k o w e r  (A.  4) 
und H o r r w i t z  (S. 102) w o lle n  das fü r den F a ll n ich t 
gelten lassen, daß der Beschluß gegen zw ingendes R echt 
ve rs töß t und deshalb n ich tig  is t. Demgegenüber m acht 
aber das RG. a. a. 0 .  m it R echt geltend, daß der K läger, 
der die U n g ü ltig ke itse rk lä ru n g  eines die Zusammensetzung 
der V ertre tungsorgane  ä.ndernden Beschlusses h e rbe i
füh ren  w il l,  s ich n ich t schon w ährend  des Prozesses auf 
den S tandpunkt s te llen  kann, den Beschluß als n ich t 
vorhanden zu be trach ten , daß v ie lm e h r der Beschluß 
besteht, solange er n ich t fü r  u n gü ltig  e rk lä r t is t, und 
daß der durch ih n  geschaffene R echtszustand w ährend 
des Prozesses als rech tsbeständ ig  vorauszusetzen ist. 
M a k o w e r  übers ieh t be i seinen A usführungen vo r 
allem , w ie  B r o d m a n n  A e  zu § 272 zu tre ffend aus
fü h rt, daß der Beschluß, ein M itg lie d  anzustellen, und 
die A ns te llu n g  selbst 2 verschiedene D inge sind, und 
die N ic h t ig k e if  des Anste llungsbeschlusses noch m ent 
die A ns te llu n g  selbst aus der W e lt schafft, ganz ab
gesehen noch von der schon e rö rte rte n  W irk u n g  der 
E in tragung  im  H andelsreg ister. M it  R echt aber w endet 
sich M a k o w e r ,  dem auch B r o d m a n n  a. a. O. und 
G o 1 d s c h m i t  (A . 3) in sow e it be itre ten , gegen K G Z. 33,
S. 91/92, w onach der A R . und V. e iner A k t.-G es., deren 
U m w andlung in  eine G. m. b. H . beschlossen w ar, auch 
nach A b la u f se iner A m tsdaue r noch d ie P rozeßvertre tung  
beha lten  soll. H ie r fü r  fe h lt die gesetzliche G rundlage.

Nach § 130 ZPO. sollen in  den vo rbe re itenden  S c h rift
sätzen die g. V. im  e inzelnen genau angegeben w erden. 
Da es sich aber nu r um eine S o llvo rsch rift handelt, auch 
in  § 253 das. u n te r den M uß vo rsch riften , denen jede 
K lage genügen muß, diese V o rs c h r ift n ich t aufgenommen 
ist, können Verstöße dagegen ke ine  R echtsnachte ile  nach 
sich ziehen, insbesondere also auf d ie Frage e iner 
V e ru rte ilu n g  oder K lagabw eisung ke ine  E in w irk u n g  aus
üben. Scharf zu scheiden von diese N am haftm achung 
der V e rtre te r  is t aber die P rüfung, ob die P rozeßführung 
der prozeßunfähigen P a rte i auch durch  die berufenen 
g. V. e rfo lg t. D iese Prüfung, die nach § 56 Abs. 1 ZPO. 
dem G e rich t von A m tsw egen ob lieg t, w ird  von der Nam - 
haftm achung der V e rtre te r  n u r inso fe rn  b e rü h rt, als 
diese im  a llgem einen geeignet is t, die P rü fung zu e r
le ich te rn , is t aber in  ke in e r W eise  davon abhängig. Es 
is t also u n rich tig , w enn S t a u b  (§ 272 A . 3) u n te r 
B eru fung auf 2 oberlandesgerich tliche  Entscheidungen 
behaupte t, w enn die nach träg liche  Benennung der V e r
tre te r  der B ek l. n ich t erfo lge, müsse die K lage ab
gewiesen w erden. D ie  eine d ieser Entscheidungen (O LG . 
D resden in  R O LG . 5, 277) besagt das auch gar n ich t. 
Zu U n k la rh e it kann  in  d ieser H in s ich t a lle rd ings das 
U r te il  des RG. JW . 1901, 4821 A n laß  inso fern  geben, 
als d o rt der U m stand, daß der K lä g e r die M itg lie d e r 
des A R . n ich t nam en tlich  benannt ha tte , als e in  von 
A m tsw egen zu beachtender M ange l beze ichnet w ird , 
ln  den w e ite re n  G ründen aber w ird  dann ausgeführt, 
es sei auch n ich t e rs ich tlich , daß d ie P rozeßführung von 
ihnen genehm igt bzw . der P rozeßbevo llm äch tig te  fü r  sic 
au fge tre ten  sei. Le tz te res  w ürde  doch also auch nach 
A n s ich t des RG. genügt haben, se lbst w enn K L  die 
ßj V . n ich t angegeben ha tte . Ganz k la r  sp rich t das 
RG. dies in  JW . 1913, 21024 aus: es sei unerheb lich , 
daß s ta tt a lle r A R , - M itg lie d e r n u r der V o rs itzende  
benannt sei, die V o rs c h r ift des § 130 ZPO. sei nu r eine 
re ine  O rd n u n g svo rsch rift ohne Rechtsfo lgen.

E in  e igena rtige r F a ll lag dem RG. in  der schon 
m ehrfach erw ähnten  Entscheidung JW . 1896, 662 "  vor. 
D urch  den angefochtenen Beschluß w aren  7 von 9 A R .- 
M itg lie d e rn  abgesetzt und durch andere erse tzt w orden ; 
in  der Anfechtungsk lage  w aren  die a lten  M itg lie d e r als 
V e rtre te r  benannt und ihnen a llen  w a r (außer dem V o r
stand) auch die K lage  zugeste llt w orden. Das RG. w ies 
die K lage ab, w e il nu r der neue A R . le g it im ie r t gewesen 
sei, d ie Zuste llung an die zw e i dem a lten  w ie  dem neuen 
A R . angehörigen M itg lie d e r aber n ich t genügen könne, 
„da  K lä g e r nach der unzw e ideu tigen  Angabe der K lage 
s c h r ift den a lten  und n ich t den neuen AR.^ belangen 
w o llte , und daher auch die Zuste llung an d ie in  der 
K lage benannten Personen nu r in  ih re r E igenschaft als 
M itg lie d e r des a lten  A R . geschehen is t “ . M it  R echt 
w endet sich gegen diese Entscheidung B r o d m a n n  
A . f zu § 272. Belangen w o llte  K l. n ich t den a lten  
oder neuen A R ,, sondern die A k t.-G e s . Zu w irksam er 
K lagezuste llung  w ar, w ie  oben ausgeführt, nu r Zuste llung 
an je e in M itg lie d  des V. und (neuen) A R . no tw end ig . 
Z ugeste llt is t sogar an zw e i M itg lie d e r des A R . Daß 
neben diesen noch andere Personen in  der K lage als 
angebliche g. V . angegeben sind, die zur V e rtre tu n g  
n ich t le g it im ie r t sind, und daß an diese auch zugeste llt 
is t, is t fü r  d ie O rdnungsm äß igke it der Zuste llung ganz 
g le ichgü ltig . D ie  u n rich tig e  Angabe in  der K lage is t 
eben nu r eine V e rle tzung  e iner rech tsunerheb lichen  
O rdnungsvo rsch rift, Es kann  auch ke inen  U n te rsch ied  
machen, ob die fä lsch lich  m it angegebenen und m it 
K lagezuste llung  bedachten Personen M itg lie d e r des 
frühe ren  A R . oder ganz andere Personen sind und aus 
w elchem  G runde K lä g e r sie zu U n rech t fü r  m it le g it im ie r t 
e rach te t hat. In  jedem  Fa lle  genügt die R ich tung  der 
K lage gegen die A G . und die Zuste llung an zw e i M i t 
g liede r des A R . (neben dem V .) a llen gesetzlichen E r 
fo rdern issen ; sie is t also vo llkom m en  ordnungsgemäß 
erhoben. Sache der B ek l. aber w a r es dann, d a fü r zu 
sorgen, daß sie in  dem Prozeß nach V o rs c h r ift der 
Gesetze v e rtre te n  w ar. W a r sie das n ich t, so w a r die 
K lage n ic h t abzuweisen, sondern V e rs ,-U rte il zu erlassen.

Dieses E rgebnis d e ck t sich auch m it dem S tand
p u n k t von G a u p p - S t e i n  (§ 56 ZPO, A . IV  2):

„W a r  die K lageerhebung ordnungsgemäß, t r i t t  
aber in  der V erhand lung  eine n ic h t le g it im ie rte  
Person auf, z. B. e in  n ich t le g itim ie rte s  V o rs tands
m itg lied , so is t d ie auft.retende Person durch  Beschluß 
zurückzuw eisen und die P a rte i is t alsdann n ic h t v e r
tre ten . Es kann  daher V e rs .-U rte il gegen sie ergehen.“ 

W enn aber V e rs .-U rte il ergehen k a n n ,  so muß es auf 
A n tra g  auch ergehen.

A uß e r B e tra ch t geb lieben is t be i den vorstehenden 
A usführungen die e ine r späteren E rö rte ru n g  vorbeha ltene  
Frage der V e rtre tu n g  der A k t.-G e s . gegenüber K lagen 
aus § 272 im  F a ll des Konkurses.

Die Altbesitzgenußrechte in der Recht
sprechung der Spruchstellen.
Von Dr. jur. Herbert v. Breska, Berlin,

D er Gesam tum lauf an A ltbesitzgenußrechten betrug 
nach einer in 1) „W irts c h a ft und S ta tis tik ' enthaltenen A n 
gabe Ende 1927 63 M illio n e n  Reichsmark, Ende 1928 
59 M illio n e n  Reichsm ark Nennwert. Es hande lt sich also 
fü r unsere W irts ch a ft h ie r um einen K ap ita lbe trag , der 
n ich t erheblich ist, der aber die O e ffen tlichke it und ins
besondere auch unsere maßgebende Finanzpresse fast un
unterbrochen beschäftigt. Im m erfo rt kehren in  rege l
mäßigen Abständen die Beschwerden w ieder, daß die A l t 
besitzgenuß rechte zu schlecht behandelt werden. Es w ird  
gerügt, daß die Spruchstellen zu n iedrige Ablösungs- *)

*) Jahrgang 1929 Nr. 9 S. 384,
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Prozentsätze festsetzten, daß die Schuldner sich ihren 
V erpflich tungen zum T e il bö sw illig  entzögen oder m in 
destens den Buchstaben des Gesetzes gegenüber dem A l t 
besitzer une rhö rt scharf gebrauchten und daß schließ lich 
die ganze gesetzliche Regelung dieses Teiles der V o r- 
kriegsm arkobligationen unha ltbar sei, w e il eine vö llige  
T ilgung  des A ltbesitzes in  den meisten noch akuten F ä llen  
überhaupt n ich t abzusehen wäre.

M an w ird  die K lagen zu einem sehr großen Te ile  als 
berechtig t anerkennen müssen.

D ie Aufw ertungs- und Entschädigungsgesetzgebung 
des Reiches hat uns le ide r m it einer Reihe verung lückter 
W ertpap ie rtypen  bedacht, die die Gesam theit der K a p ita l
geber in  hohem Maße beunruhigen und verärgern und die 
säm tlich ohne übermäßigen geldlichen A u fw and  in O rd 
nung gebracht werden könnten. Zu nennen sind h ier die 
W iederaufbauschuldverschreibungen des Reiches, die bis 
1942 notle idend sind, die Neubesitzanleihe, deren D ienst 
erst nach Regelung der R eparationsverpflich tungen a u f
genommen werden so ll, die Auslosungsscheine, d ie sich 
mühelos in  ein normales, regelmäßigen Zins tragendes 
P apier verw andeln  ließen2) , und schließ lich die A ltb e s itz 
genußrechte. W ährend man nun bei a llen oben aufge
zählten M ißgeburten die vo lls tändige  T ilgung  entweder 
datenmäßig errechnen kann oder aber —  w ie bei der Neu
besitzanleihe —  eine spätere gesetzliche Aenderung des 
jetzigen Zustandes wenigstens vorgesehen ist, kann man 
bei den A ltbesitzgenußrechten überhaupt nichts Sicheres 
über ih r endgültiges Verschw inden sagen. Ja, man kann 
noch weitergehen und behaupten, daß bei einer großen 
Zah l von Gesellschaften, so wie die D inge zurze it liegen, 
der A ltbes itze r w o h l überhaupt niemals einen P fennig er
ha lten w ird , wenn n ich t der Gesetzgeber schließ lich doch 
noch e inm al e ingre ift oder die schuldnerischen G esell
schaften ih re  Gesamteiinstellung gegenüber diesem T e il 
ih re r Vorkriegsverp flich tungen n ich t grundlegend ändern.

D ie  ungünstige Lage der A ltbesitzgenußrechte und die 
lebhafte K r i t ik ,  w elche d ie O e ffe n tlic h k e it übte, haben das 
R eichsjustizm in is te rium  Ende O ktober vorigen Jahres ve r
anlaßt, eine Verordnung zu erlassen, welche in  fo rm e lle r 
H ins ich t die Rechte der A ltb e s itze r verbessern so llte  
(R G B l, vom 2. 11. 1928 I  S. 383). Es wurde, ohne in das 
m a te rie lle  Recht einzugreifen, eine E rle ich te rung  der 
Rechtsverfolgung fü r den G läubiger erstrebt. Den G esell
schaften, bei welchen A ltb e s itz  ausstand und die keine 
B ilanzen veröffentlich ten, wurde die P ub lika tion  derselben 
vorgeschrieben, ferner a llen  Schuldnern auferlegt, den 
N ennw ert der jew e ilig  um laufenden Genußrechte der 
O e ffen tlichke it bekanntzugeben. Das V erfahren zur Be
ste llung eines gemeinschaftlichen V ertre te rs  w urde wesent
lich  erle ich te rt und vere in facht; schließ lich w urde eine 
E rw e ite rung der Zuständ igke it der Spruchstellen vorge
sehen und eine Aenderung in  den V o rsch riften  über die 
Kostenverte ilung zugunsten der Genußberechtigten ein
geführt. Nachdem die V erordnung nunm ehr ein Jah r in 
K ra ft  is t, kann man ungefähr ihre  W irku n g  übersehen. 
Sie hat zur Folge gehabt, daß dre i besonders w ichtige 
S tre itfragen durch Entscheidung der kam m ergerichtlichen 
Spruchstelle, die ja  in  der weitaus größten Zah l der 
praktisch vorkom m enden Tatbestände zur U rte ils findung  
berufen ist, gek lä rt worden sind. In  zwei F ä lle n  sind die 
Genußberechtigten unterlegen; in  einem —  dem weniger 
bedeutungsvollen —  sind sie durchgedrungen. Im  ganzen 
kann man sagen, daß die gute W affe, welche die V e ro rd 
nung den A ltbes itze rn  geben w o llte , einem kra ftlosen  A rm  
anvertrau t wurde. D ie  Inhaber der A ltbesitzgenußrechte 
sind durchweg verarm te In fla tionsve rlie re r, die die un
verm eid lichen Kosten zur Durchsetzung ih re r Ansprüche 
n ich t aufbringen können oder scheuen und die auch nach 
Lage der D inge m it der M a te rie  n icht so ve rtrau t sind, 
daß sie m it Aussicht auf E rfo lg  käm pfen können. D ie 
Lage der A ltbes itze r, so w ie  sie sich zurze it —  insbe

2) Vgl. meinen Aufsatz im B ank-A rch iv  v. 1. 2. 28.

sondere auch auf G rund der Rechtsprechung der Spruch
ste llen  —  da rs te llt, so ll im  folgenden untersucht werden.

V ie r G ruppen von A ltbesitzgenußrechten dürften  zu 
unterscheiden sein.

D ie  erste Kategorie  ist die e rfreu lichste  und w oh l 
auch zahlenmäßig die w ichtigste. Es handelt sich um die
jenigen Genußrechte, welche in fo lge A n ru fung  der 
Spruchstellen durch die Gesellschaften bereits zur A b 
lösung gebracht w orden sind. H ie r hat also der A ltbes itze r 
bares G eld empfangen. In  der Presse ist v ie lfach  dar
über K lage geführt worden, daß die Prozentsätze, welche 
die Spruchstellen b e w illig t haben, zu n iedrig  bemessen 
worden sind. Indessen vermag ich  —  von Ausnahm e
fä lle n  abgesehen —  dieser Auffassung im  allgemeinen n ich t 
beizutreten. Nach dem W o rt la u t des Aufwertungsgesetzes 
§ 43 N r. 2 so ll die Ablösung „den W ert, den die Genuß
rechte im  Ze itpunkte  der Barabfindung haben, n icht 
unterschre iten“ . Von den Spruchstellen muß also dieser 
W e rt e rm itte lt werden. Das ist naturgemäß äußerst 
schwierig, da bekanntlich  ke in  einziges A ltbesitzgenuß
recht zur am tlichen N o tiz  gelangt ist. A uch  die Umsätze, 
die sich im  F re ive rkehr vollz iehen, sind z iem lich unregel
mäßig, und bei v ie len Gesellschaften sind die Beträge so 
k le in , daß K äufe und V erkäufe überhaupt n ich t Vor
kommen. D ie  Spruchstellen sind deshalb notw endiger
weise auf eine mehr oder m inder vage Schätzung ange
wiesen. B e i solchen Gesellschaften, welche konstant 
9 pC t. und m ehr D iv idende verte ilen, ha t*s ich  a llerd ings 
ein K urs  von ungefähr 55— 60 pC t, herausgebildet. In  
solchen F ä llen  haben aber die Spruchstellen 75— 80 pCt. 
Ab lösung festgesetzt, also wesentlich mehr als den 
Börsenw ert. Is t d ie Q ua litä t der G esellschaft nu r ein iger
maßen gut und ve rte ilt sie überhaupt D ividende, wenn 
auch unter 6 pCt., so pflegen die Ablösungssätze um 
50 pC t. herum zu liegen. Is t die Gesellschaft ausge
sprochen zweitklassig, so geht man auf 20— 30 pC t. her
unter. Nach meiner Auffassung so llte  eine Spruchstelle 
-— von ganz exzeptione ll liegenden F ä llen  abgesehen —  
Sätze von unter 30 pC t. auf keinen F a ll festsetzen. H ie r
zu w ürde sie die gesetzliche G rundlage in  § 43 N r. 2 
A u fw G , finden, wo es am Schlüsse heißt: „D ie  Spruch
ste lle  kann die Entscheidung über einen A n tra g  des 
Schuldners auf Z e it zurückste llen, wenn sie der A nsich t 
ist, daß durch die alsbaldige Entscheidung die Gefahr 
einer unb illigen  Benachte iligung der Genußrechtsinhaber 
entstehen könnte ,“  M an w ird  sich also im  ganzen m it der 
Rechtsprechung der Spruchstellen h ins ich tlich  der A b 
lösungen einverstanden erk lä ren  können, Uebrigens 
m acht man die Beobachtung, daß, wenn die Spruchstelle 
den beantragten Ablösungssatz heraufsetzt, derselbe fast 
durchweg von den schuldnerischen Gesellschaften akzep
tie r t  w ird , da, wenn überhaupt erst einmal der W unsch 
nach einer T ilgung  besteht, auf einen höheren oder nie
drigeren Prozentsatz n ich t zu ängstlich gesehen w ird ; es 
hande lt sich ja  auch m eist nu r um z iem lich geringfügige 
Nennbeträge, E inen besonders b re iten  Raum haben die 
Ablösungen bei • den Obligationsanle ihen der K a li-  
Indus trie  eingenommen. H ie r sind die Entscheidungen der 
Spruchstellen v ie lle ich t in  einigen F ä lle n  etwas n iedrig  
gegriffen worden. M an hat m anchm al n icht ausreichend 
berücksichtig t, daß der W e rt der kle inen, v ie lfach  no t- 
leidenden Gewerkschaften gar n ich t in  der Kalizeche lag, 
sondern in  der Quote am K a li-S yn d ika t und der E rw erb  
derselben fü r die ablösende Zentra lgese llschaft auch dann 
einen sehr erheblichen W e rt in  sich schloß, wenn die 
Schächte der schuldnerischen Gewerkschaft stillagen.

