
I. Untersuchungen und Vorschlage.

Fragen des Erbbaurechts.

Von

Prof. Dr. Heinrich Erman, Geh. Justizrat in Munster i. W.

In der Reichstagssitzung vom 5. Marz d. J. bekannte sich 
der Staatssekretar des Innern, ganz wie seine beiden Amts- 
vorganger, als uberzeugten Freund des Erbbaurechtes, das „ein 
wichtiges Moment fur eine gesunde Entwicklung der Grund- und 
Bodenpolitik des Fiskus und der Kommune“ sei: „Denn nur durch 
das Erbbaurecht kommen das Reich, die Staaten und die Kommunen 
in die Lage, sich die Herrschaft uber das Gelande, das sie fur 
Bauzwecke herausgeben, fur ewige Zeiten zu sichern.“ Auch der 
Reichstag hat sich wiederholt entschieden erbbaufreundlich aus- 
gesprochen. So steht zu hoffen, dad das fur die Wohnungsfrage 
und damit fur die Zukunft des deutschen Volkes wichtige Institut 
einer entscheidenden Forderung entgegengeht, und ich komme 
gern der Aufforderung nach, noch einmal in diesem Jahrbuch auf 
Grund der seit meinem Stuttgarter Vortrag (^Jahrbuch der Boden- 
reform“ IV S. 248 ff.) gesammelten, vielfachen Erfahrungen kurz 
zum Erbbaurecht Stellung zu nehmen.

Was erhoffen wir vom Erbbaurecht?
Es soll SeBhaftigkeit und Heimgefuhl fordern, indem es bis- 

herigen Mietern die Moglichkeit eigener Ansiedelung bietet (vgl. 
dieses Jahrb. IV S. 251).

Jahrbuch der Bodenreform. Bd. VI.6



— —

Es soil in dem groBen und guten Kampf gegen die Miets- 
kaserne auch zu seinem Teil fur die weitraumige Bebauung 
wirken. Einmal direkt: da beim Erbbau die Bodenbeschaffung 
billiger ist, als beim Eigenbau, kann bei gleichbleibenden Bau- 
kosten fur dasselbe Geld mehr Boden verwendet, also weitraumiger 
gebaut werden: Einfamilienhauser mit Garten ! Sodann indirekt 
durch Beeinflussung der Bodenpreise. Ihrem Steigen wird durch 
Erbbauangebot von offentlichem Boden verschiedentlich entgegen- 
gewirkt. Einmal kann dieser Boden im Erbbau zu einer etwa 
bloB vorlaufig weitraumigen Bebauung weit fruher auf dem Bau- 
markt erscheinen, als bei dem System des endgultigen Verkaufs, 
wo er zuruckgehalten wird, bis er seinen hbchstmbglichen Preis 
erreicht hat. Sodann und vor allem ist bei der Ausgabe von 
offentlichem Boden zu dem stets bloB vorubergehenden Erbbau 
nicht wie bei seiner endgultigen VerauBerung der ganze Zukunfts- 
wert in Rechnung zu stellen. Vielmehr muB, davon ausgehend, 
daB dieser Zukunftswert dem Grundherren bleibt, bei der erst- 
maligen Ansetzung des Erbbauzinses grundsatzlich vom einstigen 
Erwerbspreise ausgegangen werden, unbeschadet einer an- 
gemessenen Erhohung bei spaterer Wieder ausgabe des Erbbau- 
rechtes.

Dem Steigen der Bodenpreise soil aber das Erbbaurecht noch 
von weiterher dadurch entgegenwirken, daB es einen Hauptfaktor 
unserer Bodenpreissteigerung: unsere Hypothekarverschuldung 
allseitig gunstig beeinfluBt.

Der Hauptposten derselben, die Bodenpreishypothek, fallt ja 
beim Erbbau ganz fort; denn um auf unbezahltem Boden zu bauen, 
leiht man sich beim Erbbau den Boden selbst; nach dem System 
unseres Mietskasernenbaus dagegen den Preis des Bodens, der 
wie immer beim Kreditkauf entsprechend in die Rohe getrieben 
ist, gegen Hypothek auf diesen zwar unbezahlten, aber grundbuch- 
maBig „eigenen" Boden.

Aber auch fur die Baukostenhypothek, also den Meliorations- 
kredit, dessen Herbeischaffung der Hauptzweck und die Haupt- 
rechtfertigung unseres ganzen Grundbuch- und Bodenkreditwesens 
ist, wirkt das Erbbaurecht volkswirtschaftlich erheblich besser, 
als unser landlaufiges Bauverfahren. Wird z. B. in Berlin auf 
einem 100 000 Mk. werten Grundstuck eine „hochherrschaftliche“ 
Mietskaserne fur 300 000 Mk. erbaut und das ganze mit 400 000 Mk. 
beliehen, so entsprechen sich Schuld und Pfand zunachst voll- 
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standig. Aber nach 30—40 Jahren ist das altmodisch und un- 
herrschaftlich gewordene Haus vielleicht nur noch 100 000 Mk, 
wert (vgl. dieses Jahrb. IV 8. 277), und soweit nicht etwa der 
steigende Bodenwert erganzend eingetreten ist, stehen dann von 
den ursprunglich gedeckten 400 000 Mk. Hypotheken 200 000 Mk. 
einfach in der Luft. Und doch werden unsere Stadthaushypotheken 
durchweg ohne Amortisation begrundet, als ob sie nur auf dem 
ewigen Boden ruhten und nicht auch auf dem Menschenwerk alt- 
und altmodisch werdender Hauser. Ja, selbst Venn ganz aus- 
nahmsweise Amortisation erfolgt, erhalt das Burgerliche Gesetz^ 
buch die getilgten Betrage, falls der Eigentumer sie nicht etwa 
loschen laBt, vollstandig aufrecht als „Eigentumerhypotheken“, 
die aber durch Weiterbegebung jederzeit wieder in den Verkehr 
kommen konnen und auch wirklich kommen. Von den Hypotheken- 
milliarden unserer GroBstadte werden also Jahr fur Jahr un- 
gezahlte Millionen durch Hauserentwertung deckungs- und wertlos! 
Demgegenuber zwingt das Erbbaurecht mit seiner grundsatzlichen 
Scheidung zwischen Bauwerk und Boden dazu, die Hausbauschuld 
zu tilgen, bevor der Ablauf der Erbbaufrist Erbbaurecht und 
Erbbauhypothek restlos zum Fortfall bringt, also meist lange 
vor der Entwertung des Hauses. So bekampft das Erbbaurecht 
einen Krebsschaden unseres stadtischen Hypothekenwesens, und 
von hier aus erklart es sich um so mehr, wenn der vielleicht 
beste Kenner unseres Hypothekenwesens, der unlangst verstorbene 
Begrunder der rheinischen Hypothekenbank Dr. Felix Hecht 
in dem Arbeitsprogramm seiner einstweilen leider mit dem ersten 
Heft beendeten Jahrbucher des Europaischen Bodenkredits (vgl. 
meine Anzeige in den diesjahrigen Jahrbuchern fur National- 
okonomie) auch dem Erbbaurecht eine hervorragende Stelle anwies. 
Wie er gegenuber der verhangnisvollen, landlichen Borgwirtschaft 
unermudlich zur Amortisation durch Hypothekentilgungsversicherung 
mahnte: dem Hecht des Schuldenmachens entspricht die Pflicht 
der Schuldentilgung! und: jede Generation soil die Schulden tilgen, 
die von ihr aufgenommen sind! — so wird er gerade an jene 
Nichtamortisation unserer Baugeldhypotheken gedacht haben, als 
er „die Forderung des Bodenkredits durch das Erbbaurecht" 
in das Programm seiner Jahrbucher aufnahm.