D ie  Ablösung der A ltbesitzgenußrechte is t m. E. fü r 
die schuldnerischen Gesellschaften dann, wenn eine regel
mäßige Verzinsung und T ilgung  n icht sta ttfindet, eine 
Frage des finanzie llen  Prestiges. Soweit es irgendw ie die 
flüssigen K a p ita lie n  erlauben, so llten  —  dem Beisp ie l 
e iner ganzen Reihe unserer größten und besten G esell
schaften fo lgend —  die Genußrechte abgelöst werden. 
Besonders hingewiesen sei h ier auf das Beispie l von
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H a r p e n  und K r u p p ,  die sogar den vollen Nennbetrag 
ohne Anrufung der Spruchstelle zurückzahlten.

D ie  zweite Kategorie b ild e t der A ltbes itz , bei 
welchem die Genußrechte d iejenigen Rechte v o ll erhalten, 
die ihnen nach dem Aufwertungsgesetz als M axim um  zu
gedacht sind. Das bedeutet die Vorkriegsverzinsung und 
eine A m ortisa tion , die sich bei einem früheren E rtra g  von 
4 pC t. auf 2 pCt., von 4 y2 pC t. auf 1 lA  pC t., von 5 pCt. 
auf 1 pC t, s te llt. Es entstand bei den Genußrechten dieser 
A r t  die S tre itfrage, in  w elcher W eise die T ilgung  zu be
rechnen wäre. D ie  eine M einung ging dahin, daß den 
erwähnten 6 pC t. der j e w e i l i g e  Gesam tum lauf des 
A ltbesitzes zugrunde gelegt werden müßte, während die 
andere von dem ersten, u rsprünglich  em ittie rten dauernd 
ausging. Beispiel: E ine G esellschaft hat 100000R M  A ltb e s itz 
genußrechte, die m it 4 pC t, verz ins lich  sind. Da sie 9 pCt. 
D iv idende zah lt, muß sie im  ersten Jahre 4000 R M  Zinsen 
und 2000 R M  T ilgung  aufwenden. D ie  Frage, die der 
Spruchste lle  vorge legt wurde, w ar, ob im  nächsten Jahre 
w iederum  von der Gesellschaft 6000 R M  fü r  Verzinsung 
und T ilgung  aufzuwenden sind oder ob die 6 pC t. von dem 
dann noch um laufenden Betrage von 98 000 R M  Genuß
rechten zu errechnen waren (ca. 5900 R M ). D ie Spruch
ste lle  hat sich m it der folgenden Begründung der M e i
nung angeschlossen, daß der u rsprüng lich  zur Ausgabe 
gelangte Gesamtbetrag der Genußrechte maßgeblich ist.

„D a  weder der W o rtla u t des Gesetzes noch die 
gesetzgeberischen V orarbe iten  eiinen sicheren A u f
schluß nach dieser R ichtung geben, muß a u s  d e m  
S i n n  der gesetzlichen V o rsch rift der W ille  
des Gesetzgebers erforscht werden. Der Sinn dei 
V o rsch rift kann aber nur dahin gehen, daß bei der 
jedesmaligen V e rte ilung  des Jahresreingew inns ge
mäß § 40 Abs. 1 Satz 2 A u fw G . der u r s p r ü n g 
l i c h e  Gesamtnennbetrag der Genußrechte be
rücks ich tig t werden so ll. E in  solches V erfahren ent
sprich t bei der T ilgung  von Teilschuldverschreibungen 
einem a l l g e m e i n  a n e r k a n n t e n  H a n d e l s 
b r a u c h  ; dieser Handelsbrauch is t aber, da ein ab
weichender W ille  des Gesetzgebers n ich t erhe llt, 
sinngemäß auch auf Genußrechte anzuwenden, die 
ih re r N a tu r nach ein Teilschuldverschreibungen 
durchaus ähnliches Rechtsgebilde darste llen, sofern 
n ich t zwingende Gründe besonderer A r t,  die gerade 
in der N a tu r der Genußrechte begründet sein 
müßten, zu einem anderen Ergebnis führen. Letzteres 
is t n ich t der F a ll;  im  Gegenteil sprich t fü r  die jedes
m alige Berücksichtigung des u r s p r ü n g l i c h e n  
Gesamtnennbetrages der Genußrechte der Umstand, 
daß nach der gegenteiligen Auffassung, w o rau f der 
V e rtre te r der Genußberechtigten zu tre ffend h in 
gewiesen hat, auch wenn in  jedem Jahre m ehr als 
6 pC t. zur V e rte ilung  gelangen, die v ö l l i g e  T i l 
g u n g  d e r  G e n u ß r e c h t e  m e h r e r e  J a h r 
h u n d e r t e  a n d a u e r n  w ü r d e ,  ein Ergebnis, 
das ganz gewiß n i c h t  i m  S i n n e  d e s  G e 
s e t z g e b e r s  liegen kann.“

Diesen Ausführungen kann man zustimmen. Eine 
entgegengesetzte Entscheidung der Spruchstelle hätte 
übrigens gesetzliche V o rsch riften  über eine beschleunigte 
T ilgung der Genußrechte geradezu p rovoziert.

D ie d r itte  Kategorie  sind solche Genußrechte, bei 
denen eine te ilw e ise  Verzinsung, n ich t aber eine T ilgung  
s ta ttfinde t. Es w ürden h ierher die F ä lle  gehören, bei 
denen die schuldnerische G esellschaft eine D ividende von 
7 8 pC t. gewährt. A uch  h ie r ha t die Spruchstelle im
Ju n i 1929 ein U r te il  in  einem S tre itpunkte  ge fä llt, das 
diese A r t  von Genußrechten besonders angeht und fü r 
sie geradezu von entscheidender Bedeutung ist. Es 
handelt sich um die Frage, in  w elcher W eise die fü r die 
Genußrechte aufzuwendenden Beträge errechnet werden. 
Im  § 40 A u fw G . heißt es: „V o rw eg  stehen 6 vom H undert, 
berechnet auf das gewinnberechtigte Gesam tkapita l, zur 
V erte ilung  an die Geschäftsinhaber oder Gesellschafter

zur Verfügung. D er Ueberschuß des Reingewinns w ird  
auf die Gesam theit der gew innberechtigten Geschäfts
inhaber oder G esellschafter und der Inhaber der Genuß
rechte in  der Weise ve rte ilt, daß fü r  je  1 vom H undert, 
das als G ew innante il in  irgendeiner Form  den Geschäfts
inhabern oder Gesellschaftern zugewiesen w ird , je 2 vom 
H undert bis insgesamt 6 vom H undert des Gesamtnenn
betrags der Genußrechte auf die Inhaber der Genußrechte 
en tfa llen .“

Diese n ich t le ich t zu verstehende Gesetzesvorschrift 
so ll an einem Beisp ie l e rläu te rt werden, wobei fü r die 
P raxis von der Tatsache ausgegangen werden muß, daß 
der N ennw ert der Genußrechte w oh l bei a llen G esell
schaften weitaus geringer als das A k tie n k a p ita l is t: Eine 
Schuldnerin  m it 10 M illio n e n  K a p ita l, welche 7 pC t. D iv i
dende ve rte ilt, möge einen U m lau f von 500 000 R M  Ge
nußrechten haben. Sie hat dann nach der insbesondere 
von Q u a s s o w s k i ,  S c h l e g e l b e r g e r  - H a r 
m e  n i n g u. a. vertretenen M einung d ie Genußrechte ent
sprechend dem z itie rten  W o rt la u t des § 40 m it 2 pC t. zu 
verzinsen (Gesamtaufwand 10 000 R M ), d. h. zugrunde 
gelegt w ird  fü r  die Berechnung der 2 pC t, der Nennwert 
der Genußrechte. D ie andere von M  ü g e 1 und
L e h m a n n - B o e s e b e c k  begründete Auffassung w il l  
vom N om inale  des A k tie n ka p ita ls  ausgehen. In  dem 
letzteren F a lle  w ürde derjenige ve rte ilba re  Reingewinn, 
der über 6 pC t. e rz ie lt ist, zu r V e rte ilung  an d ie A l t 
besitzer sowie d ie A k tio n ä re  im  V erhä ltn is  von 2 : 1 stehen. 
Da der Ueberschuß über 6 pC t. sich vorliegend auf 
100 000 R M  be läuft, müßten diese im  V erhä ltn is  von 2 : 1 
zwischen Genußrechtsinhabern und A ktionä ren  aufge te ilt 
werden, wobei aber die Genußrechte nie mehr a ls 6 pC t, 
e rha lten könnten. Sie würden also bei dem angenommenen 
N ennw ert von 500 000 R M  m it 30 000 R M  v o ll bedient 
werden können. Da —  w ie bereits oben angedeutet —  
der U m lau f an Genußrechten durchweg weitaus geringer 
als das A k tie n k a p ita l ist, w ürde die Annahm e der 
M  ü g e 1 sehen M einung p raktisch  bedeutet haben, daß 
Gesellschaften, die 7 und 8 pC t. D iv idende zahlen, ih re  
A ltbesitzgenußrechte v o ll verzinsen und tilgen  müßten. 
D ie  M  ü g e 1 sehe M einung is t von der Spruchstelle in  
Sachen Deutsche Telefonwerke und K abe l-Indus trie  A .G . 
im  wesentlichen m it fo lgender Begründung zurück
gewiesen worden:

„D ie  B ete ilig ten  glauben —  ein jeder in  seinem 
Sinne — , eine Stütze fü r  ih re  A ns ich t in  dem W o r t
lau t und in  dem sprachlichen Zusammenhänge der 
V o rsch rift des § 40 Abs. 1 Satz 2 A u fw G . finden zu 
können, und haben diese ihre Auffassung in  längeren 
Ausführungen zu begründen versucht. D ie  Spruch
ste lle  vermag ihnen auf diesem Wege n ich t zu fo lgen. Es 
un te rlieg t keinem Zw eife l, daß der bloße W o rt la u t 
der V o rsch rift, fü r sich a lle in  betrachtet, beide A us
legungsm öglichkeiten zu läßt; es erscheint un ter diesen
Umständen zwecklos, den sprachlichen Zusammenhängen
nachzugehen, da aus ihnen alle in  bei der mehr
deutigen Wortfassung ein sicherer Schluß auf den 
W illen  des Gesetzgebers noch nicht gezogen werden 
könnte,

Eine s i n n g e m ä ß e  Auslegung der V o rsch rift 
kann nach der Auffassung der Spruchstelle nu r zu 
dem Ergebnis führen, daß —  in Uebereinstim mung 
m it der herrschenden M einung —  der G ew innante il der 
Genußberechtigten von je  2 pC t. vom Gesamtnenn
betrage der G e n u ß r e c h t e  berechnet werden muß. 
Dieses zwingende Ergebnis muß schon a lle in  die E r
wägung zeitigen, daß es das na tü rliche  und auch 
handelsübliche ist, der Bestimmung der —  in 
H undertsätzen ausgedrückten —  Höhe des G ew inn
ante ils gewinnberechtigter Papiere den Nennbetrag 
dieser g e w i n n b e r e c h t i g t e n  P a p i e r e  zu
grunde zu legen und n ich t eine andere, dam it in  
keinem unm itte lbaren Zusammenhänge stehende 
Größe. Es w ürde durchaus a llem  H erköm m lichen 
widersprechen, wenn fü r  die anteilsmäßige Gewinn-
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Berechtigung der Genußrechte n ich t das Genußrechts
kap ita l, sondern das A k tie n k a p ita l maßgeblich sein 
so llte . E in  derartiger, a llem  Gebräuchlichen zu
w ide rlau fende r W ille  kann dem Gesetzgeber n ich t 
u n te rs te llt w e rd e n ............. “

Es un te rlieg t gar keinem Zw eife l, daß der W o rtla u t 
des Gesetzes derart ist, daß jede M einung m it guten 
G ründen vertre ten  werden kann. D ie  Spruchstelle hätte 
sich also auch fü r die M  ü g e 1 sehe Auffassung ent
scheiden können, was bei einer Reihe von Gesellschaften 
eine w esentlich  schnellere T ilgung  der A ltbesitzgenuß
rechte zur Folge gehabt hätte.

Ich  möchte annehmen, daß die A ltb e s itze r sich m it 
dieser Entscheidung n ich t unbedingt endgültig  abzufinden 
brauchen. Es besteht näm lich m. E. n ich t eine ausschließ
liche Zuständigke it der Spruchstelle. A r t ik e l 2 der V e r
ordnung vom 24. 10. 1928 g ib t nu r einem fü r die Genuß
berechtigten beste llten V e rtre te r das R e c h t , die Spruch
ste lle  zur Entscheidung darüber anzurufen, ob eine der 
V o rsch rift des § 40 A uhvG . w idersprechende Verwendung 
des Reingewinns stattgefunden hat. W enn eine solche 
Entscheidung der Spruchste lle  erging, so w ird  dieselbe 
zw eife llos auch fü r a lle  Genußberechtigten der be tre ffen
den Em ission ve rb ind lich  sein. Der einzelne Genuß
berechtigte w ird  aber n ich t gehindert sein, in Fä llen , in  
denen eine Entscheidung der Spruchstelle noch n ich t vo r
liegt, die G erichte unm itte lba r anzurufen; denn die V e r
ordnung vom 24, 10. 1928 hatte  nur den Zweck, die Rechts
verfo lgung fü r den Genußberechtigten zu erle ichtern, n ich t 
aber die sich fü r  ihn  aus § 40 ergebenden Rechte in  irgend
einer Weise zu beeinträchtigen. T ro tz  gewisser Zw e ife l 
glaube ich also, daß die E ink lagung etwa n ich t genügend 
gezahlter Z insen und T ilgungsbeträge vor den o rden t
lichen G erichten m ög lich  ist.

D ie  v ierte  und letzte K ategorie  von Genußrechten ist 
d ie jenige, welche die eingangs angedeuteten besonders un
angenehmen Fragen a u fw irft. Es hande lt sich h ie r um 
denjenigen A ltbes itz , bei welchem die D iv idende der Ge
se llschaft 6 pC t. oder w eniger beträgt, der also notle idend 
ist. Diese Genußrechte bergen in  sich led ig lich  dre i Chancen; 
die eine, daß die Gesellschaft a llm äh lich  in  eine höhere 
D iv idende hineinwächst. B e i der jetzigen w irtscha ftlichen  
S itua tion  ist diese M ö g lich ke it n ich t a llzu  hoch ein
zuschätzen. D ie  zweite w äre die, daß durch eine N o
ve llie rung  des Aufwertungsgesetzes die Rechte der A l t 
besitzer ve rs tä rk t würden. H ie r muß man sagen, daß 
eine A u frü h ru n g  des A ufw ertungsprob lem s zurze it un
bedingt verm ieden werden muß. Andererse its dürfen die 
schuldnerischen Gesellschaften sich aber auch n ich t in 
den G lauben versetzen, daß auf die D a u e r  die Zins- 
los igke it ih re r Genußrechte durchgelassen w ird . Je 
w e ite r w ir  uns von dem In k ra fttre te n  des A u fw ertungs
gesetzes entfernen, um so eher w ird  es ohne A u fro llu n g  
des gesamten Problems m öglich sein, ein k le ines T e il
gebiet, das sich als verunglückte Regelung herausgestellt 
hat, zu reform ieren, und wenn eine solche Aenderung 
kom m t, so w ird  sie schon m it R ücksicht auf die lange 
von den A ltbes itze rn  erdu ldete  Z ins los igke it jedenfa lls  
fü r  die schuldnerischen Gesellschaften n ich t günstig 
ausfallen.

D ie  d ritte  M ög lichke it, zu G eld zu gelangen, könnte 
in  dem F a lle  einer Fusion der schuldnerischen G esell
schaft gesehen werden.

D ie  Frage, was im  F a lle  einer Fusion geschehen muß, 
hat in  besonderem Umfange unsere Finanzpresse be
schäftig t (vgl. auch meinen A u fsa tz  im  B a nk-A rch iv  vom
1. 2. 1928). V on W ich tig ke it is t h ie r der § 42 des A u f
wertungsgesetzes, w elcher un te r der U eberschrift 
,,3. Bete iligung am L iqu ida tionse rlös “  vorschre ibt:

„S in d  im F a lle  der A u flösung  oder der L iq u i
da tion  des Unternehmens des Schuldners die Genuß
rechte noch n ich t ge tilg t oder auf andere Weise abgelöst, 
so ist das nach B erichtigung der Schulden verbleibende

Vermögen auf d ie Geschäftsinhaber oder Gesellschafter 
einerseits und die Genußrechtsinhaber andererseits 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 40 Abs. 1 Satz 3 
so lange zu verte ilen, bis auf die Genußscheininhaber 
der N ennw ert der Genußrechte ausgeschüttet ist. 
D ie  überschießenden Beträge fa llen  den Geschäfts
inhabern oder Gesellschaftern zu."

W ie  man aus der erwähnten Gesetzesbestimmung er
sieht, müssen also im  F a lle  der A u flösung  oder L iq u i
da tion  des Unternehmens die A ltbesitzgenußrechte zurück
gezahlt werden. H ande lt es sich um eine rich tige  L iq u i
da tion  auch im  w irtscha ftlichen  Sinne, so lieg t der F a ll 
sehr einfach. Nehmen w ir  an, daß eine Terra ingese ll
schaft m it einem A k tie n k a p ita l von w iederum  10 M i l 
lionen und einem Genußrechtsum lauf von 500 000 R M  in  
L iqu ida tion  t r i t t  und eine erste Rate von 1 M ill io n  aus
schüttet, so sind die Genußrechte, da fü r sie an sich 
666 000 R M , aber n ich t m ehr als der N ennwert, also 
500 000 R M , v o ll zu r Verfügung stehen, m it dem Nom inale 
zu tilgen. H ie r hande lt es sich also um einen F a ll, in  dem 
die Gesellschaft w irk lic h  ih r Vermögen ve rte ilt, sich auf
löst, s tirb t. Bei der Fusion, insbesondere der liq u id a tio n s 
losen, lieg t die Sache anders. H ie r s tirb t die G esellschaft 
n icht, sondern sie verhe ira te t sich. Eine „V e rte ilu n g  des 
L iqu ida tionserlöses" finde t n ich t statt. Es e rfo lg t also 
—  w irtsch a ftlich  betrachtet —  n ich t eine A u flösung  oder 
L iqu ida tion , da der Betrieb im  ganzen übergeht. Es frag t 
sich nun, ob man den genauen W o rt la u t des § 42 A u fw G . 
zugrunde legen w il l  oder ob man die Frage der R ück
zahlung der Genußrechte davon abhängig machen soll, 
daß eine w irk lich e  w irtscha ftliche  A u flösung  sta ttfinde t. 
Ich  habe m ich in  einem früheren Aufsa tze  fü r die w ir t 
schaftliche Betrachtungsweise entschieden, und dieser 
M einung hat sich auph die kam m ergerichtliche Spruch
stelle in  Sachen K a li-C hem ie  in  einem ganz neuen U rte il 
(mit folgenden Gründen im  wesentlichen angeschlossen:

„Keinem Zweifel unterliegt es zwar, daß eine 
Verschmelzung zweier Aktiengesellschaften, auch 
wenn sie unter Ausschluß der L iquidation erfolgt, die 
A u f l ö s u n g  der übertragenden Gesellschaft zur 
notwendigen Folge hat, soweit die Auflösung nicht 
bereits vorher eingetreten war (vgl. § 306 Abs. 1 
bis 6 HGB.). Es geht jedoch nicht an, bei der Aus
legung einer Gesetzesvorschrift an einem einzelnen 
W orte zu haften; ihre Bedeutung kann vielmehr nur 
aus dem Zusammenhänge der einzelnen Bestimmungen 
richtig gewürdigt werden. Wenn nun § 42 AufwG . be
stimmt, daß im Fa lle  der Auflösung oder L iquidation 
des Unternehmens das nach Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermögen auf die Gesellschafter einer
seits und die Genußberechtigten andererseits 
nach bestimmtem Maßstabe zu verteilen ist, so geht 
daraus k la r und unzweideutig hervor, daß der Gesetz
geber nur einen solchen F a ll der Auflösung oder 
L iqu idation ins Auge gefaßt haben kann, bei der eine 
V e r t e i l u n g  d e s  V e r m ö g e n s  der aufgelösten 
Gesellschaft stattfindet (vgl. dazu auch die Ueber
schrift zu § 43 AufwG .: „Verte ilung des Liquidations
erlöses"). Hat nach den allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften eine Verteilung des Vermögens unter die 
Gesellschafter tro tz der Auflösung nicht zu erfolgen, 
so ist auch eine Berücksichtigung der Genußberech
tigten bei der V e r t e i l u n g ,  wie § 42 AufwG . es 
vorschreibt, n icht möglich, Wann und in welcher 
Weise die Verteilung des Vermögens einer aufgelösten 
Gesellschaft unter die Gesellschafter zu erfolgen hat, 
ist fü r die einzelnen Gesellschaften im Gesetze genau 
geregelt (vgl. z. B. § 300 HGB. fü r die Aktiengesell
schaften, § 155 HGB. für die offene Handelsgesell
schaft, § 73 GmbHG. fü r die Gesellschaft m it be
schränkter Haftung), und es ist sicher kein Zufall, 
daß der V /o rtlau t des § 42 AufwG . „das nach Be
richtigung der Schulden verbleibende Vermögen" dem 
W ortlau t der §§ 155, 300 HGB. genau angepaßt ist.
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Bei der Verschmelzung zweier A k tiengese ll
schaften fin d e t nun eine V erte ilung  des Vermögens 
der übertragenden (aufgelösten) G esellschaft n icht 
statt. Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft 
geht auf die übernehmende Aktiengese llschaft über. 
Das nach B erichtigung der Schulden verbleibende 
Vermögen w ird  n ich t un ter die G esellschafter der au f
gelösten Aktiengese llschaft ve rte ilt, es verb le ib t v ie l
mehr bei der übernehmenden Gesellschaft. D ie 
A k tio n ä re  der aufgelösten G esellschaft erhalten von 
der übernehmenden G esellschaft led ig lich  im  A us
tausch die von der übernehmenden Gesellschaft neu 
zu gewährenden A k tie n  und werden unm itte lba r m it 
vo llzogener Verschmelzung A k tio n ä re  der auf- 
nehmenden Gesellschaft (§§ 305, 306 H G B .). Es 
hande lt sich also bei der Verschmelzung zweier 
Aktiengesellschaften nach Maßgabe der genannten 
V o rsch riften  um eine R echtseinrichtung von be
sonderer A r t  und besonderer W irkung , die —  ab
weichend von der Regel —  eine V e rte ilung  des V e r
mögens der aufgelösten Gesellschaft n i c h t  nach 
sich zieht. A u f einen solchen F a ll is t aber die V o r
sch rift des § 42 A u fw G . nach ihrem  k la ren  Inha lte  
n ich t anwendbar. Gegen ihre  Anwendung würde auch 
der S i n n  der V o rsch rift sprechen. D er G rund
gedanke des Gesetzgebers geht ers ich tlich  dahin, daß 
nu r dann, wenn die Gesellschaft ta tsäch lich _n icht 
m ehr w e ite rge führt w ird , die Genußrechte be fried ig t 
werden sollen. Be i der Verschmelzung b le ib t aber 
w i r t s c h a f t l i c h  die Gesellschaft —  rich tige r 
der Gewerbebetrieb, das Unternehmen —  w e ite r als 
T e il der großen aufnehmenden Gesellschaft be
stehen; in  W irk lic h k e it besteht also das Unternehmen 
—  w irtsch a ftlich  betrachtet —  fo rt, und es fe h lt an 
dem inneren Grunde, den Genußberechtigten Be
fried igung zu gewähren, obwohl das Vermögen unter 
die A k tio n ä re  n ich t v e rte ilt w ird . Es erscheint dies 
um so weniger gerechtfertig t, als das Gesetz das 
Schicksal der Genußrechte, wenn auch die Genuß
berechtigten im  Gegensatz zu den A k tionä ren  G läubiger 
der Gesellschaft sind, aufs engste m it dem Schicksal der 
A k tie n  ve rknüp ft hat. D ie  B ete iligung der Genußberech
tig ten  am Jahresreingew inn erfo lg t, fa lls  eine D iv idende 
über 6 pC t. zur Verfügung steht, durch V erte ilung  
des Ueberschusses nach bestimmtem Maßstabe 
zwischen Genußberechtigten und A k tio n ä re n  (§ 40 
A u fw G .), und dieser Maßstab is t nach der V o rsch rift 
des § 42 A u fw G . auch einer V e r t e i l u n g  zwischen 
A k tionä ren  und Genußberechtigten bei A uflösung  
oder L iq u id a tio n  der G esellschaft zugrunde zu 
legen."

Ich  ha lte  d ie Ausführungen der Spruchquelle fü r 
rich tig , w e il bei so ins W irtschafts leben eingreifenden 
Bestimmungen w ie dem Aufwertungsgesetz am a lle r
wenigsten am W o rt la u t gehaftet werden kann, sondern 
auf den w irtscha ftlichen  Sinn zurückgegangen werden 
muß. D er vorliegende F a ll be tra f einen liqu ida tionslosen 
Uebergang des Vermögens der untergehenden G esell
schaft, Es fra g t sich, w ie die Sachlage dann zu beurte ilen 
ist, wenn eine Universalsukzession nach den gesetzlichen 
Bestimmungen n ich t m öglich ist. Beispielsweise w ürde 
eine bergrechtliche G ew erkschaft im  F a lle  der V e r
schmelzung m it einer Aktiengese llschaft nu r im  W ege der 
E inzelübertragung fusionieren können. A uch  bei einem 
solchen Tatbestände w ürde ich grundsätzlich  die w ir t 
schaftliche Betrachtungsweise anwenden und eine R ück
zahlungsverpflich tung gemäß § 42 n ich t annehmen; denn 
auch h ie r fin d e t ja  eine w irk lich e  V e rte ilung  des L iq u i- 
aationserlöses n ich t s ta tt. Daß h ie r ju ris tisch  eine L iq u i
da tion  vo rlieg t, w ird  man n ich t als wesentlich anzusehen 
haben. D ie  Entscheidung lieg t bei der Frage, ob die Ge
sellschaft sich —  w irtsch a ftlich  betrachtet —  w irk lic h  au f
lös t und liq u id ie rt oder ob sie in  der F o rm  der au f
nehmenden Gesellschaft w eiterlebt.

M an muß im m erhin zugeben, daß die Rechtslage in  
den beiden besprochenen F ä llen  der Fusion n ich t zw eife ls
fre i is t. Von dem bereits oben erwähnten w irtschaftlichen 
G esichtspunkt aus, daß die Genußrechte nach M ög lichke it 
zur T ilgung  zu bringen sind, könnte man sogar die E n t
scheidung der Spruchste lle  bedauern, denn auch sie ist 
w iederum  ein H indern is in  der Berein igung der Gesamt
frage. Gewiß kann unter Umständen die V e rp flich tung  
zur R ückzahlung der Genußrechte ein H indern is  bei der 
Fusion b ilden ; aber bei solchen Gelegenheiten finde t doch 
ein allgemeines Aufwaschen statt, und da der Nennbetrag 
der Genußrechte ja  in  den w eitaus meisten F ä lle n  nur 
gering ist, w ürde ich einen wesentlichen w irtscha ftlichen  
Schaden fü r die G esellschaft in  der V e rp flich tung  zur A b 
lösung grundsätz lich  n ich t sehen können.

A uch  fü r  die Fusion ist m. E. die Rechtsfrage noch 
n icht d e fin itiv  entschieden; auch im  F a lle  des § 42 ist 
m. E. dem einzelnen Genußberechtigten die M ög lichke it 
gegeben, die ordentlichen G erichte anzurufen. Sowohl im  
Aufwertungsgesetz als auch in der z itie rten  Verordnung 
vom O ktober 1928 is t der § 42 an keiner S te lle  als unter 
die Zuständ igke it der Spruchste lle  fa llend  erwähnt. Das 
Kam m ergericht kam  zu einer Beurte ilung dieser V o rsch rift 
auch nur dadurch, daß sie den W ert, den die Genußrechte 
im  Ze itpunkte  der Ab lösung hatten, abschätzen mußte, und 
wenn etwa die Genußrechte im  F a lle  der Fusion v o ll 
zurückzuzahlen wären, so hätte sie eben die Ablösung nur 
m it dem N ennwert einsetzen können. Sie w ar also be
rech tig t und ve rp flich te t, sich m it dem § 42 auseinander
zusetzen; aber es is t n ich t ausgeschlossen, daß das Reichs
gericht, das ja  wesentlich anders als die Spruchste llen zu
sammengesetzt ist, sich in  einem anderen Sinne entscheidet. 
B e i der außerordentlichen Bedeutung, die der § 42 gerade 
je tz t in  einer Z e it der Fusionen hat, könn te  es fü r die Ge
nußberechtigten ratsam  sein, diese Chance n ich t außer acht 
zu lassen und einen „te s t case“  durchzuführen.

W enn man dazu kom m t, daß der A ltb e s itz  im  Fa lle  
der Fusion n ich t zu tilgen  ist, so muß gefragt werden, w ie 
denn nun die Genußrechte der untergegangenen G esell
schaft bei Fortbestehen zu behandeln sind. In  meinem 
A ufsatz vom 1. 2. 1928 hatte  ich G ew icht darauf gelegt, 
in  welchem  V erhä ltn is  die A k tie n  der schuldnerischen 
Gesellschaften umzutauschen waren. M it  dieser A u f
fassung fo lg te  ich der P raxis verschiedener Gesellschaften. 
M an w ird  aber doch w oh l auf das Tauschverhä ltn is kein 
G ew icht legen dürfen, v ie lm ehr die Genußrechte der 
fusionierten Gesellschaft genau so behandeln müssen w ie  
die der aufnehmenden3). Dabei w ird  sich w oh l in  den 
meisten F ä llen  ergeben, daß die übernehmende G esellschaft 
die stärkere und k rä ftige re  is t und daß sich d ie  Rechte 
der A ltbes itze r demnach verbessern. In  denjenigen Fällen, 
in  welchen eine Verschlechterung e in tr itt , w ürde m it § 41 
A u fw G . durch die Spruchstelle geholfen werden können.

Bei dieser Sachlage w ird  es fü r  die meisten G esell
schaften, fü r die eine Fusion überhaupt in Betracht kom m t, 
durchweg ratsam sein, die A ltbesitzgenußrechte zur A b 
lösung zu bringen, solange diese noch n ich t die Q ua litä ts
verbesserung durch die Fusion oder durch die Aussicht 
auf eine solche erfahren haben. Andererseits müssen 
n a tü rlich  auch die Spruchste llen im m er die M ög lichke it 
einer Fusion im  Auge behalten und v ie lle ich t sogar, wenn 
eine solche e rö rte rt w ird , entsprechend § 43 eine V e r
tagung e intreten lassen, wenn der gebotene Prozentsatz 
n ich t genügend der bevorstehenden Verschmelzung sowie 
der Q ua litä t der übernehmenden Gesellschaft Rechnung 
träg t.

A us dem Gesagten erg ib t sich, daß die durch die 
Spruchstellen entschiedenen Fragen einm al durch ein 
reichsgerichtliches U rte il noch im  entgegengesetzten Sinne 
abgeändert werden können und daß sie auf der anderen 
Seite eine beschleunigte T ilgung der Genußrechte häufig 
verh indern. Es w ird  sich aus diesem G runde fragen, ob

3) So auch die Spruchstelle in der z itie rte n  Entscheidung 
über die Fusion.
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v ie lle ich t im  W ege einer V erordnung gemäß § 88 Abs. 2 
A u fw G . durch das Justizm in is te rium  h ie r einm al eine 
endgültige K lä ru n g  der Rechtslage, sodann aber auch eine 
gewisse Verbesserung in der Lage der A ltbes itze r herbei
ge führt werden kann. Jede T ilgung  von A ltbesitzgenuß- 
rechten trä g t dazu bei, das h ie r noch in  besonderer U n 
ruhe befind liche Aufw ertungsprob lem  zur Ruhe zu bringen 
und dam it einen möglichen Schaden von der W irtsch a ft 
abzuwenden, der w e it außer V e rhä ltn is  zu dem h ie r in  
Frage kommenden geringen O b jek t von 59 M illio n e n  
R eichsm ark steht.

Das Schachtelprivileg und der Schuldenabzug.
Von D r. F re ih e rr von W erthern , Berlin.

D ie  Frage, ob eine m it e ine r S chach te lbe te iligung  im  
Sinne des § 27 RBewGes. in  w irts ch a ftlich e m  Zusammen
hang stehende Schuld abzugsfähig is t, bzw . ob Z insen 
aus e ine r solchen Schuld im  H in b lic k  auf § 13 K ö rp e r- 
schafts-S tG es. und § 15 Abs. 1 Z iff. 3 E inkS tG es. vom  
A bzug  auszuschließen sind, rü c k t im m er m ehr in  den 
V o rd e rg run d  des Interesses. Gegen die B e fü rw o rte r der 
A b zu g s fä h ig ke it ha t sich je tz t K ü h n e  in  einem  in  
ju ris tisch -te ch n isch e r H in s ich t fraglos sehr beachtlichen  
A r t ik e l  (St. u. W . 1929 Sp. 735) gewandt, wogegen w iede r 
W e b e r  (D .StZ. 1929 S. 411) in  m ehr auf w ir ts c h a ftlic h e r 
Basis beruhenden A usführungen  W id e rsp ru ch  erhebt.

S ov ie l w ird  feststehen, daß die Frage der A bzugs
fä h ig k e it fü r  d ie Verm ögenssteuer w ie  fü r  d ie K ö rp e r- 
schaftssteuer nu r e in h e itlich  entschieden w erden kann, 
da d ie E in kü n fte  und Ausgaben inne rha lb  eines B e triebs 
verm ögens naturgem äß den w irts c h a ft lic h e n  Zusam m en
hängen der d am it im  Zusammenhang stehenden A k t iv -  
bzw . Passivposten ebenfa lls u n te rlie g e n  müssen.

Im  w esen tlichen  hat das S ch rifttu m  b isher fü n f G ründe 
fü r die A bzugs fäh igke it von in  w ir ts c h a ft lic h e r Beziehung 
zu e iner S chach te lbe te iligung  stehenden Schulden v o r
gebracht.

Zunächst is t geltend gemacht, daß der Fiskus durch 
den Abzug der Schuld keinen Schaden erleide, da ja die 
der Schuld entsprechende Forderung zum steuerbaren 
Vermögen des Forderungsinhabers gehöre.

F e rne r is t da rau f h ingew iesen, daß be i A bzugsfäh ig 
k e i t  de r Schuld  die G esellschaft s teue rlich  dasselbe V e r
mögen besitze, g le ichgü ltig  ob die S chachte lbe te iligung 
au f K re d it  oder durch  B a rka u f e rw orben  w orden  sei. 
D ie  N ich tabzugs fäh igke it der Schuld w ürde  also eine un
g e re ch tfe rtig te  V ersch lech te rung  fü r  die G ese llschaft sein.

W e ite r is t dargelegt, daß die N ich tabzugsfäh igke it 
e ine r Schuld auß ero rden tlich  le ic h t dadurch umgangen 
w erden  könne, daß man die Schuld durch  irgende in  
A rrangem en t fo rm e ll bese itige.

F e rn e r is t ausgeführt, daß d ie W irk u n g  des S chachte l
p r iv ile g s , w enn man die da fü r aufgenom menen Schulden 
n ich t zum A bzug  zulassen w o lle , äußerst beschränkt, v ie l
fach sogar p ra k tis c h  überhaup t aufgehoben w erden w ürde.

E n d lich  w ird  als besonders starkes A rg u m e n t e rw ähnt, 
daß in  den F ä llen , in  denen die Schuld den W e rt der 
S chach te lbe te iligung  übers te ig t, d ie G ese llschaft sich 
um sovie l, als d ie Schuld höher is t als der W e rt der 
S chachte lbe te iligung, sch lechter stehen w ürde , als sie 
ohne das V orhandense in  des S chach te lp riv ilegs s teue rlich  
sich stehen w ürde.

K ü h n e  ha t in  seinem bekannten A u fsa tz  (S teuer 
und W irts c h a ft 1929 Sp. 735) dargelegt, daß die oben
e rw ähn ten  fü n f A rgum en te  m ite inande r v e rw a n d t sind. 
K  ü h n e h ä lt die A rgum en te  aber deshalb n ich t fü r 
s tichha ltig , w e il sie be i je d e r anderen Schuld, die im  
w irts c h a ft lic h e n  Zusammenhang m it s teue rfre ien  V e r
m ögenste ilen stehe, z. B. w enn auf K re d it  eine W ohnungs
e in rich tung  gekau ft w orden sei, ebenfa lls zu trä fen  und 
ebenfa lls vo rgeb rach t w erden könn ten .

D iese A rg u m e n ta tio n  schein t auf den ersten B lic k  
r ic h tig . D ann aber gelangt man doch zu der U eber- 
legung, daß das Gesetz auch dem Sinne nach n ic h t e in 
fach den Satz a u fs te llt, a lle Schulden, die im  Zusam m en
hang m it s teue rfre ien  Gegenständen stehen, seien n ich t 
abziehbar. M an  muß v ie lm eh r in  jedem  Fa lle  die A r t  
der S te u e rfre ih e it un tersuchen und n ich t b loß den gesetzes
technischen, sondern auch den w irts c h a ftlic h e n  Zusam m en
hang festste llen , aus dem heraus die S te u e rfre ih e it der 
be tre ffenden  Gegenstände entstanden ist. D e r V e rg le ich  
m it dem von K ü h n e  gew ählten  Beisp ie l, m it dem auf 
K re d it  gekau ften  H ausrat, h in k t schon gesetzestechnisch 
insofern, als H ausra t nach dem W o rt la u t des §39 RBewGes. 
„n ic h t zum sonstigen Verm ögen gehört". M ith in  sind 
die zur Anschaffung des H ausrats gem achten Schulden 
zw e ife llos  n ich t abziehbar, w e il im  § 47 RBewGes. aus
d rü ck lich  gesagt ist, daß n ich t abzugsfähig Schulden sind, 
sow e it sie in  w ir ts c h a ftlic h e r Beziehung zu Gegenständen 
stehen, die „n ic h t zum Verm ögen im  Sinne dieses Gesetzes 
gehören“ . § 47 gebraucht also genau dieselben W o rte  
w ie  § 39.

D ie  S chach te lbe te iligung  e iner in länd ischen  G ese ll
schaft der im  § 26 Abs. 2 N r. 1 bezeichneten A r t  gehört 
aber s teuerlich  an sich u n zw e ife lh a ft zum B e trie b sve r
mögen der G esellschaft. N ich t nu r die E ingangsw orte  
des § 26 Abs. 1 RBewGes. bestä tigen das, sondern auch 
§ 26 Abs. 2 RBewGes., w o ausd rück lich  e rk lä r t w ird , 
daß alle  Gegenstände, die e iner A k tie n g e se llsch a ft usw. 
gehören, einen gew erb lichen B e trieb  b ilden.

§ 27, der das S chach te lp riv ileg  en thä lt, ände rt daran 
n ichts, sondern bes tim m t led ig lich , daß der W e rt e iner 
den d o rt au fgeste llten  gesetzlichen E rfo rde rn issen  ge
nügenden S chach te lbe te iligung  be i de r M u tte rgese llscha ft 
„außer A nsa tz  b le ib t“ .

D iese Bestim m ung w äre  n ic h t nötig , w enn die 
S chachte lbe te iligungen überhaup t n ich t zum B e triebs 
verm ögen gehörten. G ehö rt aber eine S ch a ch te lb e te ili
gung zum Betriebsverm ögen, und is t sie nu r be i B erech
nung des S teuerw ertes „außer A nsa tz  zu lassen“ , so 
b le ib t doch ih re  Z ugehö rigke it zum B etriebsverm ögen 
an sich bestehen. Dann aber s ind die m it der Schachte l
be te iligung  im  w irts ch a ftlich e n  Zusammenhang stehenden 
Schulden unbed ing t abziehbar. Denn § 28 sch re ib t vor, 
daß „d ie  Schulden von dem R ohverm ögen abzuziehen 
sind, sow e it sie m it der G esam the it oder m it e inzelnen 
T e ile n  des gew erb lichen  B e triebs im  w irts c h a ftlic h e n  
Zusammenhang stehen; n ich t abzugsfähig s ind die im  
§ 47 Abs. 1 N r. 1 a, h bezeichneten S chu lden“ . § 47 
Abs. 1 N r. 1 a, b e rw ähn t nu r die N ich ta b z ie h b a rke it 
der R entenbankbe lastung und der In d u s trie - bzw . A u f
bringungsbelastung, in te re ss ie rt also in  diesem Zusam m en
hänge n ich t.