Dieses bodenreformerische Erbbaurecht steht nun seit kaum 
10 Jahren zur Erorterung (vgl. dieses Jahrb. IV S. 241); da ist 
es nicht auffallend, wenn gegenuber dem zahen Widerstand der 
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Kreise, die an Mietskasernen, Bodenverteuerung und Boden- 
verschuldung interessiert sind, das Erbbaurecht und die von ihm 
erhofften Vorteile bisher noch kaum in die Erscheinung getreten 
Sind. Immerhin ist ihm insofern der Weg gebahnt, als die Rechts- 
bedenken, die ihm anfangs entgegentraten und die von seinen 
Gegnern wieder und wieder betont wurden, heute fast durchweg 
uberwunden sind. Die Ratlosigkeit der Juristen bei dem uber- 
raschenden Auftauchen dieses vom Burgerlichen Gesetzbuch so 
unzureichend geregelten Instituts: „Erbbauliches, Unerbauliches!“ 
^Nbesteht jetzt nicht mehr. Mit Sohm (dieses Jahrb. IV 8.242) 

sagen wir: „das Erbbaurecht soll nach dem Burgerlichen Gesetz
buch sein; so sollen nach dem Willen des Burgerlichen Gesetz- 
buchs auch die Rechtssatze sein, welche das Dasein des Erbbau- 
rechts praktisch bedingen“. So ist man der Streitfragen uber 
die Rechtsnatur und das spatere Schicksal des Erbbauhauses, uber 
die Mundelsicherheit der Erbbauhypothek schon durch Auslegung 
im wesentlichen Herr geworden. DaB insbesondere eine Amortisations- 
hypothek an einem genugend befristeten und nicht durch Verfalls- 
klauseln bedrohten Erbbaurecht mundelsicher gemaB BGB. § 1807 
sein kann, und żwar fur alle Gesetze, die diesen Paragraphen 
anziehen, das kann fuglich nicht bezweifelt werden.

Eine gesetzliche Klarstellung jener einstigen Zweifelspunkte 
ist daher zwar erwunscht, aber ganz und gar nicht unentbehrlich.

Dies um so mehr, als durch geeignete Vertragsklauseln jene 
Schwierigkeiten zum guten Teil umgangen und ausgeschaltet 
werden konnen. So vor allem durch das Ruckubertragungs- 
versprechen mit Vormerkung, das als Ersatz der kreditabschneidenden 
Verfallsklauseln schon mehrfach, z. B. vom Reichsamt des Innern, 
in Erbbauvertragen angewandt wird (vgl. dieses Jahrb. IV S. 263). 
Aber auf demselben Wege lieBen sich auch andere Erbbau- 
schwierigkeiten beseitigen, wenn das Erbbaurecht als ewiges oder 
doch sehr langfristiges bestellt und sein Ruckfall nach einer be- 
stimmten Frist lediglich durch jenes Ruckubertragungsversprechen 
mit Vormerkung gesichert wurde. Damit ware das Schicksal des 
Hauses praktisch sichergestellt; als Erbbaurechtsbestandteil 
(Jahrb. IV S. 246) haftete es den Erbbaurechtshypothekaren und 
stande es bei einer Wiederausgabe des — vom Eigentumer etwa 
nicht zur Loschung gebrachten — Erbbaurechts dem neuen Erb- 
bauer genau so zu, wie einst dem ersten, was beides bei einem 
Erloschen des Erbbaurechts kraft Endtermins nicht der Fall ist.
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Das Erbbaurecht ist also lebensfahig, und wenn sie nur 
ernstlich wollen, bieten sich den Organen des Reichs, der Staaten 
und der Gemeinden Wege genug, um es zu fordern und ein- 
zuburgern. Ein Reichserbbaugesetz und Landesgesetze uber die 
Mundelsicherheit von Erbbauhypotheken wurden manchen Wider- 
spruch verstummen machen. Da ferner die VerauBerung von 
Gemeindegrundeigentum landesgesetzlich meist von der Regierung 
genehmigt werden muB, konnten die Landesregierungen dem 
Erbbaurecht ein weites Anwendungsgebiet verschaffen, wenn sie 
der Regel nach unter Hinweis auf Vergebung in Erbbau die 
VerauBerungszustimmung verweigerten, im Sinne des bekannten 
Kollektiverlasses preuBischer Minister vom 19. Marz 1901, der 
alien stark wachsenden Gemeinden „eine zweckmaBige Boden- 
politik“ empfahl durch „Erwerbung tunlichst vieler Grundstucke51 
und deren Verausgabung nur in Erbbau.

Denn bei dem Ubergewicht, das in den Gemeinden die Boden- 
interessenten infolge der Wahlordnung meist besitzen, ist ohne 
solche auBere Nbtigung der EntschluB zu einer sozialen Boden- 
und Erbbaupolitik von den Gemeinden kaum zu erwarten, mag 
sie auch fur die Mehrzahl der Gemeindeinsassen noch so vorteil- 
haft und erwunscht sein. Hat sich aber, ob mit ob ohne Zwang, 
eine Gemeinde einmal zum Erbbau entschlossen, so kann sie ihn 
auf mannigfache Weise fordern, so durch vernunftige Ansetzung 
des Erbbauzinses oder durch die vom Reichsamt des Innern 
wiederholt befurwortete Gemeindeburgschaft fur Erbbauunter- 
nehmungen auf Gemeindeboden, die bei sachkundiger Uberwachung 
des Unternehmens fur die Gemeinde ohne Gefahr ist und seinen 
Baugeldhypotheken die Mundelsicherheit verschafft und damit auch 
das Privatkapital, wenigstens so lange, als es den Erbbauhypotheken 
nicht durch Vermittlung einer Erbbaubank rein geschaftsmaBig- 
eigennutzig zuflieBt.
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Zum Plan einer deutschen Erbbaubank.1)

1) Vgl. A. Pohlman-Hohenaspe: „Erbbanrecht und Kredit“. „Jahr- 
bueh der Bodenreform" V. Bd. S. 241—254.

Von

Ludwig Eschwege-Charlottenburg.

Die Anwendung des Erbbaurechts, dieses hervorragenden 
Mittels zur Losung der Wohnungsfrage, ist bisher nur in Ver
bindung mit bffentlichen Organen vor sich gegangen. Wenn es 
gelange, Erbbaugelder auf privatem Wege aufzubringen, in der 
Art und unter denselben Sicherheitskautelen wie die den freien 
Boden beleihenden Hypothekenbanken, so wurde die Anwendung 
des Erbbaurechts in Deutschland einen heute kaum zu ahnenden 
Aufschwung nehmen. Diese Moglichkeit zu verwirklichen, durfte 
die Grundung einer Erbbaubank geeignet sein. Der Betrieb einer 
solchen Bank hatte sich in den Geschaftsformen abzuwickeln, wie 
sie bei den anderen Hypothekenbanken, die samtlich grofie 
materielle Erfolge erzielen, ublich sind. Es werden Pfandbriefe 
emittiert und aus dem Erlose Erbbaudarlehen gewahrt. Die Ein- 
nahmen der Bank wurden sich genau wie bei den anderen 
Hypothekenbanken aus der Differenz der Aktiv- und Passiv-Zinsen 
sowie aus den bei der Gewahrung von Darlehen ublichen Provisionen 
herschreibeh. Es sind also zwei Fragen aufzuwerfen, von deren 
Beantwortung es abhangt, ob der zu grundenden Erbbank auch 
ein gesunder Betrieb in Aussicht gestellt werden kann.

Erstens: Ist es einer solchen Bank moglich, im Wettbewerb 
mit den anderen Hypothekenbanken die von ihr emittierten Pfand
briefe unter Vermittlung von Bankiers im Publikum zu ver- 
treiben?

Diese Frage ist ohne weiteres zu bejahen, falls folgende Be
dingungen erfullt sind: Es mussen die Pfandbriefe an der Borse 
notiert sein. Es muB ferner der vermittelnde Bankier die Uber- 
zeugung haben, daB die von ihm verkauften Pfandbriefe denjenigen 
der anderen Hypothekenbanken an Sicherheit mindestens gleich 
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stehen, und endlich mufi dieselbe Provision bewilligt werden, 
welche die anderen Hypothekenbanken bezahlen.