Das vorstehende E rgebnis is t also a lle in  schon gesetz
technisch zu re ch tfe rtigen , w e il § 27 nu r eine B ew ertungs
vo rs c h r ift, n ich t eine S teue rbe fre iungsvo rsch rift ist. 
K ü h n e  v e r t r i t t  a lle rd ings den le tz te re n  S ta n d p u n k t; 
was er aber zur Begründung da fü r an füh rt, sche in t w enig 
s tich h a ltig  zu sein. K ü h n e  h a t R echt, daß das Gesetz 
in  den §§ 26 Abs. 4, 39, 46 Satz 1 fü r  Gegenstände, 
d ie n ich t zu r S teuer herangezogen w erden  sollen, die 
R edewendung gebraucht, daß sie „n ic h t zum Verm ögen 
gehören“ , und daß das Gesetz an anderen S te llen, in  
denen es die B ew ertung  regeln  w ill,  auch das W o r t 
„B e w e rtu n g “ gebraucht (§§ 31, 40, 44). D iese be iden 
G ruppen b ilden  aber ke ine  P ara lle le , denn d ie  eine 
G ruppe b e tr if f t  d ie B e fre iung  von  Gegenständen von 
der Verm ögenssteuer, d ie andere G ruppe hande lt von 
der B ew ertung  der n ic h t s teue rbe fre iten  Gegenstände. 
D ie  Fä lle  der §§ 26, 39, 46 kann man höchstens den 
be iden w e ite re n  S teuerbe fre iungsfä llen  der §§ 28 und 43 
(S chach te lp riv ileg  und A nsa tz  der A k t ie n  zum halben 
W e rt)  gegenüberstellen. D iese be iden le tz te re n  Fä lle  
sind die einzigen, in  denen von „A n s a tz “ die Rede ist, 
und sind auch die be iden e inzigen Fä lle , w elche dasselbe 
w irts c h a ft lic h e  M o tiv , näm lich  eine E rle ich te ru n g  bzw .
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A b w e h r der sonst e in tre tenden  D oppelbesteuerung, e n t
ha lten. D ie  h ie r p r iv ile g ie r te n  Gegenstände sollen n ich t 
als n ich t vorhanden, als n ich t zum Verm ögen gehörig 
angesehen w erden, sondern sie b le iben  B estand te ile  des 
Betriebsverm ögens, so llen aber nu r ganz bzw . zur H ä lfte  
n ich t „angese tz t“ w erden. W e ite re  W irku n g e n  aus 
dieser A n sa tzvo rsch r ift be i Berechnung und Festste llung 
des übrigen  Betriebsverm ögens s ieht das Gesetz n ich t vor.

A uch  aus der S te llung  des § 27 im  Gesetz kann 
K ü h n e  ke in  A rg u m e n t he rle iten . D ie  ganzen V o r
sch rifte n  über das u n te r K a p ite l B abgehandelte B e triebs 
verm ögen (§§ 26— 33) stehen im  zw e iten  A b s c h n itt des 
Gesetzes, der die U e b e rsch rift „W e r te rm it t lu n g “ träg t.

Ebensowenig g ib t aus der Entstehungsgeschichte des 
§ 27 d ie Tatsache einen A n h a lt, daß der erste Gedanke 
dieser V o rs c h r ift auf § 6 des Zwangsanleihegesetzes 
zu rückzu füh ren  is t. § 6 ha t a lle rd ings den W o rtla u t, 
daß be i Schachte lgesellschaften „d e r W e rt der B e te iligung 
n ich t de r Ze ichnungsp flich t u n te r lie g t“ , ic h  kann n ich t 
einsehen, daß diese V o rs c h r ift n ich t die B ew ertung, 
sondern die S te u e rp flich t rege ln  soll. D ie  Zeichnungs
p flic h t is t ja  e rst das R esu lta t, das je nachdem auf eine 
Bew ertungs- oder S teue rbe fre iungsvo rsch rift zu rückzu 
führen  is t. Es is t dasselbe, als w enn in  einem S teuer
gesetz, w o n ich t gezeichnet, sondern S teuern gezahlt 
w erden, es heißen w ürde, daß der W e rt der Schachte l
be te iligung  „d e r S teuerzah lungsp flich t n ic h t u n te r lie g t“ . 
D iese W endung sagt n ich ts über den G rund  der Befreiung.

Im  übrigen kann  m an den S tre it darum , ob § 27 eine 
S teue rbe fre iungsvo rsch rift oder eine Bew ertungs V o rsch rift 
is t, m it K ü h n e  a. a. O. fü r  müßig ha lten. E ine Be
w e rtu n g svo rsch rift w ir k t  sich gegebenenfalls in  eine, 
ganze oder te ilw e ise , S teuerbefre iung aus, und inso fern  
kann man zw ischen B e w ertungsvo rsch rift und S teuer
b e fre iungsvo rsch rift einen p rak tischen  U n te rsch ied  kaum  
machen. Es muß v ie lm e h r w ie d e rh o lt w e rden : Gesetzes- 
techn ich  is t de r A bzug zu re ch tfe rtigen . D e r ganze S tre it 
um  die Frage, ob die Schuld fü r eine S chachte lbe te iligung 
abziehbar is t oder n ich t, w ü rde  aber vom  falschen Ende 
ausgehen, w enn man ausschließ lich d ie be i S teuergesetzen 
schon an sich auf unsicherem  Boden ruhenden gesetzes
technischen U ntersuchungen maßgebend sein läß t. M an 
muß v ie lm e h r auch untersuchen, auf w elche w i r t s c h a f t 
l i c h e n  G es ich tspunkte  d ie S teuerbefre iung zu rü ckzu 
führen  is t, und muß prü fen , ob es sich um Gegenstände 
handelt, die ih re r w irts c h a ftlic h e n  N a tu r nach, w ie  H aus
ra t usw., s teue rlich  als unbeachtlich , als überhaup t n ich t 
vorhanden, also gewissermaßen als abso lut s teuerfre ie  
Gegenstände anzusehen sind, oder ob es sich um Gegen
stände handelt, d ie zum steuerbaren Verm ögen gehören, 
w ie  A k tie n , d ie  aber in  bestim m ten  su b je k tiven  E in ze l
fä lle n  aus w irts c h a ftlic h e n  G ründen b e i der W e rtb e re ch 
nung n ich t, oder nu r zu einem erm äßigten Betrage an
gesetzt w erden  sollen. D iese G egenstände kann  man 
als re la tiv  s teue rfre i bezeichnen. Danach kann  man fe s t
ste llen, ob der A bzug  der Schuld im  Sinne des § 28 Abs. 1 
oder des § 47 Abs. 2 geboten und  w ir ts c h a ft lic h  gerech t
fe r t ig t is t.

F ü r d ie jen igen Fälle , be i denen der B e trag  der Schuld 
den W e rt de r S chach te lbe te iligung  übers te ig t, w o sich 
also d ie G ese llschaft in fo lge  des S chach te lp riv ilegs 
sch lechter s teht, als w enn das P riv ile g  gar n ich t vorhanden 
w äre, is t auch der G edanke aufgetaucht, den T e il der 
Schuld, der über den W e rt de r S chach te lbe te iligung  
hinausgeht, fü r  abzugsfähig zu e rk lä ren . Z u r Begründung 
w ird  ( K ü h n e  a. a. O. Sp. 741) darauf verw iesen, daß 
der T e ilb e tra g  der Schuld, de r durch  den W e rt des 
A k tiv u m s  n ic h t gedeckt is t, als n ich t in  w ir ts c h a ftlic h e r 

1 Z1 j  Un^ zu dem be laste ten  Gegenstand stehend, sondern 
als das gesamte Verm ögen be lastend vo rs te llb a r ist. 
Dazu is t zu e rw ide rn , daß es n ich t gut vo rs te llb a r ist, 
die krage, ob eine Schuld ganz oder te ilw e ise  zu einem 
bestim m ten Gegenstand in  w ir ts c h a ft lic h e r Beziehung 
stent, von dem je w e ilig  wechselnden W e rt des Gegen
stands abhängig zu machen. D ie  A b zu g s fä h ig ke it kann

doch n ich t, sei es ganz oder te ilw e ise  von dem w echseln
den B e trag  de r Schuld oder von dem je w e ilig  be i der 
s teuerlichen  B ew ertung  anzusetzenden W e rt der B e te ili
gung abhängig gem acht w erden. D a die Bete iligung 
nach der ausd rück lichen  V o rs c h r ift „außer A nsa tz " zu 
lassen ist, so kann sich auch ke in  Ueberschuß der Schuld 
durch  V e rg le ichung  m it dem W e rt de r B e te iligung  e r
geben, denn ein solches E rgebnis se tzt den „A n s a tz “ 
voraus. In te ressan t ist, daß K ü h n e  seine gegenteilige 
Auslegung als „zu  ve rnün ftigen  Ergebnissen fü h re n d “ 
beze ichnet, was doch n u r bedeuten kann, daß nach 
seiner A n s ic h t die D urch füh rung  der A bzugsverw e igerung 
b is in  die le tz te n  Konsequenzen eben n ic h t „zu  v e r
nün ftigen  Ergebnissen fü h r t “ .

D e r I. Senat des Reichsfinanzhofs h a t in  seinem be
kann ten  G u tach ten  vom  13. A p r i l  1928 (R FH  23, 223) 
be i E rö rte ru n g  der Frage, w ie  die auf der n ic h t v o ll
gezahlten A k t ie  ruhende V e rp flich tu n g  des A k tio n ä rs  
zu r V o llzah lung  zu behandeln is t, e inen ganz ähn lichen 
S achverha lt entschieden. E r h a t dabei ausgeführt, daß 
die V o llza h lu n g sve rp flich iu n g  v o ll abzugsfähig ist, auch 
dann, w enn sie den n u r zu r H ä lfte  anzusetzenden S teuer
w e rt de r A k t ie  übersteigt.. D er R e ichsfinanzhof w e is t 
m it R echt da rau f h in, daß die steuerliche  E inbuße da
durch  ausgeglichen w ird , daß die G esellschaft ih re rse its  
die Forderung  gegen den A k t io n ä r  auf V o llzah lung  als 
A k tiv u m  zu vers teue rn  h a t und fü h r t zu dem Gedanken, 
die V e rp flich tu n g  zur V o llzah lung  be im  A k t io n ä r  n u r bis 
zur Höhe des fü r  d ie Verm ögenssteuer anzusetzenden 
ha lben S teuerkursus der A k t ie n  abzuziehen, folgendes aus:

„D a m it w ü rde  aber d ie A u sw irku n g  des zur 
Abschw ächung der D oppelbesteuerung e ingeführten  
B ew ertungsp riv ilegs  in so w e it bese itig t, und da fü r 
läß t sich eine R ech tfe rtigung  aus dem Gesetze n ich t 
entnehm en. Es könn te  n u r geschehen, w enn § 47 
Abs. 2 RBewGes. e ingre ifen  w ürde. Nach dieser 
V o rs c h r ift sind n ich t abzugsfähig Schulden und 
Lasten, sow e it sie in  w ir ts c h a ft lic h e r Beziehung zu 
Gegenständen stehen, die n ich t zum Verm ögen im  
Sinne dieses Gesetzes gehören. Es läß t sich aber 
nun keineswegs sagen, daß die m it de r E inzahlungs- 
V e rp flich tung  be laste ten  W e rtp a p ie re  n ich t oder nur 
te ilw e ise  zum Verm ögen des S teue rp flich tigen  ge
hörten. Sie gehören v ie lm e h r ganz dazu, n u r w erden 
sie fü r d ie S teuer n ie d rig e r b e w e rte t, als es ohne 
die V o rs c h r ift des § 43 der F a ll sein w ürde. Des
ha lb  eine m it ihnen in  w ir ts c h a ft lic h e r Beziehung 
stehende Schuld ode r Las t n ich t v o ll zum A bzug  zu 
bringen, is t re ch tlich  n ich t zu begründen. A uch  
w ir ts c h a ft lic h  is t eine solche E inschränkung  des A b 
zugs n ic h t g e re ch tfe rtig t, da die entsprechende F o rd e 
rung im  Verm ögen des G läubigers v o ll de r Besteuerung 
u n te r lie g t.“

D ieser Begründung is t n ich ts h inzuzufügen.
D ie  vorstehenden D arlegungen le ite n  über zu der 

Frage, v/ie  die Z insen fü r  Schulden, die im  w ir ts c h a ft
lichen  Zusammenhang m it S chachte lbe te iligungen stehen, 
be i K örperscha ftss teuerveran lagungen  zu handhaben sind.

§ 13 K örpS tG es. § 15 Abs. 1 N r. 3 E inkS tG es. be 
stim m t, daß Schuldzinsen, die in  w irts ch a ftlich e m  Z u
sammenhang m it den „ fü r  d ie E inkom m ensteuer außer 
B e tra ch t b le ibenden “ E in k ü n fte n  stehen, n ich t abzugs
fäh ig  sind. K ü h n e  lie s t aus dieser Fassung als z w e ife l
los heraus, daß h ie r zum U n te rsch ied  vom  R eichs
bew ertungsgesetz es ganz k la r  sei, daß die Z insen e iner 
m it e ine r S chach te lbe te iligung  im  w irts c h a ft lic h e n  Z u
sammenhang stehenden Schuld n ich t abzugsfähig sind. 
Das sche in t m ir  aber noch keineswegs ausgemacht zu 
sein. „A u ß e r B e tra ch t b le ib e n “ kann  n ic h t dasselbe be
deuten, w ie  „außer A n sa tz “ b le iben, sondern is t fü r  E in 
kü n fte  in  A nw endung zu bringen, die übe rhaup t n ich t 
zum steuerbaren E inkom m en gehören, d ie fü r  die E in 
kom m ensteuer ganz außer B e tra ch t b le iben. A uch  bei 
den E inkom m ensarten  des E inkom m ensteuergesetzes und
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des Körperschaftssteuergesetzes w ird  man näm lich  be i 
w ir ts c h a ft lic h e r B e trach tung  finden, daß die Tatsache 
der S te u e rfre ih e it bes tim m te r E in k ü n fte  auf verschiedene 
G ründe zu rückzu füh ren  ist, daß es auch h ie r abso lut 
s teue rfre ie  und re la tiv  s teue rfre ie  E in kü n fte  g ib t. Im  
E inkom m ensteuergesetz is t im  § 6 zunächst zum A u s
d ru ck  gebracht, w elche E in kü n fte  als solche der Be
steuerung unterliegen. D ann is t in  den §§ 26, 29, 35, 
36, 37, 38, 40, 44 aufgezählt, was zu den E in kü n fte n  der 
je w e ilig  e rw ähnten  e inzelnen E inkom m ensart gehört. In  
den §§ 6 Abs. 3, 36 Abs. 2 und 3 is t dann be isp ie ls
weise au fgeführt, was n i c h t  zum E inkom m en bzw . zu 
den e rw ähnten  E inkom m ensarten  gehört. W e ite r  is t im  
§ 27 gesagt, was be i E rm itt lu n g  der E in kü n fte  aus Land- 
und F o rs tw irts c h a ft e inzubeziehen is t, in  §§ 30, 37 Abs. 2, 
38 Abs. 2 was auch als E in kü n fte  der d o rt bezeicfm eten 
A r t  zu ge lten hat, im  § 35 Abs. 2 was als E in kü n fte  
aus se lbständiger B e ru fs tä tig k e it anzusehen is t. W e ite r 
is t im  § 41 und § 42 dargelegt, w e lche E in k ü n fte  aus 
Veräußerungsgeschäften der Besteuerung unterliegen.

Im  § 10 des K örperschaftssteuergesetzes sind in  
g le icher W eise d ie E in kü n fte  aufgezählt, die der Be
steuerung nach dem K örperschaftssteuergesetz un terliegen.

In  den säm tlichen angeführten F ä llen  hande lt es 
sich, w ie  m an schon sehen kann, um d ie  Um grenzung 
der E in kü n fte , d ie als solche s te u e rp flich tig  sind und 
fü r  die E inkom m ensteuer bzw , K ö rpe rscha ftss teue r in  
B e tra ch t kom m en. Das G egenstück dazu b ild e n  d ie 
jen igen E in kü n fte , d ie als solche übe rhaup t ke ine  E in 
kü n fte  im  Sinne des Steuergesetzes sind, sondern fü r  
die S teuer außer B e tra ch t b le iben.

Schulden, die m it solchen E in kü n fte n  im  w ir ts c h a ft
lichen  Zusammenhang stehen, so llen nach § 15 Abs. 1 
N r. 3 E inkS tG ese tz  n ich t abzugsfähig sein. Das is t 
gesetzestechnisch ve rs tänd lich  und auch w ir ts c h a ft lic h  
be rech tig t.

N un g ib t es aber noch E in kü n fte , die an sich 
zw e ife llo s  zu den s teuerbaren E in k ü n fte n  gehören und 
fü r  die E inkom m ensteuer in  B e tra ch t komm en. Sie 
so llen aber in  e inze lnen Fä llen , w enn bestim m te ko n k re te  
Tatbestände vorliegen , die aber m it dem e igentlichen  
C h a ra k te r der E in kü n fte  n ich ts  zu tun  haben, von der 
S teuer b e fre it sein. H ie r hande lt es sich um eine re la tiv e  
S teuerbefre iung, die n ich t in  der A r t  de r be tre ffenden 
E in k ü n fte  begründe t ist, sondern in  dem Zusammenhang 
d ieser E in kü n fte  m it deren w irts ch a ftlich e m  S te u e rta t
bestand w u rze lt. B e isp ie le  h ie r fü r  s ind die im  § 8 E in k .- 
StGes. au fge führten  Fä lle . H ie r gebraucht das Gesetz 
die W o rte : „B e i E rm itt lu n g  des E inkom m ens b le iben  
a u ß e r  A n s a t z ; “ M it  denselben W o rte n  w erden  im  
§ 1 1  K örpS tG es. eine Reihe von E in kü n fte n  angeführt, 
d ie  an sich den C h a ra k te r s teuerbare r E in kü n fte  haben, 
aber aus bestim m ten G ründen su b je k tiv e r N a tu r außer 
A nsa tz  b le iben  sollen. H ie r sind u n te r Z iffe r 3 auch 
die E in kü n fte  au fge führt, d ie E rw erbsgese llschaften  aus 
A k tie n b e te ilig u n g e n  zufließen, w e lche den d o rt aufge- 
s te llte n  Voraussetzungen entsprechen. Das sind die 
sogenannten Schachte lbete iligungen.

W ie  man sieht, is t die S teuerbefre iung der E in kü n fte  
aus S chachte lbe te iligungen im  Körperschaftssteuergesetz 
m it genau denselben W o rte n  („außer A nsa tz  zu 
lassen“ ) w ie  im  § 27 des Reichsbewertungsgesetzes die 
S teuerbe fre iung  des S chach te lbe te iligungskap ita ls  aus
gesprochen.

D er K om m enta r von  E v e r  s , Bern. 4 zu § 11 K ö rp .- 
StGes. be to n t h ie rzu  noch, daß der A u sd ru ck  „außer 
A nsa tz  lassen“ in  den F ä llen , in  denen gemäß § 7 A bs. 2 
Z iff. 1 im  Zusam m enhalt m it § 13 E inkS tG es. der Be
standsverg le ich  maßgebend is t, d ie b e fre ite n  E in kü n fte  
n ic h t von vo rnhe re in  außer A nsa tz  b le iben  können, 
sondern vom  e rm itte lte n  G ew inn  abgesetzt w erden 
m üssen.VJJedenfalls geht auch E v e r s  danach davon 
aus, daß d ie be fre ite n  E in k ü n fte  auch s teue rlich  v o r
handen sind, in  der s teuerlichen  B ilanz  als B estand te il 
des nach s teuerlichen  Regeln festzuste llenden S teuer

gew inns zum A u sd ru ck  kom m en und nu r auf G rund  des 
besonderen P riv ilegs  von dem e rm itte lte n  G ew inn  w iede r 
abzusetzen sind.