Was den ersten Punkt; die Borsenfahigkeit der Pfandbriefe 
anbelangt, so wird diese Bedingung davon abhangen, ob die Sicher- 
heit der auf Erbbau gegebeneu Darlehne, welche die Unterlage 
der auszugebenden Pfandbriefe bildet, eine unanfeehtbare ist. 
In rechtlicher Beziehung ist von den hervorragendsten Sachver- 
standigen bereits ausgefuhrt worden, dafi die Schwierigkeiten 
nach dieser Richtung nicht unuberwindbar sind. In sachlicher 
Beziehung warden analog den Bestimmungen der anderen Hypo
thekenbanken folgende Sicherheiten fur die ausgegebenen Pfand
briefe vorhanden sein: Das Aktienkapital, die anzusammelnden 
Reserven und die aus dem Erlbs der Pfandbriefe erworbenen 
Hypotheken. .

Meiner Uberzeugung nach ist die Realsicherheit bei den Erb- 
bauhypotheken eine grofiere als bei den auf freiem Boden ruhenden. 
Es ist allgemein bekannt, daB das schwankende Element in 
der Bewertung eines Hauses nicht in dem Materialwert, sondern 
im Bodenpreis liegt. In dem Mafie nun, als die grofistadtischen 
Grundstuckspreise, durch unsere ganze neuzeitliche Entwicklung 
bedingt, immer weiter in die Hbhe getrieben werden, mufi das 
Beleihungsgeschaft der bestehenden Hypothekenbanken eine immer 
schwankendere Grundlage erhalten und mit immer grofierem Risiko 
verbunden sein. Wenn diese Verhaltnisse bisher zu ernsteren 
Erschutterungen des grofistadtischen Realkreditwesens noch nicht 
gefuhrt haben — abgesehen von den bekannten Fallen der Spiel- 
hagen- und Pommern-Bank —, so liegt dies darin begrundet, daB 
die Grundstuckspreise in den GroBstadten seit Jahrzehnten eine 
andauernde steigende Richtung beobachten, so dafi selbst sehr 
„optimistische" Beleihungen im Laufe der Zeit durcli die gestiegenen 
Grundstuckspreise wieder eingeholt worden sind. Immerhin sind 
diese Verhaltnisse keineswegs als absolut sicher zu bezeichnen, 
und die Gefahr, dafi in dieser Beziehung Ruckschlage eintreten — 
z. B. durch die Erweiterung des Schnellverkehrs, welche einen 
Tell der Bevolkerung gestattet, ihren Wohnsitz weit hinaus an 
die Peripherie zu verlegen — ist nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen. Die Falle, in denen die bestehenden Institute bei 
Subhastationen zur Ubernahme des beliehenen Objekts gezwungen 
sind, sind nach fachmannischer Ansicht haufiger, als die Geschafts- 
berichte erkennen lassen.
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Demgegenuber fallt bei der Erbbauhypothek ein groBer Teil 
solcher Bedenken weg, da das Element der Unsicherheit, namlich 
die Beleihung des hochgetriebenen Bodenwertes, vollstandig in 
Wegfall kommt. Hiernach kann es selbst fur den solidesten 
Bankier m. E. nur eine durchaus erwunschte Erweiterung seiner 
Geschaftstatigkeit sein, wenn er sich mit dem Vertrieb dieser 
Pfandbriefe, bei gleichen Provisionen, befaBt.

Was nun die Borsenfahigkeit der Pfandbriefe anbelangt, die, 
wie erwahnt, eine unentbehrliche Voraussetzung fur den Vertrieb 
der Pfandbriefe im Publikum bildet, so stehen derselben Grunde 
der Sicherheit, wie in dem Vorangegangenen ausgefuhrt, nicht ent- 
gegen. Sollten aber, da das ganze Gebiet fur die Bbrsenbehorden 
doch noch mehr oder weniger terra incognita ist, trotzdem auf 
dieser Seite Bedenken bestehen, so zweifle ich nicht, daB es nur 
eines hinsprechenden Hinweises der Regierung bedarf, um dieselben 
zu zerstreuen.

Die zu grundende Erbbaubank Wurde analog den anderen 
Hypothekenbanken das Recht besitzen mussen, den 15 fachen Be
trag des eingezahlten Aktienkapitals an Pfandbriefen in Umlauf 
zu setzen. Gegenwartig wird das Privileg zur Ausgabe von Pfand
briefen nur in auBerst seltenen Fallen und nur, wenn ein dringend.es 
bffentliches Bedurfnis vorliegt, erteilt. Ein solches Privileg ist 
fur den Besitzer auBerordentlich wertvoll, wie die Resultate der 
bestehenden Hypothenbanken beweisen. Es ist deshalb auch nicht 
daran zu zweifeln, daB nach Erteilung des Privilegs die Auf- 
bringung des Aktienkapitals, ev. in Verbindung mit einer GroB- 
bank, ohne jede Schwierigkeit moglich ist. Voraussetzung ist 
auch hier, daB die Aktien der Erbbaubank Borsenfahigkeit er? 
langen.

Bei der hohen offentlichen Bedeutung, welche die Erb
baubank besitzt, ist anzunehmen, daB auch dieser Punkt sich 
in zufriedenstellender Weise erledigen wird. Es entsteht nun die 
weitere Frage, ob die Mittel, welche durch den VerschleiB der 
Pfandbriefe in die Bank flieBen, auch ausreichende Gelegenheit 
zur Betatigung haben. Grundsatzlich sei hier bemerkt, daB m. E. 
ein Wettbewerb mit dem Geschaft der Hypothekenbanken nicht 
in Frage kommen kann. Die heutige Bautatigkeit auf spekulativ 
uberteuertem Boden wird immer nur das Hauptgewicht auf die 
Herstellung von Mietskasernen richten. ,Es ist uberhaupt fraglich, 
ob bei den geschraubten Bodenpreisen in den GroBstadten Hauser 
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mit geringer Etagenzahl wirtschaftlich mbglich sind, es sei denn, 
daB durch eine drakonische Bauordnung eine Herabdruckung des 
Bodenwertes kunstlich herbeigefuhrt wird, was nach Lage der 
Gesetzgebung, wie die bekannten Entscheidungen in Sachen der 
Stubenrauchschen Bauordnung beweisen, schwer durchfuhr- 
bar ist.

I)a6 aber Mietskasernen im Erbbaurecht errichtet werden, 
durfte so ziemlich ausgesehlossen sein. Es wurde dies dem 
sozialen Charakter dieser Institution auch nicht entsprechen. 
Andererseits wurde sich voraussichtlich auch aus wirtschaftlichen 
Grunden niemand hierzu bereit linden lassen. Der heutige Bau- 
unternehmer, der das Risiko der Errichtung einer Mietskaserne 
auf sich nimmt, will und muB dabei kraftig verdienen. Solange 
sich ihm uberreichlich freier Boden anbietet, wobei er noch aller- 
lei Vergunstigungen M i Gewahrung von Baugeldern usw. — 
genieBt, wird er nicht daran denken, im Erbbauwege zu bauen, 
da bier die spekulativen Chancen wesentlich geringer sind. Die 
Erbbaubank kann deshalb m. E. nur zur Beleihung von Ein- 
oder Zweifamilienhausern in Betracht kommen. Solche Be- 
leihungen lehnt aber die Mehrzahl der anderen Hypothekenbanken 
grundsatzlich ab, wie aus den Angaben uber die Stucklung der 
Hypotheken in den Geschaftsberichten der Institute hervorgeht.

DaB aber ein ganz erhebliches Bedurfuis nach Ein- oder 
Zweifamilienhausern besteht, durfte als bekannt vorauszusetzen 
sein. Man muB die Liebe des einfachen Mannes zu seiner mehr 
als primitiven Laube in der Umgegend von Berlin beobachtet 
haben, um zu erkennen, wie sehnsuchtig weite Kreise nach 
dem Besitz eines eigenen wenn auch noch so kleinen Heims 
verlangen.

Man wird vorlaufig nicht der Hoffnung sein konnen, daB die 
Besitzer des groBstadtischen Bodens diesen zur erbbaumaBigen 
Bebauung hergeben, wohl aber gibt es in wohl fast alien GroB- 
stadten noch sehr betrachtliche Reservate an Boden, die sich im 
Besitze von Staat, Gemeinde, Kirchenbehorden, Stiftungen usw. 
befinden. Diese Landereien zu erschlieBen, ist die 
Aufgabe der Erbbaubank.

Die genannten Verbande und Stiftungen befinden sich gegen- 
wartig in einer eigentumlichen Zwickmuhle. Die an sie gestellten 
Anspruche steigen fortgesetzt und demgemaB auch ihre Schuld- 
verpflichtungen. Trotzdem durfen sie ihren wertvollen Grund- 
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besitz nicht verkaufen, auch wenn sie keine. Einkunfte daraus 
haben. Instinktiv wehrt sich heute die offentliche Meinung da- 
gegen, daB Land in offentlichem. Besitz ohne dringendste Not ver- 
kauft wird, zum Teil aus der Erwagung heraus, dafi im Laufe 
einer Generation das Land fur neue Zwecke ev. zuruckgekauft 
werden muBte. Diese offentlichen Landereien belasten nicht nur 
den Steuerzahler; sie verursachen auch einen effektiven volks- 
wirtschaftlichen Verlust, indem sie nicht oder nicht ihrem Werte 
entsprechend ausgenutzt werden. Diesen Zwiespalt zu beheben, 
ist das Erbbaurecht geeignet. Es ist deshalb anzunehmen, daB 
die genannten Verbande die Grundung einer Erbbaubank mit 
allergroBter Freude begruBen und ihr tatkraftige Unterstutzung 
zuteil werden lassen. Wenn die offentlichen Landereien bisher 
nur in geringem Umfange (Frankfurt a. M.)1) erbbaumaBig 
erschlossen worden sind, so liegt dies nicht an dem mangelnden 
Bedurfnis, sondern daran, daB Geld fiir erbbaumaBige Beleihung 
nicht entsprechend zur Verfugung stand. Solche Gelder aus 
offentlichen Mitteln bereit zu stellen, verhindert vielfach die 
allgemeine Finanzlage, sowie vor allem das Bedenken, der privaten 
Erwerbstatigkeit Konkurrenz zu bereiten. Die genannten. Hinder- 
nisse sind aber in dem Augenblick beseitigt, wo eine private 
ErwerhsgeseUschaft^-^hdie Erbbaubank — Darlehen in groBem 
Umfange zu gewahren in der Lage ist.

1) Vgl. „Jahrbuch der Bodenreform" 1909 8. 80 und 8. 240.

Die offentlichen Verbande, welche fur einen solchen Zweck 
ihre Landereien zur erbbaumaBigen ErschlieBung hergeben, 
handeln, von alien sozialen Momenten abgesehen, im eminentesten 
Interesse der Steuerzahler, da sie von dem bisher unausgenutzt 
gebliebenen Aktivum nunmehr eine laufende Rente — den Erb- 
bauzins — beziehen. Das Land selbst konnen sie mit voller 
Berechtigung zu billigem Erbzins anbieten, da ihnen ja alle Zu- 
kunftschancen verbleiben im Gegensatz zu den privaten Bauk 
stellenverkaufern, welche ihren Abnehmern alle Zukunftschancen 
in Gestalt eines hohen spekulativen Agios auferlegen. Es .trifft 
also fur die genannten Verbande der soziale Nutzen mit dem 
materiellen Nutzen zusammen, und es ist deshalb nicht daran zu 
zweifeln, daB sie das in ihrem Besitze befindliche Land bereit- 
willigst zur erbbaumaBigen Bebauung anbieten werden. Man 
kann sogar annehmen, daB sie, ebenfalls im eigensten Interesse, 
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gelegentlich die Burgschaft fur die Erbbauhypothek ilbernehmen, 
in welchem Falle die Bank bis zu 100% des reinen Hauswertes 
beleihen konnte.

Hit der ErschlieBung der grofien bffentlichen Reservate wurde 
nicht nur neuer Baum fur zahlreiche Ansiedler gewonnen sein, 
es wurde auch eine gesunde Konkurrenz gegen die immer welter 
steigenden Ansprilche der Ureigentumer (Millionenbauern) und 
Terraingesellschaften, welche die Grofistadte und Industriezentren 
mit einem eisernen Ring umgeben, geschaffen werden.

Die Vorbedingung jeder gesunden Wohnungspolitik bildet 
das Vorhandensein billigen Landes. Diese Voraussetzung zu 
erfullen wird aber in dem Mafie schwieriger und unmoglicher, als 
das in die Bauzone hineinwachsende Land in den Besitz groBer 
kapitalkraftiger Gesellschaften ubergeht. Schon heute gibt es 
zahlreiche staatstreue Personlichkeiten, welche diese Schwierig- 
keiten nicht anders zu Ibsen wissen, als durch radikale Ent- 
eignungsgesetze. Das Erbbaurecht, auf offentliches Land uber- 
tragen, wurde sich als ein besseres und unseren Begriffen von 
der „Heiligkeit des Eigentums" mehr entsprechendes Mittel 
erweisen. Die ErschlieBung von bffentlichem Gelande, welche 
durch die Erbbaubank in unmittelbarer Nahe geruckt wird, wurde 
auf dem Wohnungs- und Baustellenmarkt jene gesunde Konkurrenz 
schaffen, die im Laufe unserer groBkapitalistischen Entwicklung 
mehr und mehr verloren zu gehen droht. Von dem spekulativen 
Agio der unsere Bevblkerungszentren umgebenden Terrains wurde 
ein Abstrich gemacht und ein heilsamer Einflufi auch auf die 
private Bautatigkeit auf freiem Boden ausgeubt werden.

III.

Zur Beleihung von Erbbauberechtigungen.

Von

Dr. jur. E. Mueller, Bankdirektor in Gotha.

Im 5. Bande des „Jahrhachs fur Bodenreform11 S. 241ff. 
untersucht Herr A. Pohlman-Hohenaspe die Frage, auf welche
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Weise fur Erbbauberechtigungen erste Hypotheken beschafft 
werden konnen, und entscheidet sich schlieBlich fur die Grundung 
einer selbstandigen Erbbaubank, fur die er einen bereits yollstandig 
ausgearbeiteten Statutenentwurf vorlegt. Herr Pohlman mag 
Recht haben, daB schlieBlich eine solche Grundung der einzige 
Ausweg bleiben wird. Andererseits aber stehen der Durchfuh- 
rung des Planes doch wohl mehr Schwierigkeiten entgegen, als 
Herr Pohlman in seiner Abhandlung heryorhebt. Man soil des- 
halb zur Ausfuhrung nicht eher schreiten, als feststeht, daB alle 
bereits bestehenden Unternehmungen, die sich mit Gewahrung 
von Hypothekengeldern beschaftigen, dem hervorgetretenen Be- 
durfnis gegenuber versagen. Eine wichtige Gruppe von Unter
nehmungen, die jahrlich grofie Kapitalien in Hypotheken anzulegen 
pflegS wird von Herrn Pohlman nicht erwahnt. Es sei mir 
gestattet, darauf naher einzugehen, ob man von ihr eine Forde- 
rung der Erbbaubeleihungen erwarten darf. Dabei wird sich 
auch Gelegenheit finden, einige Gefahren und Schwierigkeiten zu 
besprechen, mit denen eine Erbbaubank nach meiner Ansicht 
rechnen muB, ohne daB ich mich dabei zu alien Einzelheiten des 
Entwurfs aufiere. Gerade durch offene Besprechung der auf- 
tauchenden Bedenken wird man der Sache am besten dienen und 
die Grundlage fur die geplante Bank um so sicherer und fester 
gestalten.