Besonders d e u tlich  w ird  der B e g riff des „ in  A nsatz 
b ringen “ bzw . „außer A nsa tz  lassen“ auch im  § 43 
E inkS tG es., w o  vorgeschrieben is t, daß be i E rm itt lu n g  
des Gew innes und des Verlustes be i Veräußerungsge
schäften als E innahm en der Veräußerungspreis und als 
Ausgaben neben den W erbungskosten der A nschaffungs
pre is  a n z u s e t z e n  is t. H ie r s ieh t man, daß das 
Gesetz u n te r dem „anse tzen" nu r eine rechnungsmäßige 
M a n ip u la tio n  ve rs teh t, d ie m it der Frage, was zum E in 
kom m en gehört und was be im  E inkom m en außer B e trach t 
zu b le iben  hat, n ich ts  zu tun  hat.

S pezie ll be i den b e fre ite n  E in kü n fte n  aus S chachte l
be te iligungen, d ie ja  nu r im  Bereiche e iner E rw e rb s 
gesellschaft nach § 4 Abs. 1, 3 K örpS tG es. oder eines 
B etriebes im  Sinne des § 2 N r. 3 K örpS tG es. Vorkom m en 
können, s ind d ie E in kü n fte , die eine G esellschaft aus 
e iner S chachte lbe te iligung hat, ebenso das K a p ita l selbst, 
B es tand te il ih res B etriebsverm ögens und sind in  der 
ein e inhe itliches Ganzes b ildenden  A u fs te llu n g  der Be
triebse innahm en und Betriebsausgaben m it en tha lten .

Bei Festste llung des Steuergew innes b ild e n  diese 
E in kü n fte  nu r einen R echnungsfakto r und w erden  erst 
auf G rund e iner besonderen, w irts c h a ftlic h e n  E r
wägungen dienenden B e fre iungsvo rsch rift w ie d e r abge
setzt. Sie b le iben  „außer A n sa tz “ aber keineswegs 
„außer B e tra c h t“ , denn in  le tz te re m  Fa lle  w ürden  sie 
n ich t nach träg lich  abgesetzt w erden können.

Es ersche in t daher w eder gesetzestechnisch noch 
w ir ts c h a ft lic h  g e re ch tfe rtig t, die Z insen e iner m it der 
S chachte lbe te iligung in  w irts ch a ftlich e m  Zusammenhang 
stehenden Schuld, die zunächst als zum B etriebsverm ögen 
gehörige Schuldzinsen in  dem e rm itte lte n  G ew inn  als 
R echnungsfaktor en tha lten  sind, dann aber aus sub jek
tive m  G runde abgesetzt w erden, bloß deshalb aus dem 
Zusammenhang herauszureißen und fü r n ich t abzugsfähig 
zu e rk lä ren , w e il sie m it E in kü n fte n  Zusammenhängen, 
d ie auf G rund  e iner S p e z ia lvo rsch rift außer A nsatz 
b le iben.

Das zu einem ähn lichen S achverha lt ergangene U r te il  
des Reichsfinanzhofes vom  11. 7. 1928 —  V I. A . 669. 27 
(R S tB l. 1928 S. 312), welches die Z insen fü r  ein zum 
E rw e rb  von A k tie n  aufgenommenes B ankdarlehn  fü r 
n ich t abzugsfähig e rk lä rt, be finde t sich m it obigen A u s 
führungen vo llkom m en im  E ink lang . D e r R eichsfinanzhof 
geht davon aus, daß die A k tie n , fa lls  sie n ich t innerha lb  
der D re im o n a ts fr is t nach § 42 E in kS tG . v e rk a u ft werden, 
a u c h  als Q uelle  n ich t s teuerbare r Verm ögens Verrech
nungen anzusehen seien und die Schuldzinsen also in  
w irts ch a ftlich e m  Zusammenhänge m it n ich t steuerbaren 
E in kü n fte n  ständen, sow e it die Schuldzinsen n ich t- erst 
nach dem V e rka u f der A k t ie n  fä llig  w ürden. W ir  haben 
oben gesehen, daß nach § 42 als der Besteuerung u n te r
liegende E in kü n fte  nu r solche aus Veräußerungsgeschäften 
sind, die inne rha lb  der D re im o n a ts fr is t g e tä tig t w orden  
sind. A lle  n ich t da ru n te r fa llenden  Veräußerungen 
gehören n ich t zu dem E inkom m en aus Veräußerungen, 
b le iben  also fü r d ie E inkom m ensteuer außer B etrach t, 
n ich t e tw a : außer A nsatz. Sie ge lten be i de r V e r
anlagung e in fach als n ic h t vorhanden, sind also absolut, 
n ich t re la tiv  s teuerfre i.

Im  S ch rifttu m  is t auch die Frage e rö r te r t w orden, w ie  
es zu ha lten  sei, w enn der W e rt der S chachte lbe te iligung 
n ie d rig e r als der B e trag  der da fü r aufgenommenen 
Schuld is t bzw . w enn die Schuldzinsen die E in kü n fte  
aus der B e te iligung  überste igen.

F ü r d ie Verm ögenssteuer h a t schon K ü h n e  (a. a. 0 . 
Sp. 741) ausgeführt, daß der über den W e rt der B e te iligung  
hinausgehende S chuldbetrag als n ich t in  w ir ts c h a ft lic h e r 
Beziehung zu einem s teue rbe fre iten  Gegenstand stehend, 
sondern das gesamte Verm ögen be lastend in  A bzug  zu 
b ringen  sei, und sich auf §§ 28, 47 RBewGes. gestü tzt. 
H ie rzu  is t be re its  oben S te llung  genommen w orden. F ü r
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das E inkom m ensteuerrech t bzw . K ö rpe rscha ftss teue r
re ch t h a t der R e ichsfinanzho f anhand des W o rtla u te s  
des § 15 Abs. 1 N r. 3 in  se iner Entscheidung vom  19.12.1928 
V I. A . 1503/28 (R S tB l. 1929 S 140) Schuldzinsen fü r 
A k tie n e rw e rb  in so w e it fü r  abzugsfähig e rk lä rt, als sie 
die im  g le ichen S teue rabschn itt bezogenen D iv idenden  
aus den e rw orbenen A k t ie n  n ic h t überste igen. In  dem 
entschiedenen F a lle  lag aber die Sache inso fe rn  anders, 
als den Schuldzinsen u n zw e ife lh a ft m it ihnen in  w ir t 
schaftlichem  Zusammenhang stehende te ils  s teue rp flich tige  
te ils  s teue rfre ie  E innahm en gegenüberstanden. Dagegen 
is t fü r den d ie E in kü n fte  aus e iner S chachte lbe te iligung 
überste igenden T e il de r Z insen e iner dam it im  Zusammen
hang stehenden Schuld e in w ir ts c h a ft lic h e r Zusammen
hang m it bestim m ten  anderen s te u e rp flich tigen  E innahm en 
n ich t fes ts te llba r, sondern man muß davon ausgehen, daß 
der überschießende T e il der Z insen denselben w ir ts c h a ft
lichen  Zusammenhängen w ie  der übrige  T e il der Z insen 
u n te r lie g t. D enn die Frage, ob ein w ir ts c h a ftlic h e r Zu
sammenhang fü r  bestim m te E in kü n fte  oder Ausgaben 
gegeben is t oder n ich t, läß t sich n ich t als Rechen
exem pel lösen, sondern is t eine fü r den ganzen Posten 
e in h e itlich  zu bean tw ortende  Tatbestandsfrage.

D a m it e rh e llt, daß die bekannten, h ie r n ich t näher 
auszuführenden u n b illig e n  w irts c h a ft lic h e n  Ergebnisse, 
w elche die A b lehnung  des Abzuges von in  w irtsch a ftlich e m  
Zusammenhang m it e ine r S chachte lbe te iligung stehenden 
Schulden schon an sich zu r Folge hat, in  besonderer 
Schärfe au ftre ten , w enn die Schulden bzw . Schuldzinsen 
höher sind als die S chachte lbe te iligung bzw. die E in 
kü n fte  daraus. Schon diese Konsequenz so llte  diejenigen, 
w elche den obigen gesetzestechnischen Darlegungen 
n ich t fo lgen w o llen , zu r B eu rte ilung  der Frage der 
A b zugs fäh igke it nach w irts c h a ft lic h e n  G esich tspunkten  
veranlassen.

29. Ordentliche Generalversammlung des 
Centralverbands des Deutschen Bank- und 

Bankiergewerbes.

A m  12. D ezem ber 1929, nachm . 4 %  U h r, fand  
zu B e r lin  u n te r  V o rs itz  von  Geh. J u s tiz ra t P ro f. 
D r. R i e s s e r  d ie  29. o rd e n tlic h e  G e n e ra lv e r
sam m lung des C e n tra lve rb a n d s  des D eu tschen  B a n k - 
und  B a nk ie rg ew e rb e s  s ta tt.

D e r  V e rsam m lung  lag  zunächst d e r im  B a n k - 
A rc h iv  vom  1. D ezem ber 1929 v e rö ffe n tlic h te  
B e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r b a n d s t ä t i g k e i t  
s e i t  d e r  l e t z t e n  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
zu r E rö rte ru n g  und  G enehm igung  vo r.

Z um  a llgem e inen  (fina nzp o litische n ) T e il des G e
sch ä ftsbe rich ts  fü h rte  D r. G eorg  S o l m s s e n ,  
V o rs ta n d s m itg lie d  d e r D eu tschen  B a n k  und  D is - 
co n to -G ese llsch a ft, B e r lin , aus, daß sich se it der 
V e rö ffe n tlic h u n g  des G e schä ftsb e rich ts  d u rch  B e 
kann tgabe  des F ina nzp ro g ra m m s d e r R e ich s 
reg ie run g  e ine neue fin a n z p o litis c h e  Lage ergeben 
habe. Z u  d iese r Lage S te llu n g  zu nehm en sei d ie  
heu tige  G e ne ra lve rsam m lu n g  v e rp f lic h te t.  E r  
sch lug  d e r V e rsam m lung  d ie  A n na h m e  n ach 
s tehender E n tsch ließ ung  v o r :

„ I .  D e r  Y o u n g -P la n  m it  d e r in  ih m  v o r 
gesehenen U e b e rp rü fu n g s m ö g lic h k e it b ild e t im  
F a ll se iner A nnahm e  d ie  G rund lage  d e r w e ite re n  
Z u k u n ft d e r deu tschen  W ir ts c h a ft  in  a ll  ih re n  
V e rzw e igungen . Seine A nnahm e  w ird  D e u tsch 
la n d  zu dem  V e rsuch  v e rp flic h te n , d ie  in  ihm  
vo rgesch riebenen  L e is tu ng en  b is  zu r äußersten 
G renze  des M ö g lic h e n  zu e rfü lle n . D a  diese

L e is tu ng en  vo n  d e r W ir ts c h a ft  a u fzub ringen  
sind, so ka n n  die p o litis c h e  V e ra n tw o rtu n g  fü r  
seine A nnahm e  n u r dann übe rnom m en w erden , 
w en n  s ichere  G e w ä h r fü r  d ie  a lsba ld ige  V e r 
w irk lic h u n g  eines F inanzp rog ram m s besteht, 
u n te r  dem  d ie  W ir ts c h a ft  re n ta b e l a rb e ite n  
kann . D azu  g eh ö rt n ic h t b loß  eine Senkung 
d e r E in ko m m e n s te u e r und  d e r R ea ls teuern , 
sondern  auch eine B e fre iu n g  d e r K a p ita l
aufnahm e und  des K a p ita lv e rk e h rs  von  p ro h ib i-  
t iv e n  B e lastungen. Das geste rn  bekanntgegebene 
F in a n zp ro g ra m m  d e r R eg ie rung  b le ib t h in te r  
b e re c h tig te n  E rw a rtu n g e n  d e r W ir ts c h a ft  w e it  
z u rü c k  und  lä ß t eine R e ihe  w ic h tig s te r  F o rd e 
rungen  u n e r fü ll t ;  v o llk o m m e n  unm ög lich  is t d ie  
B e sch rä nku ng  des W e g fa lls  d e r K a p ita le r tra g 
s te ue r au f N euem issionen  fe s tv e rz in s lic h e r W e rte  
u n te r  A ussche idung  d e r a lte n  E m iss ionen  und 
d e r D iv id e n d e n w e rte . W e n n  auch in  d iesem  
P rog ram m  w en igstens d e r A u s d ru c k  des W ille n s  
z u r B e sch re itun g  eines R e fo rm w eges e rb lic k t  
w e rd e n  kann , w e lc h e r  d ie  M ö g lic h k e it  d e r 
K a p ita ln e u b ild u n g  und  des w ir ts c h a ft lic h e n  
A u fs tie g s  e rö ffn en  so ll, so is t das Z ie l dieses 
W eges doch n u r  m it  M aßnahm en u ng le ich  w e it 
gehendere r A r t  e rre ic h b a r. E rs te  und  u n e rlä ß 
lich e  V o rausse tzung  h ie r fü r  is t, daß m it  dem 
b ish e rige n  V e rfa h re n , d ie  E ta ts  d e r ö ffe n tlic h e n  
H au sha lte  vo n  d e r A usgabese ite  h e r a u fzu 
bauen, gebrochen  w ird  und  d ie  m it  den N o t
w e n d ig k e ite n  d e r W ir ts c h a ft  in  E in k la n g  ge
b ra c h te n  E innahm en  zum  a lle in ig e n  G radm esser 
d e r zu lässigen A usgaben  gem acht w e rden , d a m it 
das R e ich  n ic h t w ie d e r  in  e ine Kassennotlage  
k o m m t, w ie  d ie, u n te r  w e lc h e r es heu te  le id e t. 
D ie  bestehenden schw ebenden S chulden d u rch  
K o n s o lid a tio n  o de r A b d e cku n g  zu bese itigen , 
is t d ie  v o rd r in g lic h s te  A u fg ab e  auch im  In te resse  
d e r deu tschen  W ir ts c h a ft .

I I .  In  w e lch em  U m fange  es m ög lich  se in 
w ird , d ie  au fkom m enden  E innahm en  in  das 
A u s la n d  zu tra n s fe rie re n , h än g t in  e rs te r L in ie  
vo n  d e r B e re itw i l l ig k e it  dieses A us lands  zu r 
A u fn ah m e  deu tsche r E rzeugnisse  ab. D a die 
H öhe  des deu tschen  E x p o r ts  in  d e r S te llu n g 
nahm e u nse re r E x p o r t lä n d e r  ih re  G renze 
fin d e t, m uß ve rsu ch t w e rden , unseren  e igenen 
Im p o r t herabzuse tzen. A nges ich ts  d e r G röße 
und  d e r dauernden  Zunahm e des N ah rungs
m itte lim p o rts , d e r heu te  an v ie r  M il l ia rd e n  M a rk  
h e ra n re ic h t und  d aue rnd  w äch s t, is t s ich auch 
das B a nkg e w e rb e  d e r W ic h t ig k e it  d e r D u rc h 
fü h ru n g  eines A g ra rp ro g ra m m s bew uß t, w e lches 
au f das Z ie l d e r a llm ä h lich e n  E rlangung  d e r 
N a h ru n g s fre ih e it D eu tsch lands g e r ic h te t is t, 
von  w e lc h e r d ie  E rlan gu ng  d e r p o litis c h e n  
U n a b h ä n g ig ke it w e se n tlich  abhängt.

I I I .  N eben  d e r Schaffung d e r inn e re n  V o r 
aussetzungen fü r  d ie  D u rc h fü h ru n g  des Y oung - 
P lans in n e rh a lb  d e r G renze des w ir ts c h a f t l ic h  
M ö g lich e n  e rw a r te t das B a n kg e w e rb e  abe r 
auch, daß n ic h t d u rch  neue Zugeständnisse die 
unserem  Lande  ob liegenden  Le is tu ng en  ü be r 
den R ahm en des Y oung -P lans  h inaus e rw e ite r t  
w erden .

W e rd e n  diese E rw a rtu n g e n  e r fü l l t  und  w ird  
se itens d e r v e ra n tw o rt lic h e n  S te lle n  schne ll
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gehande lt, so bes teh t d ie  H o ffnu ng  au f eine 
neue E n tw ic k lu n g  d e r deu tschen  "W irts c h a ft, 
d ie  es g e s ta tte t, auch den In te ressen  d e r 
G lä u b ig e rlä n d e r im  R ahm en des w ir ts c h a f t l ic h  
M ö g lich e n  ge rech t zu w e rd e n  und  du rch  
B ese itigung  d e r F o lgen  des W e ltk r ie g s  den 
W e ltfr ie d e n  zu be fe s tige n .“

B a n k ie r  Hans A  r  n h o 1 d , i. Fa. G ebr. A rn h o ld , 
D re sde n -B e rlin , u n te rs tü tz te  den A n tra g  au f A n 
nahm e d ieser E n tsch ließung  m it  k u rz e r Begründung, 
in  d e r e r besonders hervo rhob , daß das in  der E n t
sch ließung ü be r die N o tw e n d ig k e it e ine r Behebung 
der Kassennotlage des R eichs Gesagte auch fü r  die 
Kassenlage der L än de r und  G em einden und  fü r  die 
K o n so lid a tio n  oder A b d e cku n g  ih re r  schwebenden 
Schulden zu ge lten  habe.

Nam ens des V ors tands e rk lä r te  W ir k l.  L ega tions
ra t D r. F r i s c h ,  V o rs ta n d sm itg lie d  d e r D resdner 
B ank, dessen E in ve rs tä nd n is  m it d e r E ntsch ließung, 
w e lche  d a ra u fh in  e ins tim m ig  angenom m en w urde .

Zum besonderen T e il des Geschäfisberichts machte sodann 
Rechtsanwalt B e r n s t e i n  ergänzende Ausführungen, in  denen 
er u, a. hervorhob, daß sich das W ettbewerbsabkom m  en m it 
den Spitzenverbänden der Sparkassen und Genossenschaften 
gut bewährt habe. Die genannten Verbände seien allen an sie 
weitergegebenen Beschwerden über Zuwiderhandlungen in 
loya le r und w irksam er W eise nachgegangen, ebenso sei seitens 
der Bankorganisation im  umgekehrten Falle m it W ettbew erbs- 
bescbwerden der Organisationen der Sparkassen und Genossen
schaften verfahren worden. A lle rd ings habe der Centra lver
band n ich t anerkennen können, daß die Hereinnahme von 
Spargeldern gegen Ausgabe sogenannter S p a r s c h e i n e  
seitens einzelner seiner M itg lied e r fü r die Sparkassenorganisation 
einen Grund zu berechtig ter Beschwerde darstelle. Bei dem 
Sparschein handele es sich led ig lich  um eine unter 
vie len technischen Formen des Depositen- und Spargeschäfts. 
E in Grund zur Beschwerde über die Anwendung dieser Form 
wäre nur dann gegeben, wenn eine Vereinbarung zwischen 
Banken und Sparkassen über eine A rbe its te ilung  bestünde, auf 
G rund deren die Sparkassen auf den Betrieb bankmäßiger Ge
schäfte, die Banken auf dien Betrieb des Spargeschäfts ve r
z ichtet hätten. D ie Verhandlungen über eine solche A rb e its 
teilung seien jedoch bereits vo r dem Abschluß des W e tt
bewerbsabkommens gescheitert, und zwar infolge mangelnder 
B e re itw illig ke it der Sparkassenorganisation zur Annahme der 
bezüglichen Vorschläge der Bankenorganisation. Die Spar
kassen könnten sich angesichts des geringen Interesses, welches 
sie s. Zt. fü r die von den Banken vorgeschlagene A rb e its 
teilung an den Tag gelegt hätten, n ich t darüber beschweren, 
daß die Banken das Spargeschäft nunmehr in  gleicher Weise 
pflegten, w ie dies seitens der anderen Gruppen des K re d it
gewerbes geschehe,

Rechtsanwalt B e r n s t e i n  erwähnte in  diesem Zu
sammenhang auch, daß die Deutsche Sparkassenzeitung un
längst zum Ausdruck gebracht habe, daß in der Presse über 
Zusammenbrüche von Bankfirm en zurückhaltender berich te t 
worden sei, als über gleichartige Vorkommnisse bei Sparkassen 
und Kommunalbanken. Dieser V o rw u rf gegenüber der Presse 
sei insofern unbegründet, als auch über Insolvenzen von Bank
firm en vie lfach in außerordentlich sensationeller Aufmachung 
berich te t worden sei. Durch w iederkehrende M itte ilungen  
über den gleichen F a ll sei bei dem oberflächlichen Leser der 
E indruck hervorgerufen worden, als ob es sich um v ie l zahl
reichere Fälle handele, als sie tatsächlich vorgekommen sind; 
dieser E indruck sei auch noch dadurch ve rs tä rk t worden, daß 
m der Presse von Bankzusammenbrüchen in  solchen Fällen 
gesprochen worden sei, be i denen es sich um Gelldverleiher 
und ähnliche n ich t dem Bankgewerbe zuzurechnende U n te r
nehmer oder um solche F irm en gehandelt habe, vo r denen der 
Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes 
bereits ö ffen tlich  gewarnt hatte. Im  übrigen habe die O effent- 
I ichke it an Verlusten und Zusammenbrüchen bei öffentlichen 
Bankunternehmen in der T a t ein größeres Interesse, als bei 
privaten ; in letzterem  Falle kämen als Geschädigte ledig lich 
solche Personen in  Betracht, welche aus freien Stücken eine 
Bankverbindung m it dem. zahlungsunfähig gewordenen U n te r
nehmen eingegangen sind, während be i öffentlichen Bankunter- 
nehmungen im gleichen Falle die Gesamtheit der Steuerzahler

geschädigt sei, die gegenüber diesen Unternehmungen sozusagen 
eine Zwangsgenossenschaft m it unbeschränkter H a ftp flich t bilde.