Neben den Hypothekenbanken gewinnen die Lebensversiche- 
rungsgesellschaften als Geldgeber auf dem Hypothekenmarkte 
immer groBere Bedeutung. Die groBen Gesellschaften verfugen 
bereits uber Hypothekenbestande, die denen der groBen und mitt- 
leren Hypothekenbanken gleichkommen, und die Bestande der 
Lebensversicherungsgesellschaften wachsen mit der Ausdehnung 
des Lebensversicherungsgeschafts von Jahr zu Jahr ganz erheb- 
lich. Die unter der Aufsicht des Kaiserl. Aufsichtsamts fur 
Privatversicherung stehenden 56 groBen Gesellschaften verfugten 
am Schlusse des Jahres 1907 uber 3336 Mill. Mk. in Hypotheken. 
Im Jahre 1908 haben 53 groBe deutsche Gesellschaften zirka 
247 Mill. Mk. neu ausgeliehen. Es liegt der Gedanke nahe, diese 
groBen Kapitalien der Ausbreitung des Erbbaurechts nutzbar zu 
machen. Eine feindliche Stellung, die Herr Pohlman von den 
bestehenden Banken — gemeint sind wohl nur die Hypotheken
banken — befurchtet, ist bei den Lebensversicherungsgesellschaften, 
denen durch § 60 des Gesetzes uber die privaten Versicherungs- 
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unternehmungen vom 12. Mai 1901 eine Beteiligung an Terrain- 
Spekulationen so gut wie unmoglich gemacht ist, und die sich 
auch aus geschaftlichen Bucksichten nicht daran beteiligen konnen, 
nicht zu erwarten. Und doch glaube ich aus juristischen und 
praktischen Grunden, dab auf eine erhebliche Fbrderung von dieser 
Seite nicht gerechnet werden kann, Só freudig es auch im Kreise der 
Bodenreformer begrubt werden konnte, wenn es gelange, die Lebens- 
versicherungsgesellschaften in groberem Mabstabe fur die Belei- 
hung von Erbbauberechtigungen zu gewinnen.

Die dauernd angelegten Kapitalien der Lebensversicherungs- 
gesellschaften dienen zum weitaus grobten Teil zur Bedeckung 
des Pramienreservefonds. Fur die hieruber hinaus verbleibenden 
Bestande sind die Gesellschaften in der Anlegung zwar durch 
keine gesetzlichen Vorschriften gebunden und daher auch nicht 
gehindert, diese Kapitalien ganz oder zum Teil auf Erbbaurechte 
auszuleihen. Aber diese nicht zum Pramienreservefonds gehbrigen 
Kapitalien treten wegen ihrer verhaltnismabig geringen Hbhe im 
Geschaftsbetrieb ganz zuruck, und die Gesellschaften werden aus 
praktischen Grunden darauf bedacht sein, sie so anzulegen, dab 
sie jeder Zeit dem Pramienreservefonds zugefuhrt werden konnen. 
Es braucht deshalb im weiteren kein Unterschied zwischen beiden 
Bestandegruppen gemacht zu werden.

Die Anlegung der den Pramienreservefonds bildenden Bestande 
kann nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 des genannten Versicherungsaufsichts- 
gesetzes vom 12. Mai 1901 in der im § 1807 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
des BGB. fur die Anlegung von Mundelgeld vorgeschriebenen 
Weise erfolgen. Dab auf Grund des § 1807 im Zusammenhalt 
mit § 1017 Abs. 1 BGB. auch Erbbauhypotheken mundelsicher 
sein konnen, brauche ich in dieser Zeitschrift nicht naher zu er- 
ortern, wenn auch die Ansicht nicht ganz unbestritten ist. Das 
Kaiserl. Aufsichtsamt fur Privatversicherung geht aber weiter. 
In seinem Geschaftsbericht fur das Jahr 1907 „sieht es die An
legung von Teilen der Pramienreserve in Hypotheken auf Erb
bauberechtigungen nach § 1017 BGB. grundsatzlich fur zulassig 
an.“ Ware diese Ansicht bedenkenfrei, so standen aus juristischen 
Grunden dem Erwerb von Erbbauhypotheken durch Lebensver- 
sicherungsgesellschaften keine Hindernisse entgegen. Leider aber 
vermag ich mich ihr nicht anzuschlieben. Das Erbbaurecht in 
der ihm vom- Burgerlichen Gesetzbuch gegebenen Gestalt war 
etwas so Neues, und insbesondere war die Bestimmung, die dafur 
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alle sich auf Grundstucke beziehenden Vorschriften gelten laBt, 
in ihrer Bedeutung und Tragweite noch so unerkannt und uner- 
forscht, dab man nicht ohne weiteres annehmen kann, daB den 
Verfassern spaterer Gesetze diese Bestimmung gegenwartig war, 
wenn sie fur „Grundstucke" Regeln aufstellten. Mit Hecht wird 
darauf verwiesen, daB in § 20 der Grundbuchordnung die Her- 
vorhebung des Erbbaurechts uberflussig gewesen ware, wenn die 
Verfasser des Gesetzes angenommen hatten, daB § 1017 BGB. 
ohne weiteres uber das BGB. und das zugehorige Einfuhrungs- 
gesetz hinaus Geltung haben sollte. Man darf vielmehr den in 
§ 1017 BGB. ausgesprochenen> Grundsatz der Gleichstellung von 
Grundstuck und Erbbaurecht auf die Bestimmungen anderer Ge
setze nur ausdehnen, wenn aus ihnen hervorgeht, daB sich der 
Gesetzgeber dieser Gleichstellung bewuBt war (vgk Staudinger- 
Kober, Kommentar zum BGB. Anm. I. 1c zu § 1017 und Fuchs, 
Kommentar zu den grundbuchrechtlichen Normen des BGB. und 
zur GBO. Bem. 3b zu § 1017). Daran fehlt es aber im Versiche- 
rungsaufsichtsgesetz. Im Gegenteil ergibt sich aus § 60 dieses 
Gesetzes, daB der Gesetzgeber an die Moglichkeit, es konnten 
Teile der Pramienreserve in Erbbauhypotheken angelegt werden, 
gar nicht gedacht hat. § 60 stellt in Ausfuhrung des oben ange- 
fuhrten § 59 Abs. 1 Nr. 1 fest, wann eine Hypothek als sicher 
angenommen werden darf, und gibt bindende Vorschriften uber 
die Wertsermittelung. Alle diese Bestimmungen sind nur auf die 
Beleihung von Grundstucken zugeschnitten, und lassen sich auf 
die Beleihung von Erbbauberechtigungen, fur die anerkannter- 
maBen ganz andere Grundsatze gelten mussen, nicht oder doch 
nicht ohne Zwang anwenden. Die Anlegung von Teilen des 
Pramienreservefonds in Erbbauhypotheken halte ich daher im 
Gegensatz zum Aufsichtsamt nach dem derzeitigen Stand der 
Gesetzgebung nicht fur zulassig, und schon well die Frage nicht 
mit voller Sicherheit beantwortet werden kann, werden die Lebens- 
versicherungsgesellschaften die mit dem Erwerb von Erbbau
hypotheken verbundene Verantwortlichkeit nicht ubernehmen 
wollen.

Zu diesen juristischen Bedenken kommt eine Reihe von prak- 
tischen Schwierigkeiten. Sie sind nicht den Lebensversicherungs- 
gesellschaften eigentumlich, sondern gelten fur alle das Hypo- 
thekengeschaft betreibenden Institute und durfen daher auch von 
der zu grundenden Erbbaubank nicht ubersehen werden. In 
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erster Linie handelt es sich hier um die Sicherheit der Erbbau- 
hypothek. Herr Pohlman halt die Sicherheit fur eine besonders 
groBe und will sogar die Beleihungsgrenze weiter als bei Grund- 
stuckshypotheken hinausschieben, well die Beleihung auf weit 
solideren Abschatzungsgrundlagen beruhe als die Pfandbriefausgabe 
der bestehenden Hypothekenbanken, die den oft spekulationsmaBig 
gesteigerten Bodenwert mitbeleihen. Schon die Begrundung muB 
ich bestreiten, daB die Beleihung des Erbbaurechts auf einer ganz 
besonders soliden Grundlage beruhe. Es ist falsch, die Spekula- 
tionsterains, die von einzelnen Hypothekenbanken neben ihrem 
ausgedehnten ubrigen Hypothekengeschaft beliehen werden," zum 
Ausgangspunkt fur Beurteilung der Zuverlassigkeit der Gesamt- 
heit der Abschatzungsgrundlagen zu nehmen. GewiB ist es unzu- 
lassig, Wertsteigerungen, die nur vorubergehend sind oder kunftig 
erwartet werden, als sicheren Faktor in den Kreis der Berech- 
nung zu ziehen. Der gleiche Fehler kann aber auch bei der 
Erbbauhypothek gemacht werden. Wenn als Wert einer Erbbau- 
berechtigung die Summe der auf den Beleihungszeitpunkt diskon- 
tierten Jahresertrage gelten soil, so besteht auch hier die — je 
nach der Lage des Objekts groBere oder geringere IBS Gefahr, 
daB Hoffnungen auf eine kunftige Entwicklung mitgeschatzt werden, 
die dann fehlschlagen und die ganze Berechnung umwerfen. 
Sieht man dagegen von den Spekulationsterrains, die doch gegen- 
uber der Gesamtzahl beliehener Grundstucke die groBe Minder- 
heit bilden, ab und betrachtet die Beleihungen in alteren oder 
neueren, aber doch dem Verkehr schon langere Zeit erschlossenen 
Stadtteilen, so ist die Gefahr einer Uberschatzung des Boden- 
wertes nicht groBer als bei der Schatzung des Ertrags einer 
Erbbauberechtigung. Gerade die groBen Beleihungsinstitute mit 
langjahrigen Erfahrungen und ausgedehntem Hypothekengeschaft 
besitzen in ihrer Kenntnis der brtlichen Entwicklung, der Tax- 
und Verkaufspreise benachbarter Grundstucke usw. ein ganz vor- 
zugliches Material, das ihnen oftmals eine zuverlassigere Wertbe- 
messung gestattet, als sie dem ortsansassigen Taxator mbglich ist. 
— Praktisch richtet sich aber die Sicherheit einer Hypothek gar 
nicht ausschlaggebend nach der Zuverlassigkeit der Wertschatzungen. 
Eine Hypothek ist sicher, wenn nach menschlicher Voraussicht 
der Glaubiger vor Verlusten geschutzt ist. Das wird sich dann 
zeigen, wenn es zur Zwangsversteigerung kommt. Die Sicher- 
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heit der Hypothek hangt daher von der Beantwortung zweier 
Fragen ab:

1. Ist anzunehmen, daB bei einer Zwangsversteigerung von 
anderer Seite ein Gebot abgegeben werden wird, das die Hypo
thek mit alien Nebenforderungen vollig deckt? und

2. Darf der Hypothekenglaubiger, der genotigt ist, selbst das 
Hochstgebot abzngeben, erwarten, daB er das Grundstuck oder 
die Erbbauberechtigung in absehbarer Zeit zu einem Preise 
welter verauBern kann, durch den er fur die Hypothekenforde- 
rung mit allem Anhang vollstandig befriedigt wird?

Nun sagt Herr Pohlman selbst, daB beim Erbbau schon 
zweite Hypotheken so gut wie ausgeschlossen sind. Es ist aber 
eine bekannte Tatsache, daB in der Zwangsversteigerung unbetei- 
ligte Dritte nur selten ernsthaft mitbieten, daB vielmehr, von ver- 
schwindend wenigen Ausnahmen abgesehen, der 2. oder 3. Hypo- 
thekar Ersteher wird. Die erste Frage ist daher zu verneinen. Der 
Glaubiger einer erststelligen Erbbauhypothek muB von vornherein 
mit dem Erwerb in einer etwa eintretenden Zwangsversteigerung 
rechnen, und vor einem solchen Erwerb, bei dem man sich stets 
dem — vielleicht ganz unberechtigten — Vorwurf unvorsichtigen 
Kreditgebens aussetzt, huten sich mit vollem Eechte alle Aus- 
leihinstitute. Steht es nun etwa mit der Beantwortung der zweiten 
Frage besser? Basest mir trotz der optimistischen Erwartungen 
des Herrn Pohlman sehr zweifelhaft. Das Erbbaurecht ist 
noch so neu und so wenig eingeburgert, daB der Kreis der Reflek- 
tanten noch ein sehr kleiner, an vielen Orten eine Nachfrage 
uberhaupt nicht vorhanden ist, und die Zahl wird immer mehr 
zusammenschrumpfen, je mehr sich die einzelne Erbbauberechti
gung ihrem Ende nahert. Liebhaber warden sich aber heran- 
ziehen lassen, wenn. man ihnen besonders gunstige Bedingungen 
bieten konnte. Dann durfte aber die Beleihung nicht, wie Herr 
Pohlman wunscht, bis zu 75 °/0 oder gar bis zu 85 % des 
Wertes erfolgt sein. Die Beleihung muBte sich in bedeutend 
engeren Grenzen halten, weil sonst der Gesamtbetrag an Kapital, 
Zinsruckstanden, Zwangsversteigerungs- und Instandsetzungskosten, 
der durch den Kaufpreis gedeckt werden muB, ein zu hoher 
wird. DaB Gemeinden noch uber 75 % hinausgehen, darf man 
nicht zum Vergleich heranziehen. Es sind da doch andere Ge- 
sichtspunkte im Spiele, und die Praxis dieser Gemeinden laBt sich 
meines Erachtens auch nur dann rechtfertigen, wenn Grunde des
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offentlichen Wohls, z. B. ein erheblicher Wohnungsmangel, dazu 
notigen, die Herstellung preiswerter, gesunder Wohnungen weitest- 
gehend zu fordern.

Herr Pohlman erklSrt zutreffend, dad die groBen Hypo- 
thekenbanken sich mit Hergabe verhaltnismaBig kleiner Leih- 
betrage nur zu erhohten Zins- und Provisionssatzen befassen. 
Aber auch eine nach seinen Grundsatzen aufgebaute, sich uber 
das ganze Reich erstreckende Erbbaubank wird kaum anders 
handeln konnen. Kleine Hypotheken verlangen die gleiche Sorg- 
falt in der Verwaltung und damit, absolut betrachtet, die gleiche 
Arbeit wie groBe Hypotheken, relativ aber eine wesentlich hohere 
Arbeit und damit einen Mehraufwand an Verwaltungskosten, der 
seinen Ausgleich in einem hoheren Zins- und Provisionsertragnis 
linden muB. Die Pflege des kleinen Hypothekengeschafts liegt 
deshalb vorzugsweise in den Handen von Sparkassen und ahn- 
lichen Anstalten mit ortlich beschranktem, leicht ubersehbarem 
Wirkungskreis, deren Lokalkenntnis einen Mehraufwand an Arbeit 
und Verwaltungskosten entbehrlich macht.

Den gleichen Grund hat es, wenn die bestehenden Ausleihe- 
institute sich nicht gern mit Amortisationshypotheken abgeben. 
Die Einziehung, Verbuchung und Neuanlegung der Amortisations- 
raten erhoht die Verwaltungskosten. Damit muB auch die Erb
baubank rechnen. Immerhin wurden sich die bestehenden Insti
tute der Hergabe von Amortisationshypotheken nicht entziehen, 
wenn im Publikum das Verlangen danach bestande. Bei stadti- 
schen Grundbesitzern sind sie aber sehr wenig beliebt. Jahrliche 
Leistungen in Hohe von 7%% oder gar von 12%%, wie sie nach 
Herrn Pohlman in England gebrauchlich sind, halte ich jedenfalls 
bei unserem Publikum, das nicht daran gewbhnt ist, aus den 
Mieteinnahmen Rucklagen zu Amortisationszwecken zu machen, 
fur ganz ausgeschlossen.