D em nächst w u rde  der G eschä ftsb e rich t ge
nehm ig t. B e i den W a h le n  zum  Ausschuß gemäß § 7 
der Verbandssatzung  w u rden  neu in  den Ausschuß 
g ew äh lt; K o m m e rz ie n ra t S c h m i d ,  i. Fa. F r ie d r  
Schm id  &  Co., A ugsburg , O tto  K a u f m a n n ,  i. Fa 
Sal. O ppenhe im  jr. &  Cie., K ö ln , S. S c h o e n -  
b e r g e r ,  i. Fa. S. Schoenberger &  Co., B e rlin , 
K o n su l D r. R . M a ro n , i. Fa. B o nd i &  M a ro n , D resden  
und M . G  o 1 d s t  e i  n  , i. Fa. H . A . Jonas Söhne 
&  Co., H am burg .

In  der de r G enera lve rsam m lung  vorausgetfan- 
genen Ausschußsitzung  e rfo lg te  d ie W ie de rw a h l^de s  
b isherigen  V o rs tands; neu in  den V o rs tan d  w urde  
K o nsu l W . M e y e r ,  i. Fa. G eorge M e y e r, LeiozifS 
gew äh lt.

Gerichtliche Entscheidungen.

I. Bürgerliches Recht.
Zu § 242 BGB.

D i e E r b e n  h a n d e l n  w i d e r  T r e u  u n d G l a u b e n ,  
w e n n  s i e  d i e  U n w i r k s a m k e i t  v o n  H a n d l u n g e n  
i h r e s  i n f o l g e  G e i s t e s k r a n k h e i t  g e s c h ä f t s -  
u n f ä h i g  g e w e s e n e n  E r b l a s s e r s  g e l t e n d  
m a c h e n ,  d i e  s i e  d i e s e n  i n  K e n n t n i s  s e i n e r  
G e s c h ä f t s u n f ä h i g k e i t  v o r n e h m e n  l i e ß e n .  D e r  
G e g n e r  k a n n  d a h e r  i h r e m  V e r l a n g e n  d i e  E i n  - 
r e d e  d e r  A r g l i s t  e n t g e g e n s e t z e n .

U rte il des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 13. J u li 1929 __
1 69. 29 —  abgedr. in  Bad. Rechtspraxis 1929, S. 133.

D er am 30. Dezember 1922 verstorbene B. w ar bei der 
Bekl, —  K. Lebensversicherung A .-G . —  fü r zusammen 30 000 RM  
versichert, zah lbar beim Tode des Versicherten, spätestens 
nach Erre ichung des 85. Lebensjahres. D er le tz te re  F a ll tra t 
am n'  cDu i’ usl:1 *921 ein, und die Versicherungssumme wurde 
am 8. ^eptem ber 1921 auf das Konto des Versicherten be i der 
Bank bch, überwiesen. Zuvor w a r eine Q uittung ausgestellt 
worden, be i deren U n te rschrift die Tochte r M. unbestritten 
ihrem  Vater die Hand geführt hatte,

M it  der Behauptung nun, der Versicherte sei m indestens 
schon seit dem Jahr 1920 geschäftsunfähig gewesen, eine A n - 
nahrne der Versicherungsbeiträge sei daher überhaupt n ich t 
erfolgt, die Bekl. sei daher ve rp flich te t die Versicherungen 
auizuwerten, hat die K l. als E rb in  und Zessionarin der übrigen 
Erben des verstorbenen B. beantragt, festzustellen, daß sie m it 
r a r bezahlten Versicherungsscheinen an dem gemäß 
S 59 A ufw G . zu bildenden Versicherungsstock der K. Lebens
versicherung A .-G . te iln im m t. D ie Bekl. hat Klagabweisung 
beantragt. Das LG. hat nach K lagantrag erkannt. Es h ie lt fü r 
erwiesen, daß eine Annahme der Leistung wegen der Geschäfts
unfäh igke it des Versicherten n ich t e rfo lg t sei. E ine V erw irkung  
des Aufwertungsanspruchs sei n ich t eingetreten, auch die von 
der Bekl. auf G rund der Statuten vorgebrachten Einwände 
seien n ich t durchschlagend.

Die Berufung der Bekl. führte  zur Aufhebung des Land- 
genchtsurte ils und zur K lagabweisung aus folgenden Gründen:

Den Ausführungen des LG,, daß der Versicherte im 
September 1921 vo llständig geschäftsunfähig war, ist nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme led ig lich  beizutreten. Ebenso 
sind keine Bedenken zu erheben gegen die Auffassung, daß, 
da die Annahme der Leistung ein Rechtsakt, ke in  tatsächliches 
Ereignis ist, eine rechtsw irksam e Annahme des Versicherungs- 
betrags wegen der Geschäftsunfähigkeit des Versicherten nicht 
e rto lg t ist.

Es ist ferner zweife llos rich tig , daß die Erb en des V e r
sicherten n ich t ve rp flich te t waren, die Bestellung eines Vormunds



Gerichtliche Entscheidungen. 123

oder Pflegers fü r ihn herbeizuführen. W ar ihnen aber der 
Geisteszustand ihres Erblassers bekannt und ließen sie ihn 
D ritte n  gegenüber Handlungen vornehmen, die vom D ritte n  als 
gültige Rechtsakte angesehen werden mußten, so handeln sie 
gegen T reu und Glauben, wenn sie selbst die U nw irksam keit 
dieser Handlungen geltend machen, und ihrem  Verlangen kann 
der Gegner die E inrede der A rg lis t entgegensetzen.

Im vorliegenden F a ll konnte der Versicherte nach dem 
Tode seiner F rau am 3. Januar 1920 info lge seiner geistigen 
Verblödung n ich t mehr a lle in  gelassen werden. Im E in
verständnis m it den Geschwistern zog daher die T och te r M . 
zu dem Vater, füh rte  ihm den Haushalt und besorgte auch 
alle geschäftlichen Angelegenheiten. Nach außen erschien der 
V ate r be i Abgabe rechtsgeschäftlicher E rklärungen als handelnde 
Person, während die Entschließungen ausschließlich die Tochter 
M. tra f. So hat sie auch der Bekl. die Anweisungen über die 
Auszahlung der Versicherungssummen gegeben und auch die 
Quittung vom 5. September 1921 vollzogen, indem sie dem 
Vater die Hand führte.

D ie  A r t,  w ie hiernach die Angelegenheiten vom V e r
sicherten B. geführt wurden, w ar gewiß allen K indern  und 
K indeskindern bekannt, sie hatten ja, um eine Pflegeperson zu 
sparen oder um den V a te r n ich t in Anstaltspflege tun zu müssen, 
sich dam it einverstanden e rk lä rt, daß die Tochte r M. zu dem 
V ate r ziehe. W enn die K l. je tz t behauptet, es hätten n ich t 
alle Erben den Zustand des Vaters gekannt, so ist das schlechthin 
unglaubhaft, um so mehr als gar n ich t angegeben ist, welchen 
Erben er n icht bekannt gewesen sein soll und aus welchen 
Gründen. Es is t auch durchaus naheliegend, daß der Geistes
zustand des Vaters und seine Unterbringung Gegenstand ein
gehender Besprechungen war, und der Senat hä lt es fü r aus
geschlossen, daß dabei n ich t a lle Erben über das W esentliche 
der Sachlage un te rrich te t und gehört wurden. Dadurch, daß 
sie be i dieser Kenntnis die sie als künftige Erben interessierenden 
Angelegenheiten des Verstorbenen durch dessen T ochte r e r
ledigen ließen, b illig ten  sie aber die Geschäftsführung durch 
die Tochte r M. fü r ih ren Vater. Darum handeln sie gegen Treu 
und Glauben, wenn sie sich je tz t auf die mangelnde Geschäfts
fäh igke it ihres Vaters berufen und die geduldete und gebillig te  
Geschäftsführung der Tochte r M. n ich t als verp flich tend an
erkennen wollen.

Dies Ergebnis findet noch eine Stütze in allgemeinen, dem 
Rechte der Geisteskranken entnommenen Erwägungen. D er 
Schutz dieser K ranken verlangt, daß deren Rechtsgeschäfte 
n ich t selten n ichtig  sind. Eine solche N ich tigke it bedeutet eine 
starke Belastung des Verkehrs. Dessen Belange fordern  zum 
mindesten, daß die Geisteskrankheit, sofern sie auf die 
Geschäftsfähigkeit e inw irk t, in  m öglichst weitem  Umfange offen
kundig gemacht werde. Dem dadurch gestellten Erfordernisse 
w ird  einigermaßen durch die Entmündigung und im wesentlichen 
nur durch sie genügt. Dessen müssen sich die zur Entmündigungs
beantragung Berechtigten bewußt sein. Indem ihnen das Gesetz 
anheimgibt, in  entscheidender W eise auf die Entmündigung 
einzuw irken, werden sie g leichzeitig m it einer P flich t belastet. 
Das fo lg t beim Antragsrechte der Verw andten daraus, daß ihre 
Berechtigung aus der Zugehörigke it zur Fam ilie  fließt, solche 
fam ilien rech tliche Befugnisse g le ichzeitig  aber dem Grundsätze 
nach P flichten umschließen. P flich t des Antragsberechtigten 
is t es danach vorzugsweise, die Belange des K ranken zu 
wahren. A be r auch die Belange der A llgem einhe it, des 
Verkehrs, sind n ich t ganz bedeutungslos. W enn schon das 
ausgeprägteste P riva trecht, das Eigentum, das in  seinem U r
sprünge besonders nachdrücklich den Zwecken des Berechtigten 
dient, nur unter Berücksichtigung des Gemeinen Besten (A rt. 153, 
Abs. 3 RV.) ausgeübt werden darf, dann muß beim Gebrauch 
der von vornhere in  m ehr dem W ohle D r itte r  dienenden 
Fam ilienrechte das Interesse der Gesamtheit erst recht Beachtung 
fordern. Dadurch w ird  der Antragsberechtigte n ich t gezwungen, 
die Entmündigung jedes Entm ündigungsreifen herbeizuführen. 
Dies nam entlich do rt nicht, wo menschliche Schonung des 
K ranken etwa gegen eine Entmündigung spricht. Soviel aber 
muß von den Antragsberechtigten gefordert werden: sie dürfen 
n ich t Rechte ausüben wollen, denen gegenüber m it Fug ein
gewendet werden darf, sie würden n ich t bestehen, wenn die 
zur Entmündigungsbeantragung Befugten den Belangen des 
Verkehrs genügend Rechnung getragen hätten. Diesem E in- 
wande aber unterliegen die K l, und ihre Rechtsvorgänger. 
Sie haben te ils  durch Handeln, te ils  durch Unterlassen — 
lu r  ihren Vater und Großvater an Stelle der n ich t fü r rich tig  
gehaltenen staatlichen Entmündigungsfürsorge eine priva te  
r  am ilienfursorge eintreten lassen. D ie T och te r M . nahm in 
Ausübung dieser priva ten  Fürsorge m it allgemeiner, mindestens 
stillschweigender Zustimmung eine ähnliche Stellung w ie ein 

ormund ein, D ie Fam ilienangehörigen des kranken B,, die

statt der —  dem V erkehre k la re  Verhältnisse schaffenden — 
Entmündigung diesem Zustande Vorschub leisteten, würden der 
dargelegten P flich t zur Rücksichtnahme auf den V erkehr n ich t 
entsprechen, w o llten  sie der T ä tig ke it der priva ten  Fürsorgerin 
eine geringere Bedeutung beimessen als derjenigen eines 
staatlichen Vormunds. W äre aber die T och te r M. Vorm und 
gewesen, so bestünde der Klageanspruch nicht.

E r kann deshalb auch je tz t n ich t anerkannt werden. 
W ürde er anerkannt, dann w ürde die Rechtsprechung der ih r 
im Rechte der Geisteskranken gestellten Aufgabe n ich t gerecht 
werden. H ie r verlangt der vom Gesetz —  m it Recht —• in  den 
V orderg rund gestellte Schutz des Geisteskranken o ft genug, 
eine Schädigung gutgläubiger D r itte r  in K au f zu nehmen. W o 
aber das Recht eine solche Schädigung verm eiden läßt, ohne 
daß dem Kranken der ihm seiner K rankhe it wegen erforderliche 
besondere Schutz an S tellen versagt, wo er geboten erscheint, 
da muß die Rechtsprechung Zusehen, die Schädigung hintanzu
halten. Diese Ueberlegung muß zu ungunsten der K l. im  v o r
liegenden Rechtsstreite Bedeutung gewinnen.

II. Handelsrecht.
Zu §§ 128, 159 HGB.

K a n n  d e r  a u s g e s c h i  e d e n e G e s e l l s c h a f t e r  
e i n e r  o f f e n e n  H  a n d e 1 s g e s e 11 s c h a f t a u f  R ü c k 
g a b e  v o n  W e r t p a p i e r e n  i n  A n s p r u c h  g e 
n o m m e n  w e r d e n ,  d i e  d e r  G e s e l l s c h a f t  w ä h r e n d  
s e i n e r  Z u g e h ö r i g k e i t  z u  i h r  i n  u n e i g e n t l i c h e  
V e r w a h r u n g  g e g e b e n  w o r d e n  s i n d ?

U rte il des Reichsgerichts vom 9. O ktobe r 1929 —  I 140. 29 —  
abgedr. RGZ. 125, 117.

D e r Beklagte La. und der frühere M itbek lag te  S. hatten 
sich am 10. Februar 1919 zu der offenen Handelsgesellschaft 
in  F irm a S. &  La. zusammengetan; die Gesellschaft be trieb  
Bankgeschäfte. A m  8. August 1925 tra t der Bankbeamte Le. 
als w e ite re r persönlich haftender Gesellschafter ein. Im  
Herbst 1925 tra t S., im  F rüh jahr 1926 La. aus der F irm a aus; 
Le. füh rte  das Geschäft un ter der bisherigen F irm a a lle in  w e iter. 
A lle  Veränderungen wurden alsbald ordnungsmäßig in  das 
Handelsregister eingetragen. Anfang 1927 ste llte  sich heraus, 
daß Le., der ins A usland geflüchtet war, umfangreiche D epot
unterschlagungen begangen hatte. D ie Eröffnung des Konkurses 
wurde mangels Masse abgelehnt.

D ie beiden K läger und ih re damals noch lebende M u tte r 
haben am 24. Novem ber 1924 der offenen Handelsgesellschaft 
die im  Bestätigungsschreiben von diesem Tage aufgeführten 
W ertpap ie re  in  Verw ahrung gegeben. Von den Papieren der 
M u tte r is t ein T e il später durch Erbgang Eigentum der K läger 
geworden.

D ie K läge r behaupten, daß Le. diese Papiere m it wenigen 
Ausnahmen unterschlagen habe. F ü r den entstandenen V erlust, 
einschließlich entgangener D ividenden, haben die K läger die 
Beklagten als frühere Gesellschafter der offenen Handels
gesellschaft in  Anspruch genommen.

D ie Beklagten haben bestritten, daß sie fü r den V erlus t 
aufzukommen hätten. Ih r Ausscheiden sei den K lägern durch 
besonderes Rundschreiben m itge te ilt worden. Damals hätten 
jene die in  Verw ahrung gegebenen Papiere zurückfo rdern  
können, dies aber n ich t getan, auch m it Le. als A lle in in hab er 
noch andere Geschäfte gemacht und die ihnen über die K on to 
auszüge übersandten Papiere anerkannt. Aus diesen Tatsachen 
und dem Umstand, daß Le, von vornhere in  ih r  Vertrauensmann 
gewesen sei, folge, daß sie die Beklagten aus ih re r M ith a ft 
hätten entlassen wollen.

D ie  Beklagten unterlagen in beiden Vorinstanzen. D ie 
R evis ion des Beklagten La. w ar erfolglos.

D ie Klage is t auf § 128 HGB. gestützt. Nach dieser 
V o rsch rift ha fte t der Gesellschafter einer offenen Handels
gesellschaft ih ren G läubigern als Gesamtschuldner persönlich. 
Aus § 128 in  Verb, m it § 159 HGB. erg ib t sich, daß der aus
geschiedene Gesellschafter fü r die während seiner Zugehörigke it 
zur Gesellschaft entstandenen V e rb in d lichke iten  w ährend der 
Verjährungsfrist einstehen m uß; n ich t dagegen fü r solche, die 
nach seinem Ausscheiden entstanden sind, mag es sich dabei 
auch nur um Verlängerung solcher Rechtsverhältnisse handeln, 
die während seiner Zugehörigkeit begründet wurden. (Vgl. JW .
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1900 S. 663 N r, 17, 1902 S. 445 N r. 10 [W echse lpro longation ]; 
RGZ. Bd. 86 S. 60 [stillschweigende Verlängerung eines ab
gelaufenen M ie tvertrags]). D ie Unterscheidung zwischen solchen 
Rechtsverhältnissen, die schon während der Zugehörigke it des 
Gesellschafters begründet worden sind, und solchen, die auf 
einer späteren Verlängerung beruhen, kann unter Umständen 
schw ierig sein. Im  vorliegenden F a ll besteht aber ke in  Zweife l, 
daß die Verp flich tung zur Rückgabe der Papiere sich auf 
Vorgänge gründet, die sich w ährend der Zugehörigke it des 
Beklagten La. zur Gesellschaft abgespielt haben.

Das Berufungsgericht geht be i der Beurte ilung der Sach
lage davon aus, daß zwischen den K lägern und ih re r M u tte r 
einerseits und der F irm a S. &  La. anderseits im  Novem ber 1924 
ein uneigentlicher Verwahrungsvertrag über die e ingelieferten 
Papiere geschlossen worden, d. h. daß vere inbart worden ist, 
die eingelieferten Stücke sollten in  das Eigentum der F irm a  
übergehen und diese nur ve rp flich te t sein, Stücke gle icher A r t  
und Menge zurückzugeben. D ie Revision bekäm pft diesen 
Ausgangspunkt als rechtsirrig , kann aber dam it keinen E rfo lg  
haben.