Zu diesen den HypothekenzinsfuB ungunstig beeinflussenden 
Momenten kommt, nebenbei bemerkt, bei der Erbbaubank voraus- 
sichtlich noch ein drittes. DaB ihre Pfandbriefe in einzelnen 
Bundesstaaten fur geeignet zur Anlegung von Mundelgeld erklart 
werden, durfte. ausgeschlossen sein (vgl. Planck, Kommentar 
zum BGB. Anm. 1 zu Art. 212 EG.). Es wird daher als Abnehmer 
ein sehr erheblicher und gerade der kaufkraftigste Teil des Publi- 
kums, der nur mundelsichere Werte anschaffen darf oder will, 
fehlen, und die Erbbaubank wird, um ihren Pfandbriefen einen 
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Markt zu verschaffen, nicht umhin konnen, sie zu einem hoheren 
als den sonst fur Hypothekenpfandbriefe ublichen ZinsfuG auszu- 
geben. Die Folge davon wird sein, daB auch der Hypothekenzins- 
fuB zur Herstellung der erforderlichen Spannung hoher als all- 
gemein ublich festgesetzt werden muB.

Ich habe zu zeigen versacht, daB die Lebensversicherungs- 
gesellschaften sich der Beleihung von Erbbauberechtigungen in er- 
heblichem Umfange nicht annehmen konnen, zum Teil aus Grunden, 
die auch einer selbstandigen Erbbaubank manche Schwierigkeiten 
bereiten werden. Wenn ich dabei in den Wein des Herrn Poh1man 
einiges Wasser habe gieBen mussen, so tut mir dies aufrichtig 
leid. Im Interesse der Sache aber durfte ich mit meinen Bedenken 
nicht zuruckhalten.

IV.

Erbbaurecht und Amortisationshypothek.

Von

Wilhelm Freiherrn von Pechmann, 
Direktor der Bayerischen Handelsbank in Munehen.

Nur ungern entspreche ich der Aufforderung, zur Frage der 
Beleihung von Erbbaurechten auch an meinem Teile hier Stellung 
zu nehmen. Denn es fehlt mir zwar keineswegs an Iriteresse fur 
den Gegenstand, um so mehr aber an der notigen Vertrautheit 
mit dem, was auf diesem Gebiete bisher geschehen und was 
daruber ^ geschrieben worden ist, und leider auch ganz an der Zeit, 
die Lucken meines Wissens zu erganzen, ehe die kurze Frist ab- 
lauft, die mir gesetzt werden muhte.

Und doch habe ich mich auch nicht entschlieBen konnen, 
ohne weiteres abzulehnen, wie ich es sonst in solchen Fallen zu 
tun pflege mud zu tun gezwungen bin. Denn, die Ablehnung 
konnte zu leicht miBdeutet werden, als hatte sie doch nicht nur 
in meinen personlichen Verhaltnissen, sondern in etwas ganz 
anderem ihren Grund, und zwar in der „feindlichen Stellung", 
welche Herr A. Pohlman-Hohenaspe in seinem Aufsatze
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uber Erbbaurecht und Kredit, Bd. V, S. 242 dieses „Jahr- 
buchs“, von den Hypothekenbanken erwartet.

Demgegenuber erscheint es mir als Pflicht, der Verhandlung 
nicht fernzubleiben und vom Standpunkte der Hypothekenbanken 
aus wenigstens so viel zu sagen, als ich ohne weitere Studien, 
lediglich auf Grund meiner bisherigen Erfahrung im Hypotheken- 
bankwesen, zusagen imstande bin.

Herr Pohlman hat recht, wenn er, a. a. O. 8. 241 fg., davon 
ausgeht, dad von einer ausgiebigen Beeinflussung des Wohnungs- 
marktes durch das Erbbaurecht nicht die Rede sein konne, so- 
lange sich nicht „der breite Mittelstand dieser Art und Weise 
preiswerter Wohnungsbeschaffung zuwende, wo immer sich Ge- 
legenheit dazu biete". Und er hat ferner recht, wenn er es zu 
den unerladlichen Voraussetzungen einer solchen Entwicklung 
rechnet, dad dem Erbbaurecht ein „normaler und leistungsfahiger 
Hypothekarkredit" : zur Verfugung stehe, d. h. ein Kredit, „der 
nicht etwa, auf philanthropischer Basis ruhend, Geld gibt, um den 
Erbbau zu fordern, sondern der ibn fdrdert, weil er 
seinen geschaftlichen Vorteil davon hat."

Aber Herr Pohlman hat nicht recht, wenn er meint, dad 
man von den bestehenden Banken, namlich von den Hypotheken
banken, nicht werde „erwarten konnen, dad sie aus geschaftlichem 
Interesse irgend etwas zur Entwicklung des Erbbaues beitragen 
werden", und wenn er furchtet, diese Banken wurden eher „eine 
ihm feindliche Stellung einnehmen".

Das oberste geschaftliche Interesse einer Hypothekenbank ist 
das Interesse an der Sicherheit ihrer Ausleihungen; ein 
zweites, gleichfalls wesentliches Interesse besteht daran, dad die 
Bedingungen, unter welchen die Bank ausleiht, im Zusammenhalt 
mit den Bedingungen, unter welchen sie ihre Pfandbriefe ausgibt 
und im Umlauf halt, den erforderlichen Nutzen lassen: einen 
Nutzen, der grod genug ist, um nach Deckung der Geschafts- 
kosten einschliedlich der sich immer noch steigernden offentlichen 
Lasten nicht nur eine angemessene Dividende, sondern auch die 
Ruckstellungen zu ermbglichen, deren eine Hypothekenbank ver- 
mbge der Eigenart ihres Betriebes und seiner Gefahren und ver- 
mbge der Empfindlichkeit ihres Kredits in besonderem Made bedarf.

In den Bedingungen sind die Hypothekenbanken alles eher 
wie verwohnt. Sie haben es seit Jahren immer mehr lernen 
mussen, mit bescheidenem Nutzen vorlieb zu nehmen. Die Zeiten, 
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in welchen man nicht anders wufite, als daB nach Deckung aller 
Kosten des Darlehensabschlusses und der damit zusammenha-ngen- 
den Pfandbriefbegebung noch eine Spannung von V^i zwischen 
Hypotheken- und Pfandbriefzins ubrig bleiben musse — diese 
Zeiten sind langst dahin. Der Wettbewerb unter den Hypo- 
thekenbanken selbst und namentlich mit den nicht auf Pfand- 
briefausgabe angewiesenen ubrigen Geldgebern, vor allem den 
Versicherungsgesellschaften, ist immer scharfer geworden und hat, 
von vorubergehenden Ausnahmen abgesehen, die Zins- und 
Provisionssatze auf ein Niveau herabgedruckt, das man fruher 
nicht fur moglich gehalten hatte. Auch die erhebliche Mehr- 
belastung, die das vorige Jahr gebracht hatEg jedoch nur den 
Hypothekenbanken, nicht den vom Pfandbrief unabhangigen Ver- 
sicherungsgesellschaftep — hat infolge jenes Wettbewerbs auf 
die Darlehensbedingungen nur vorubergehende Wirkungen geauBert.

DaB die Hypothekenbanken, wenn es sich „um Einzelhauser 
mit verhaltnismbBig kleinen Leibbetragen handelt“, nur „zu er- 
hohten Zins- und Provisionssatzen“ beleihen, wird von Herrn 
Pohlman, a. a. O. S. 242 ff., mit groBer Sicherheit, als ware es 
eine notorische Tatsache, behauptet, und Pohlman zieht daraus 
den SchluB:

* „Wenn also die eine oder andere der alten Hypotheken
banken sich dazu verstehen sollte, vielleicht einem sanften 
Drucke von oben folgend“ (? !), die Beleihung des Erbbaues 
in ihren Bereich zu ziehen, so wird sie ihn stets stief- 
mutterlich behandeln."