W ar somit über die Papiere ein uneigentlicher Verwahrungs
vertrag geschlossen, so is t unbedenklich die Verp flich tung zur 
Rückgabe g le ichartiger Stücke als auf diesem Vertrag beruhend 
anzusehen. Abzulehnen is t der Gedanke, daß die Verpflichtung, 
w e il jederze it die Befugnis der K läger zur Rückforderung 
bestand, sich täg lich erneuert habe. Ob etwas anderes gelten 
müßte, wenn die K läger E igentüm er der W ertpap iere geblieben 
wären, ob dies aus ROHG. Bd. 19 S. 17 zu entnehmen und 
gegebenenfalls zu b illige n  wäre, kann dahingestellt bleiben. 
A lle rd ings  behaupten S t a u b - P i n n e r  Anm . 10 zu § 143 
HGB. unter Berufung auf dieses U rte il des Reichsoberhandels
gerichts, daß der H in terleger von W ertpap ieren, der nach dem 
ihm bekannt gewordenen Ausscheiden eines Gesellschafters 
den übrigen das Depot beläßt, sich wegen einer späteren 
Veruntreuung n ich t an den Ausgeschiedenen halten könne. 
Das kann jedoch in  dieser A llgem einhe it n ich t fü r rich tig  
erachtet werden. N ur auf G rund der Beurte ilung des E inze l
fa lls  kann entschieden werden, ob in  solchem V erhalten das 
E inverständnis des H interlegers damit e rb lic k t werden kann, 
daß die übrig bleibenden Gesellschafter a lle in  als V erw ahrer 
zu betrachten sind.

Daß die K läger n ich t auf die Forthaftung der Beklagten 
verz ich te t haben, hat das Berufungsgericht rech tlich  einwand
fre i begründet; insow eit hat die Revision keine A ngriffe  
erhoben. . . .

M it  U nrecht behauptet fe rne r die Revision, die V e r
pflichtung der Bank, die A k tien -D iv idenden  fü r 1926 heraus
zugeben, beruhe auf einem Auftrag , der erst m it der Fest
setzung der D iv idende durch die Generalversammlung zustande
komme oder wenigstens durch diese Festsetzung bedingt sei. 
Tatsächlich hatte die Bank, soweit sie die D iv idenden n icht 
bereits zugeschrieben hatte, die betreffenden Dividendenscheine 
zusammen m it den M änte ln  herauszugeben. Dabei handelt es 
sich um eine Verp flich tung, die genau so auf dem ursprünglichen 
V ertrag beruh t w ie  die entsprechende wegen der M äntel.

Bücherbesprechungen.

H u n d h a u s e n ,  D r. C a rl: K u n d e n w e r b u n g  a m e r i 
k a n i s c h e r  B a n k e n  (F inancia l Advertis ing). V I I I  
und 350 Seiten, 12 Seiten Tafe l-Anhang. Berlin , Leipzig, 
W ien  1929. Verlagsbuchhandlung Leopold W eiß.

W enn auch die Zahl der Nachkriegsbücher über A m erika  
fast unübersehbar geworden ist, so besteht doch an solchen 
Schriften, die sich gerade an den Bankfachmann wenden, 
keine allzu ergiebige L ite ra tu r. Um so größerem Interesse 
begegnet das vorliegende W erk, das zu den anregendsten 
P ub likationen über das amerikanische Bankwesen gezählt 
werden kann. In  einem Lande, in  dem die Reklame überhaupt 
eine ungeheure E n tw ick lung genommen hat, ist na türlicherw eise 
auch die Kundenwerbung am erikanischer Banken als „D ienst 
an der A llgem einhe it" fe iner organisiert als in  irgendeinem 
anderen Lande. W erbem ateria l und Finanzanzeigen der am eri
kanischen Banken mögen daher, vom amerikanischen Gesichts
punkt aus gesehen, ke in  E inzelprob lem  fü r sich bilden, fü r  uns 
in  Deutschland beansprucht aber ein W e rk  über die am eri
kanische Bankwerbung schon in fo lge ihres Ausmaßes außer

ordentliches Interesse, zumal es sich dabei um ein noch kaum 
bekanntes G ebiet handelt.

H u n d h a u s e n  behandelt nach einigen einle itenden 
K ap ite ln  Wesen und Praxis des am erikanischen F inancia l 
Advertis ing . D ie M itte l der Bankwerbung werden im  einzelnen 
analysiert, w obe i den größten Umfang die Besprechung der 
Finanzanzeige einnimmt. A u f die E rläuterung durch Beispiele 
aus der am erikanischen Praxis is t besonderes G ew icht gelegt; 
zahlre iche B ildw iedergaben der W erbeäußerungen bekannter 
am erikanischer Bankhäuser sind einer größeren Sammlung des 
Verfassers entnommen worden und in  das W erk  eingefügt. 
Anhand der Abb ildungen werden Anlaß und Inha lt der F inanz
anzeigen aufgezeigt, die technischen M itte l, Aufbau, Sprache 
und P eriod iz itä t der W erbung erläutert. LIierbei ergeben sich 
interessante Gegenüberstellungen, z. B. P flich tverö ffen tlichung 
einer B ilanz und die Form, in der die gleiche B ilanz fü r 
W erbezwecke ausgewertet w ird , Ankündigungen der gleichen 
W ertpap iere durch verschiedene F irm en usw.

W eitere K ap ite l befassen sich m it dem W erbeetat, der 
W erbungskontro lle , der W erbeorganisation und der W erbe
beratung. A ls  Anhang ist eine Zusammenstellung der am eri
kanischen F inanzperiod ika m it ku rze r C harakte ris tik , ein 
L ite raturnachw eis und ein Namen- und Sachregister beigefügt.

„Ich  lege —  e rk lä rt der Verfasser im  V o rw o rt —  h ie rm it 
ke in  Rezeptbuch vor, aus dem man abschreiben soll und nach 
dessen Angaben man „ r ic h tig “ kocht. Diese S chrift soll led ig lich  
zum Denken anregen über die Frage, ob n ich t die deutsche 
Bankpraxis bisher ein großes G ebiet aus v ie lle ich t überholten 
Erwägungen heraus ungepflügt gelassen hat. Sie soll, wenn 
diese Frage bejaht w ird , w e ite rh in  Z iele aufzeichnen, die 
erre ichbar sind, und die M itte l, die m it dazu beitragen können, 
sie zu erre ichen." D er Verfasser w eist aber an anderer Stelle 
selbst darauf hin, daß das Bestreben falsch sein würde, am eri
kanische Verhältn isse zu kop ieren oder amerikanische M ethoden 
auf andere Länder zu übertragen, ohne daß h ierdurch den 
ind iv idue llen  Bedürfnissen des betre ffenden Teiles Rechnung 
getragen w ird .

W e n n  auch d ie  V oraussetzungen fü r  d ie B a n kw e rb un g  in  
den V e re in ig te n  S taa ten  anders ge lage rt sein m ögen als in  
sonstigen L ä n d e rn  —  z. B. b e h e rrsch t d ie  W e rbu n g  fü r  E ffe k te n  
anders als in  D eu tsch la nd  d ie  am erikan ische  B a n kw e rb un g  in  
besonderem  M aße —  so kann  de r deutsche B a n k p ra k t ik e r  
doch aus dem Buche un d  dem be igebrach ten  M a te r ia l eine 
F ü lle  w e r tv o lle r  A n regungen  schöpfen, zum al H u n d h a u s e n  
e inen w e ite n  B lic k  in  das am erikan ische  B ankw esen ü b e rhaup t 
e rsch ließ t, D r. Hans L  e s s i  n g , B e rlin .

D e u t s c h l a n d s  R e p a r a t i o n s l a s t e n .  Versa ille r V e r
trag —  Dawes-Plan —  Young-Plan. Von Oberregierungs
ra t Dr. Bernhard S p a n g e n b e r g ,  W ilhe lm -L im pe rt- 
Verlag, Dresden, 107 S.

Eine übersichtliche Darstellung der wechselvollen p o li
tischen Geschichte unserer Reparationslasten, ih re r w irtsch a ft
lichen Grundlagen und Ausw irkungen hat uns bisher gefehlt. 
D ie vorliegende S chrift schließt die vorhandene L ijcke . In 
großen Zügen um reißt sie die gesamte Entw ick lung der Repa
rationen, angefangen von den 14 Punkten der W ilson-Botschaft. 
K la r und eindrucksvoll kom m t zum Ausdruck, w ie die Be
handlung der Reparationsfrage bis zum Ink ra fttre te n  des Dawes- 
Plan.es eine K ette  von U nrecht b ilde t, w ie insbesondere die 
Reparationsbestimmungen des V ersa ille r Vertrages und die A us
führungsbestimmungen des Londoner Zahlungsplanes einen 
glatten Bruch der in  der W ilson- und später der Lansing-Note in 
Aussicht gestellten Regelung bedeuten. Nach einer kurzen 
Schilderung unserer notwendig zum Scheitern veru rte ilten  E r
füllungsversuche geht der Verfasser dann ausführlich auf E n t
stehung und Inha lt des Dawes-Planes ein und e rö rte rt e in
gehend die Ausw irkungen der Lasten-Auibringung einerseits, 
der Lasten-Uebertragung andererseits. Der abschließenden 
Darste llung des Young-Planes is t eine kurze Uebersicht über 
die in te ra lliie rte n  Schulden vorangestellt, deren Höhe fü r die 
Lasten-Regelung des Young-Planes bestimmend war. M it  ihrem 
Ende Jun i 1929 erfolgten Abschluß berücksichtig t die S chrift 
den Stand der Reparationsfrage nach Beendigung der Pariser 
Sachverständigenkonferenz. Dr. V i c t o r i u s ,  Berlin .
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Statistik .

Die Schweizer Banken.

Von Dr. Curt Victorius, Berlin,

Q uelle : M itte ilungen  des sta tistischen Bureau der Schweizerischen 
N ationalbank, 11. Heft.

Die in  den folgenden Tabellen ausgewiesene Uebersicht 
über die E n tw ick lung des schweizerischen Bankwesens dürfte  
im H inb lick  auf die heutige hervorragende in terna tiona le  Be
deutung der schweizerischen B ankinstitu te  von erheblichem 
Interesse sein. Durch Gegenüberstellung der verschiedenen 
Gruppen des K reditgewerbes ve rm itte lt sie einen umfassenden 
E inb lick  in die S truk tu r des schweizerischen Kreditsystems.

Tabelle I :  Kapital und Reserven,

Jahr
Zahl
der

Banken

Eingezahltes
K ap ita l

Reserve %

2 :1
in  1000 Fr. in  1000 Fr.

1 2 3

G r o ß b a n k e n

1923 8 575 269 146 250 25,4

1924 8 574 016 147 500 25,7

1925 8 574 813 152150 26,5

1926 8 626 855 167 767 26,8

1927 8 700 749 190 683 27,2
1928 8 815 096 214 300 26,3

K a n t o n  a l b a n k e n

1923 24 432 500 103 480 23,9
1924 24 443 500 109 660 24,7

1925 24 443 500 118 033 26,6
1926 24 443 500 123 745 27,9
1927 24 466 000 131 896 28,3
1928 24 467 000 140 851 30,2

G r ö ß e r e  L o k a l b a n k e n

1923 57 172 596 49 138 28,5
1924 56 178 720 51 469 28,8
1925 59 182 842 52 919 28,9
1926 59 188 438 56 711 30,1
1927 63 212 621 62 283 29,3
1928 66 223 202 68 080 30,5

M 1 111 e r  e u n d  k l e i n e r e  L o k a l b a n k e n

1923 110 39 164 15 824 40,4
1924 106 41 556 16 939 40,8
1925 99 37 594 17 181 45,7
1926 101 39 516 18 295 46,3
1927 100 38 406 18 605 48,4
1928 97 38 010 19 184 50,5

S p a r k a s s e n

1923 91 5 413 40 233 743,3
1924 92 5 550 43 882 790,7
1925 92 5 642 48 584 861,1
1926 93 5 880 53 422 908,5
1927 93 6 678 57 826 865,9
1928 92 5 409 61 394 1135,0

K a p i t a l  u n d  R e s e r v e n .
Tabelle I  zeigt die E n tw ick lung von K ap ita l und Re

serven bei den verschiedenen Gruppen der schweizerischen 
K red itin s titu te . Der seit 1924 ständigen Zunahme des 
Kap ita ls bei den Großbanken entspricht ein re la tiv  noch 
s tärkerer Zuwachs ih re r Reserven, der das Verhältn is von 
K ap ita l und Reserven bis 1927 ständig erhöht. Nur 1928 
is t gegenüber dem V orjah r ein Rückgang der prozentualen 
Quote zu verzeichnen. Auch be i den größeren Lokalbanken 
is t das K ap ita l —  teilweise bedingt durch die Uebernahme bis
her k le ine re r Banken in  die S ta tis tik  der größeren 
Lokalbanken —  ständig gewachsen, wenngleich h ie r die 
Kapitalzunahm e sich 1928 durch das Ausscheiden eines im 
November 1928 zahlungsunfähig gewordenen Züricher Hauses 
n ich t in  dem Ausmaß des Vorjahres fo rtsetzt. Bei den 
Kantonalbanken is t eine größere Zunahme des Kap ita ls nur 
1924 und 1927 erfo lgt, während die m ittle ren  und kle ineren 
Lokalbanken fü r 1925, 1927 und 1928 ih re r jeweils
sinkenden Zahl entsprechend, die Sparkassen fü r 1928 einen

Tabelle I I :  Eigene und fremde M ittel.

Jahr
Zahl
der

Banken

Fremde
Gelder

Eigen-
K ap ita l

0//o
2:1

in  1000 Fr. in  1000 Fr.

1 2 3

G r o ß b a n k c n

1923 8 3 244 299 726 519 22,4

1924 8 3 626 682 726 516 20,0

1925 8 3 805 290 731 963 19,2

1926 8 4 255 669 799 622 18,8

1927 8 4 831 188 891 827 18,5

1928 8 5 442 177 1 029 933 18,9

K a n t o n a l b a n k e n

1923 24 3 601 592 535 980 14,9

1924 24 3 733 715 553 160 14,8

1925 24 4 002 946 561 533 14,0

1926 24 4 188 176 567 245 13,5

1927 24 4 378 949 597 896 13,7

1928 24 4 632 530 607 851 13,1

G r ö ß e r e  L o k a [ b a n k e n

1923 57 1 279 008 238 826 18,7

1924 56 1 308 041 242 393 18,5

1925 59 1 382 784 248 339 18,0
1926 59 1 461 004 258 179 17,7
1927 63 1 625 306 284 269 17,5

1928 66 1814116 300 048 16,5

M i t t l e r e  u n d  k l e i n e r e  L o k a l b a n k e n

1923 110 411 941 56 321 13,7

1924 106 408 649 59 924 14,7

1925 99 395 906 56 890 14,4

1926 101 417 823 58 843 14,1

1927 100 418 957 57 791 13,8

1928 97 406 227 57 974 14,3

S p a r k a s s e n

1923 91 851 147 45 646 5,4

1924 92 882 520 49 432 5,6

1925 92 915 257 54 226 5,9

1926 93 965 993 59 302 6,1

1927 93 1 011 584 64 504 6,4

1928 92 1 046 043 66 937 6,4
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Tabelle IV . Prozentuale Verteilung der Passiva.

Fremde Gelder

T ra tten
u.

A kzep te

Sonstige
V e r

b in d lich 
ke iten

Eigene Gelder

Scheck- 
u. G iro- 
rechng,, 

Korresp.- 
K red it.

K on to-
ko rr,-

K red it.

O bligationen
Sonst.

De
positen

Spar-
kassen-

einl.

Zu
sammen

[K ap ita l
nom,

Re
serven

Zu
sammen

Insgesamt davon 
feste A n l.

G r  o ß b a n e e n

1926 12,20 34,16 15,67 0,84 8,02 5,74 75,79 8,99 0,98 11,25 2,99 14,24

1927 14,90 31,25 16,48 1,29 8,05 5,57 76,25 8,75 0,92 11,07 3,01 14,08

1928 13,92 28,30 17,86 1,14 10,67 5,24 75,99 8,61 1,02 11,39 2,99 14,38

K a n t o n a l b a n k  e n

1926 2,29 11,41 40,08 1,55 1,92 29,72 85,42 0,86 2,15 9,05 2,52 11,57

1927 2,53 11,52 38,96 1,45 2,17 30,15 85,33 0,87 2,15 9,08 2,57 11,65

1928 2,64 11,63 39,23 1,35 2,24 30,17 85,91 0,77 2,05 8,66 2,61 11,27

G r ö ß e r e  L o k a l b a n k e n

1926 4,84 18,85 26,87 0,59 7,14 24,55 82,25 1,40 1,81 11,35 3,19 14,54

1927 6,00 18,57 26,71 0,64 7,60 24,10 82,98 0,78 1,73 11,33 3,18 14,51

1928 5,37 18,37 27,48 0.60 8,00 24,39 83,61 0,93 1,63 10,69 3,14 13,83

M i t t l e r e  u n d k l e i n e r e  L o k a 1 b a n k  e n

1926 2,65 13,79 23,94 — 4,61 40,73 85,72 0,69 1,52 8,32 3,75 12,07

1927 3,40 14,09 23,75 — 4,34 40,24 85,82 0,77 1,57 8,03 3,81 11,84

1928 3,06 13,68 25,37 — 4,74 38,63 85,48 0,74 1,58 8,16 4,04 12,20

S p a r k a s s e n

1926 0,45 1,03 32,16 _ 1,56 78,28 93,73 — 0,52 0,57 5,18 5,75

1927 0,43 1,00 32,10 — 1,57 77,97 93,52 — 0,52 0,62 5,34 5,96

1928 0,40 1,05 32,37 — 1,73 77,01 93,49 — 0,53 0,50 5,48 5,98

Kapita lrückgang verzeichnen. A u ffä llig  is t bei den m ittle ren 
und k le ineren Lokalbanken das hohe und ständig steigende 
Verhältn is von K ap ita l und Reserven, wobei zu berücksichtigen 
ist, daß von den 97 im Jahre 1928 der S ta tis tik  zugrunde 
gelegten Banken 6 Ins titu te  ohne S tam m kapital sind. Ebenso 
is t bei den ausgewiesenen Quoten der Sparkassen in Be
trach t zu ziehen, daß 61 Ins titu te  von den insgesamt 92 im 
Jahre 1928 statistisch eriaßten Sparkassen über ein Stamm
kap ita l n ich t verfügen.

E i g e n e  u n d  f r e m d e  M i t t e l .
Tabelle I I  g ibt das V erhä ltn is  der eigenen und fremden 

M it te l w ieder. Da in  der Gruppe der Großbanken, der 
Kantonalbanken sowie der größeren Lokalbanken die fremden 
Gelder re la tiv  s tärker gestiegen sind als die eigenen M itte l, 
hat sich das V erhältn is  der eigenen zu den fremden M itte ln  
gegenüber 1923 durchweg verm indert. E in h iervon v e r
schiedenes B ild  zeigen die Gruppen der m ittle ren  und 
kle ineren Lokalbanken und der Sparkassen. Bei den m it t
leren und k le ineren Lokalbanken haben sich te ilweise die 
fremden Gelder sogar den absoluten Beträgen nach gegen
über den V orjahren verm indert, während bei den Sparkassen 
die re la tive  Zunahme der fremden Gelder m it der des Eigen
kap ita ls n ich t S ch ritt hält.

D ie  f r e m d e n  G e l d e r .
Tabelle I I I  veranschaulicht die absolute und re la tive  

E ntw icklung der fremden Gelder in genauer Aufg liederung, 
Was zunächst die Gesamtsumme der fremden Gelder be trifft, 
so zeigt sich die stärkste absolute und re la tive  Zunahme bei 
den Großbanken. H ie r beträgt der prozentuale Zuwachs im 
Zeitraum  von 1923 bis 1928 63 %. Es folgen die größeren 
Lokalbanken m it 42 %, die Kantonalbanken m it 29 %, die

Sparkassen m it 23 %. Bei den m ittle ren  und kle ineren Lo ka l
banken hingegen hat sich die Gesamtsumme der fremden 
Gelder gegenüber 1923 um 8 % verm indert.

Betrachtet man nun den A n te il der einzelnen K red ito ren 
arten an der Entw icklung, so erg ib t sich be i den Großbanken, 
Kantonalbanken und größeren Lokalbanken die über
einstimmende Tatsache, daß die kurzfris tigen K red ito ren, also 
die Scheck- und G irorechnungen nebst Korrespondenten- 
K red ito ren sowie die K on tokorren t-K red ito ren , h in te r der 
allgemeinen Zunahme der fremden Gelder zugunsten der lang
fristigen K red ito ren  re la tiv  zurückgeblieben sind. Hingegen 
haben be i den m ittle ren  und k le ineren Lokalbanken die ku rz 
fris tigen Scheck- und G irorechnungen nebst Korrespondenten- 
K red ito ren, be i den Sparkassen die K on toko rren t-K red ito ren  
re la tiv  eine überdurchschnittliche Steigerung erfahren.

Innerhalb der langfristigen K red ito ren  is t besonders auf
fä llig  die re la tive  Entw ick lung der „Sonstigen Depositen , vo r 
allem bei den Großbanken, aber auch bei den Kantonalbanken 
und größeren Lokalbanken. Verg le icht man m it dieser E n t
w ick lung die die einheimische S parkraft w iderspiegelnde Zu
nahme der Sparkassen-Einlagen, auch bei den Sparkassen 
selbst, so w ird  man verm uten können, daß in  dem Depositen
zuwachs der G rad der in ternationa len Verflechtung der 
größeren Schweizer K re d itin s titu te  te ilweise seinen A us
druck findet. A lle rd ings darf n icht unerwähnt bleiben, daß 
die E n tw ick lung der „Sonstigen Depositen be i den Groß
banken im le tz ten Jahr insoweit auf einem re in  buchungs
technischen Vorgang beruht, als eine Großbank 138 M illionen  
aus den K on toko rren t-K red ito ren  in  die „Depositen auf 
T erm in “  umgebucht hat, eine Tatsache, die allerdings ih re r
seits w ieder led ig lich  die Umschichtung der kurzfris tigen 
K red ito ren-A n lage in  eine langfristige besonders deutlich in 
die Erscheinung tre ten läßt, ^
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Tabelle V : Prozentuale Verteilung der Aktiva.

Kassa 
u. G iro 

guthaben

K orre -
spon-

denten-
debitoren

W echsel
po rte 
feu ille

Lom bard- 
vorsch. u. 

Reports

K on to 
k o rre n t

debitoren

V o r
schüsse

auf
Term in

H ypo
theken

Ge
m einde
darlehen

Effekten 
und Kon- 

so rtia l- 
bete ilig .

Immob.
und

M ob ilien

N ich t
eingez.
K ap ita l

D i
verse

G r  o ß b a n i  e n

1926 3,71 16,76 20,11 0,91 46,71 1,01 4,79 — 4,21 1,70 0,09 —

1927 3,51 17,26 16,32 1,88 49,88 1,01 4,34 — 4,35 1,44 0,01 —

1928 3,43 18,51 15,14 1,41 50,01 0,94 4,14 — 5,03 1,24 0,01 0,14

K  a n t  o n a 1 b n k  e n

1926 0,95 4,29 5,75 0,83 17,20 6,71 49,90 2,90 8,03 0,89 — 2,55

1927 0,94 4,82 5,89 0,97 16,92 6,69 49,75 2,68 7,94 0,86 — 2,54

1928 0,90 5,40 5,81 0,93 16,66 6,62 50,01 2,61 7,72 0,84 2,50

G r o ß e r  e L  o k  a 1 b a n k e n

1926 1,55 7,58 8,14 1,47 31,22 8,08 29,85 0,81 8,25 1,25 0,73 1,07

1927 1,35 7,92 7,40 2,66 30,45 7,73 30,32 0,82 8,65 1,14 0,48 1,08

1928 1,31 7,92 6,51 2,57 30,94 8,19 30,61 0,76 8,67 1,04 0,40 1,08

M i t t l e r e  u n d  k l e i n e r e  L o l a 1 b a n k e n

1926 1,08 1,89 4,71 _ 25,98 12,09 39,92 1,98 9,90 0,68 0,22 1,55

1927 1,14 2,17 5,17 — 26,38 12,21 38,97 1,89 9,67 0,66 0,16 1,59

1928 1,22 1,87 5,24 — 26,71 12,14 39,14 1,78 9,49 0,67 0,16 1,58

S p a r  k  a s s e n

1926 0,54 1,29 0,62 _ 1,43 2,96 73,86 9,39 14,20 0,95 — 1,76

1927 0,52 1,09 0,56 — 1,38 2,29 75,09 2,32 14,15 0,90 — 1,70

1928 0,62 0,99 0,66 — 1,44 2,88 75,07 2,09 13,69 0,85 0,01 1,70

Tabelle V I. Prozentuale Anlageverteilung der iür eigene Rechnung gekauiten Effekten.

V on  den e igenen E ff. e n tfa lle n  auf V om  e rfaß ten  Bestand  an schwreiz. O b lig a tio n e n  e n tfa lle n  au

O b li
ga tionen

A k t ie n
In la n d -
A n la g e

A u s la n d -
A n lage

B und  u. 
Bundes
bahnen

K antone
K o m 

m unen

O e ff.-
re c h tl.

K örp .zsn i.
B anken

F inanz-
gesellsch.

D ive rse Z u
sammen

G r o ß b a n k e n

1926 60,81 39,19 80,37 19,63 29,45 8,67 13,66 51,78 15,02 2,91 30,29 | 100

1927 52,53 47,47 75,29 24,71 29,31 9,08 14,14 52,53 15,01 2,51 29,95 100

1928 49,77 50,23 70,57 29,43 21,88 8,92 10,12 40,92 12,41 1,16 45,51 100

K a n t o n a l b a n k  e n

1926 94,63 5,37 96,92 3,08 31,62 23,01 10,29 64,92 25,65 0,36 9,07 100

1927 94,67 5,33 96,82 3,18 28,46 23,58 10,12 62,16 28,16 0,65 9,03 100

1928 94,13 5,87 96,92 3,08 26,27 24,23 9,87 60,37 30,62 0,73 8,28 100

G r ö ß e r e  L o k c 1 b a n k e n

1926 90,55 9,45 94,31 5,69 27,64 12,58 9,53 49,75 33,98 3,11 13,16 100

1927 89,30 10,70 91,76 8,24 26,44 12,54 8,04 47,02 36,64 2,98 13,36 100

1928 89,91 10,09 91,09 8,91 24,06 12,84 7,12 44,02 38,69 3, 53 13,76 100

M  i 111 e r e  u n d k l e i n e r e  L o k a l b a n k e n

1926 96,83 3,17 99,68 0,32 38,25 21,33 10,43 70,01 20,33 0,30 9,36 100

1927 95,81 4,19 98,94 1,06 37,42 19,53 9,49 66,44 24,05 0,93 8,58 100

1928 94,93 5,07 98,46 1,54 36,31 21,45 9,34 67,10 23,77 0,63 8,50 100

S p a r k a s s e n

1926 99,19 0,81 95,79 4,21 35,94 21,93 15,25 73,12 19,02 0,01 7,85 100

1927 99,33 0,67 96,02 3,98 33,67 21,12 14,47 69,26 23,15 0,02 7,57 100

1928 99,21 0,79 96,50 3,50 35,78 25,27 14,54 75,59 19,56 0,07 4,78 100
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P r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g  d e r  P a s s i v a .

Tabelle IV  zeigt, daß tro tz  dieser Umschichtung der 
prozentuale A n te il der ku rzfris tigen K red ito ren  an den 
Gesamt-Passiven bei den Großbanken gle ichwohl noch über
ragend ist, w ie um gekehrt be i den m ittle ren  und kle ineren 
Lokalbanken sowie na tü rlich  vor allem be i den Sparkassen 
die Sparkassen-Einlagen den H auptante il nu r wenig ge
schwächt bestreiten. Bei den Kantonalbanken fä llt  der
stärkste A n te il an den gesamten Passiven den Obligationen 
zu, während er bei den größeren Lokalbanken den der Spar
kassen-Einlagen nur unwesentlich überschreitet. G le ich
zeitig  w ird  die vergleichsweise geringe Quote ersichtlich, die 
die „Sonstigen Depositen'1 tro tz  ih re r re la tiven  Zunahme an 
den Passiven der einzelnen Bankengruppen beanspruchen. 
Sie beträgt 1928 10,67 % bei den Großbanken, 8 % be i den 
größeren Lokalbanken, während be i den m ittle ren  und 
kle ineren Lokalbanken nur 4,74 %, be i den Kantonalbanken 
nur 2,24 % und bei den Sparkassen nur 1,73 % auf sie 
entfallen.

P r o z e n t u a l e  V e r t e i l u n g  d e r  A k t i v a ,

Einen unm itte lbaren E inb lick  in die S truk tu r des Anlage
geschäfts der einzelnen Bankengruppen ve rm itte lt Tabelle V. 
Sie zeigt den überragenden A n te il der K o n to k o rre n - 
Debito ren be i den Großbanken und die re la tiv  hohe Wuote 
der K on tokorren t-D eb ito ren  be i den größeren, aber auch bei 
den m ittle ren  und kle ineren Lokalbanken. Der Anlage in 
K on toko rren tk red iten  hä lt die Hypothekenanlage bei den 
größeren Lokalbanken etwa die Wage, während diese die 
K on toko rren tk red ite  bei den m ittle ren  und kle ineren Lo ka l
banken bereits n ich t unbe trächtlich überschreitet. Bei den 
Kantonalbanken beträgt die Hypothekenanlage etwa 5 0 , o 
ih re r A k tiven , während sie sich bei den Sparkassen in  den 
beiden le tzten Jahren auf 75%  beläuft. A u ffa llend  n iedrig 
is t durchweg der A n te il der Gemeindedarlehen an den 
A k tiven , der 1928 be i den Kantonalbanken 2,61 %, be i den

Sparkassen 2,09 %, be i den m ittle ren  und kle ineren L o k a l
banken 1,78 % und bei den größeren Lokalbanken nur 0,76 % 
beträgt: ein erfreuliches Zeichen für die finanzie lle Gebarung 
der Schweizer Kommunen!

E f f e k t e n - A n l a g e ,

Die Anlage der fü r eigene Rechnung gekauften Effekten 
w ird  in  Tabelle V I näher ausgegliedert. Bei den Groß
banken erhöht sich die Anlage in A k tie n  von 1926 bis 1928 
von etwa 39%  auf etwa 50% , v e rte ilt sich also nunmehr 
zur H ä lfte  auf A k tie n  und festverzinsliche W erte. Diese 
le tzteren beanspruchen bei sämtlichen übrigen Bankengruppen 
bei we item  den überragenden A n te il, der sich sogar auch 
bei den größeren Lokalbanken 1928 auf annähernd 90 % 
beläuft. Außerordentlich gering is t be i diesen Gruppen 
innerhalb der gesamten Effektenanlage die Anlage in  aus
ländischen W erten, die selbst bei den größeren Lokalbanken 
1928 nur 8,91 % beträgt. A uch  die Großbanken legen über 
70 % ih re r E ffekten in inländischen W erten an. Belie f sich 
innerhalb ihres Porte feuilles an schweizerischen Obligationen 
der A n te il der O bligationen ö ffen tlich -rech tlicher K ö rpe r
schaften 1927 auf insgesamt 52,53 %, hingegen der A n te il 
n ich t näher ausgegliederter p riva te r O bligationen auf nur 
29,95 %, so lauten die entsprechenden Quoten Ende 1928 
40,92 % und 45,51 %. Innerhalb der O bligationen der ö ffen t
lich -rech tlichen Körperschaften beanspruchen die Obligationen 
des Bunds und der Bundesbahnen bei säm tlichen h ier auf
geführten Bankengruppen den größten A n te il, dem allerd ings 
be i den Kantonalbanken die O bligationen der Kantone 1928 
nahekommen. A uch die Sparkassen sowie die m ittle ren  und 
k le ineren Lokalbanken weisen eine vergleichsweise hohe 
Quote kantona ler O bligationen aus, während von sonstigen 
O bligationen der hohe, über 30 % betragende A n te il der 
Bankenobligationen sowohl be i ¡den größeren Lokalbanken 
als auch be i den Kantonalbanken in die Augen springt,

Tabelle V I I:  Zusammensetzung des Bruttogewinns.

E rtrag des 
W echsel

porte feu illes

Saldo des Zinsen- 
Kontos u. 

Kommissionen

E rtrag des 
E ffekten- 

porte feu illes
Verschiede nes

W iedereingänge
früherer

Abschreibungen

Gesamter
B ru tto 
gewinn

in  1000 Fr. in  °/o in  1000 Fr. in  °/o in  1000 Fr. in  °/o in  1000 Fr. in  % in  1000 Fr. | in  »/„ in  1000 Fr.

G r o ß b a n k e n

1926
1927
1928

52 554 
49 733
53 209

34,42
29,36
28,17

79 212 
86 713 

101 631

51,87
51,19
53,80

15 970 
24 298 
30 135

10,46
14,34
15,95

4 885 
3 653 
3 916

3,20
2,16
2,08

83 
5 000

0,05
2,95

152 704 
169 397 
188 891

K a n t o n a l b a n k e n

1926
1927
1928

13 520
14 514
15 135

18,35
19,04
19,34

33 570
34 973 
36 215

45,58
45,87
46,27

21 905
22 407 
22 262

29,74
29,39
28,44

4 206 
4146 
4 293

5,71
5,44
5,48

455
204
369

0,62
0,26
0,47

73 656 
76 244 
78 274

G r ö ß e r e  L o k a l b a n k e n

1926
1927
1928

6 670 
5 879 
5 839

20,32
16,90
15,88

16 254
17 256 
19 292

49,52
49,61
52,47

8 291 
10 135 
10 163

25,26
29,14
27,65

920
940
966

2,80
2,70
2,63

691
573
505

2,10
1,65
1,37

32 826 
34 783 
36 765

M i t t l e r e u n d  k l e i n e r e  L o k a l b a n k e n

1926
1927
1928

1435 
1 504 
1 529

16,54
17,85
17,94

4 377 
4 273 
4130"

50,45
50,71
48,47

2 644 
2 463 
2 559

30,47
29,23
30,03

211
178
181

2,43
2,11
2,13

9
8

122

0,11
0,10
1,43

8 676 
8 426 
8 521

S p a r k a s s e n

1926
1927
1928

172
208
255

1,73
2,03
2,54

2 506 
2 526 
2 818

25,25
24,63
28,07

6 851
7 109
6 585

69,04
69,32
65,59

388
389 
380

3,91
3.79
3.79

6
23

1

0,07
0,23
0,01

9 923 
10 255 
10 039
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Tabelle V I I I :  Ertrags-Rechnung.

B ru tto 
gewinn

V o m B r u t t o g e w i n n  e n t f a l l e n  a u f B ru tto 
gewinn 
in  Vo 

des
gewinn-

ber.
Kap ita ls

Rein
gewinn 
in o/o 

des
gewinn-

ber.
Kap ita ls

V  erwaltungskosten
Verluste und 

Abschreibungen Reingew inn
insgesamt davon Steuern 

und Abgaben

in  1000 Fr. in  1000 Fr. in  % in  1000 Fr. in  % in  1000 Fr. in o/o in  1000 Fr, in  o/o

G r o ß b a n k  e n

1926 152 704 93 311 61,11 10 621 6,95 7 589 4,97 51 804 33,92 26,25 8,94
1927 169 397 96 728 57,10 9 692 5,72 6 780 4,00 65 889 38,90 26,68 10,38
1928 188 891 103 323 54,70 9 983 5,28 8 601 4,55 76 967 40,75 24,85 10,13

K a n t o n a l b a n k  e n

1926 73 656 24 772 33,63 1 219 1,52 10 323 14,02 38 561 52,35 16,61 8,69
1927 76 244 26 015 34,12 1 313 1,72 7 839 10,28 42 390 55,60 16,55 9,20
1928 78 274 26 503 33,86 1414 1,81 7 681 9,81 44 090 56,33 16,79 9,45

G r ö ß e r  e L o k  a 1 b a n k e n

1926 32 826 18 103 46,89 3 515 10,71 2 627 6,81 17 874 46,30 16,16 9,67
1927 34 783 19 603 47,92 3 810 10,95 3 989 9,75 17 315 42,33 15,99 8,81
1928 36 765 20 395 46,83 4135 11,25 2166 4,97 20 992 48,20 15,48 9,70

M i t t l e r e u n d  k 1 e i n e r e L o k a l b a n k e n

1926 8 676 4 079 45,54 908 10,46 495 5,53 4 383 48,93 23,86 11,68
1927 8 426 4 064 45,42 913 10,83 417 4,66 4 466 49,92 24,17 12,07
1928 8 521 4 085 46,20 893 10,48 378 4,28 4 379 49,52 24,51 12,14

S p a r k  a s s e n

1926 9 923 4 046 37,13 1 659 16,72 1200 11,01 5 650 51,86 190,59 98,83
1927 10 255 4 324 37,88 1 742 16,99 1256 11,00 5 835 51,12 182,73 93,40
1928 10 039 4 394 39,93 1 829 18,22 1252 11,38 5 357 48,69 209,86 102,17

R e n t a b i l i t ä t .

Tabelle V I I  zeigt die Entw ick lung und Zusammensetzung 
des Bruttogewinns. W ährend bei sämtlichen Bankengruppen 
m it Ausnahme der Sparkassen der E rtrag aus Zinsen und 
Kommissionen etwa die H ä lfte  des gesamten Bruttogewinns 
ausmacht, steht be i den Sparkassen der S truk tu r ihres An lage
geschäfts entsprechend der E rtrag des E ffektenportefeu illes 
an der Spitze, wenngleich auch h ier der E rtrag dieses P orte
feu illes 1928 gegenüber 1927 gefallen, der Ertrag aus Zinsen 
und Kommissionen hingegen gestiegen ist. Der E rtrag des 
W echselportefeu illes zeigt bei den Großbanken sowie bei den 
größeren Lokalbanken eine rückläufige, be i sämtlichen übrigen 
Bankengruppen eine aufsteigende Tendenz. Im m erhin be
ansprucht er 1928 be i den Großbanken noch immer 28,17 % 
gegenüber 15,95 % des E ffektenportefeu illes, während dieses 
bei den Kantonalbanken 28,44 %, bei den größeren Lo ka l
banken 27,65 % und bei den m ittle ren  und k le ineren L o k a l
banken 30,03 % des gesamten Bruttogew inns abw irft. Es be

Tabelle IX : Steuern in Quoten des Reingewinns.

B erline r
Groß

banken

Schweizer Banken

G roß
banken

Größere
L o k a l

banken

M ittl.u .k l.
Lo ka l
banken

D urch
schnitt

1926 43,0 20,5 19,7 20,7 20,4
1927 60,4 14,7 22,0 20,4 19,0
1928 62,7 13,0 19,7 20,4 17,7

s itz t also be i diesen Bankengruppen die Stellung, die das 
W echselportefeu ille  als Ertragsquelle bei den Großbanken 
einnimmt.

Die in  Tabelle V I I I  ausgegliederte Ertrags-Rechnung läßt 
erkennen, daß bei den Großbanken eine ständig fallende 
Quote des Bruttogew inns auf die Verwaltungskosten, eine 
ständig steigende Quote auf den Reingewinn en tfä llt. W ie 
man aus der gleichfalls fallenden Quote der Steuern und 
Abgaben ersieht, nehmen diese an der Aufwandsm inderung 
te il m it dem in Tabelle IX  ausgewiesenen Ergebnis, daß 
gegenüber einer in Quoten des Reingewinns ausgedrückten 
steuerlichen Belastung der B erline r Großbanken von 62,7 % 
im Jahre 1928 sich die entsprechende Belastung bei den 
Schweizer Großbanken auf 13,0 % beläuft.

T ro tz  der fallenden Aufwandsquoten haben sich sowohl 
B ruttogew inn als auch Reingewinn, ausgedrückt in Prozenten 
des gewinnberechtigten Kapitals, 1928 gegenüber 1927 bei 
den Schweizer Großbanken etwas gem indert (vgl. die beiden 
le tzten Spalten in  Tabelle V III). Hingegen is t bei den 
größeren Lokalbanken ledig lich der Hundertsatz des B ru tto 
gewinns etwas gefallen, der des Reingewinns jedoch gegen
über 1927 n ich t unbe trächtlich gestiegen. D ie dre i übrigen 
Bankengruppen weisen übereinstim m end 1928 gegenüber 1927 
sowohl steigende Sätze des Bruttogew inns als auch des 
Reingewinns aus. Bei diesen Gruppen ist jedoch, w ie ein
gangs gezeigt, die K ap ita len tw ick lung h in te r der be träch t
lichen Kapitalzunahm e bei den Großbanken w ie auch bei den 
größeren Lokalbanken re la tiv  ziem lich stark zurückgeblieben.