Aber jene Behauptung ist, wenigstens soweit meine Kenntnis 
der Verhaltnisse reicht, vbllig unzutreffend, und die daran 
geknupfte SchluBfolgerung schwebt in der Luft.

Es mag einzelne Hypothekenbanken geben, fur welche in der 
Tat „die groBe Mietskaserne mit ihren funf- und sechsstelligen 
Beleihungsziffern das gegebene Operationsgebiet" ist, aber die 
Hegel oder gar, wie man nach Pohlman annehmen muBte, die 
allgemeine Norm ist es nicht. Es gibt freilich Einzelhauser, die 
gemieden werden, jedoch nicht wegen der Kleinheit des Leih- 
betrages, sondern well es zu unsicher ist, ob sie im Notfalle ver- 
mietet und verkauft werden konnen. Sind solche Bedenken nicht 
vorhanden, erscheint also die Beleihung an sich als einwandfrei, 
so wuBte ich nicht, daB wir jemals an der Kleinheit der Dar- 
lehenssumme AnstoB genommen oder gar um ihretwillen hohere 
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Zins- oder Provisionssatze als die jeweils ublichen verlangt hatten. 
Im Gegenteil, ich kenne Falle genug, in welchen wir, wenn die 
Hypothek in persbnlicher und dinglicher Hinsicht begehrenswert 
war, besonders gunstige Bedingungen bewilligt haben, weil wir 
im Interesse der Verteilung der Gefahr kleine Leihbetrage nicht 
meiden, sondern bevorzugen.1)

1) Die Bayerisehe Handelsbank hat 1909 von 538 neuen Hypotheken nicht 
weniger als 466 mit einem Betrag von 1—100000 Mk. und einer Gesamtsumme 
von 13 740 613,50 Mk. bewilligt: Durchschnittsbetrag rund 29 500 Mk.!

2) Noch weniger, wenn moglich, sin d es Erwagungen so fernliegender Art, 
wie sie Pohlman S. 242 den Hypothekenbanken unterstellt. Wie kommt er 
nur zu der seltsamen VorsteBung, daB wir groBe Bestande von Terrainhypotheken 
hatten, daB wir fur die Sicherheit dieser Hypotheken anf eine „unnormale Preis-
steigerung des Bodens" angewiesen seien, und daB wir naturliche Feinde des 
Erbbaues sein muBten, weil dieser einer Solchen Preissteigerung entgegenwirke?

Erwagungen des Nutzens sind es also keinesfalls, von welchen 
sich die Hypothekenbanken abhalten lassen konnten, Erbbau.- 
rechte zu beleihen.3)

Es kann sich nur um die Frage der Sicherheit handeln. 
Wenn und soweit die Sicherheit gewahrleistet ist, steht nicht das 
geringste im Wege, daB die Hypothekenbanken Erbbaurechte be
leihen, und zwar ebenso gern und ebenso billig wie sonstige 
Grundstucke.

Aber die Frage der Sicherheit ist freilich nicht so einfach 
gelagert, wie sie in Pohlmans Augen erscheint. Es fehlt nicht 
an Bedenken. Doch fur unuberwindlich halte ich diese Be- 
denken nicht.

Ich unterscheide die juristische und die wirtschaftliche 
Sicherheit.

In juristischer Hinsicht handelt es sich um zweierlei.
Erstens um die Frage, ob die Beleihung den Formalvor- 

schriften des Hypothekenbankgesetzes entspricht, so daB die 
Hypothek in das Register eingetragen und zur Deckung von 
Pfandbriefen verwendet werden kann. Diese Frage ist zweifel- 
haft. Sie kann mindestens nicht mit derjenigen Bestimmtheit 
bejaht werden, die unbedingt erforderlich ist, wenn Erbbaurechte 
von Hypothekenbanken uberhaupt beliehen werden sollen. Ich 
halte es nicht fur ganz sicher, ob zur Auslegung des Wortes 
„Grundstucke" in §11 des Hypothekenbankgesetzes der §1017 BGB. 
herangezogen werden darf. Die Bestimmungen des § 12 HGB. 
sprechen doch eher dagegen, wenn gleich zuzugeben ist, daB sie 
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sich sinngemaB ohne weiteres auch auf Erbbaurechte anwenden 
lassen. Doch wie dem auch sei, die Tatsache, daB man, zweifeln 
kann, genfigt, um die Beleihung praktisch zu verbieten. •

Allein der Zweifel wird sich unschwer heben lassen, mit 
voller Sicherheit allerdings nur durch Eeichsgesetz, im Wege einer 
authentischen Interpretation, durch welche ausgesprochen wird, 
daB unter Grundstucken im Sinne des § 11 a. a. O. auch Erb
baurechte zu verstehen seien.

Zweitens muB gefragt werden, ob die Hypothek an dem Erb
baurechte dem Glaubiger fur alle Falle diejenigen Eechte gewahr- 
leistet, deren er bedarf, wenn der wirtschaftliche Zweck der 
Hypothek, die Sicherung des Glaubigers durch den Wert des 
Erbbaurechts, juristisch erreicht werden soil. Die Antwort 1st 
nur zum Teil von dem Inhalt der Vertrage — des Vertrags fiber 
die Bestellung des Erbbaurechtes und des DarlehensvertrageS fl, 
im fibrigen aber von den Bestimmungen des geltenden Eechts 
abhangig, und diese sind leider zurzeit nicht ausreichend. Sie 
werden in verschiedenen Punkten erganzt werden mussen, wenn 
die Beleihung von Erbbaurechten juristisch sicher genug werden 
soll, um von den Hypothekenbanken unbedenklich im groBeren 
MaBstabe aufgenommen zu werden. Ich kann zu meinem Be- 
dauern auf die interessanten Fragen, um die es sich dabei handelt, 
an dieser Stelle nicht naher eingehen, darf aber auf die wert- 
volle Abhandlung verweisen, welche der Direktor der Kredit- 
anstalt ffir stadtische Hausbesitzer der Provinzen Posen und 
WestpreuBen, Herr Dr. Stubben, im Jahrb. des europ. Boden- 
kredits Bd. I 1, S. 17 ff. verdifentlicht hat. Wenn er auf S. 28 zu- 
sammenfassend sagt:

„Die Erorterung . . . verfolgte den Zweck, zu zeigen, daB 
die rechtlichen Schwierigkeiten kein Hindernis gegen die Be
leihung bilden. Bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt 
kann in rechtlicher Hinsicht die dingliche Sicherheit fur die 
Hypothekenhergabe beschafft werden. In mehreren Punkten 
ist eine gesetzliche Regelung erwunscht...“

so mochte ich mir diese Satze in der folgenden Form aneignen: 
„Die rechtlichen Schwierigkeiten konnen schon nach dem 

gegenwartigen Stande der Gesetzgebung ala ein unbedingtes 
Hindernis gegen die Beleihung nicht angesehen werden. Bei 
Anwendung der erforderlichen Sorgfalt ist in rechtlicher Hin
sicht die dingliche Sicherheit fur die Hypothekenhergabe in 
der Hegel wenigstens schon jetzt zu beschaffen. Immerhin 
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wird in mehreren Punkten eine gesetzliche Regelung nicht zu 
entbehren sein, wenn die Hypothekenbanken die Beleihung von 
Erbbaurećhten in ihren Geschaftsbetrieb aufnehmen sollen.“

Die Mangel der juristischen Sicherheit werden sich im 
Wege der Reichsgesetzgebung unschwer heben lassen.

Wie aber steht es mit der wirtschaftlichen Sicherheit? 
Hier gehen die Ansichten so weit als nur denkbar auseinander.
Das eine Extrem vertritt Pohlman. In seinen Augen ist 

die Beleihung des Erbbaurechts nicht weniger sicher, sondern um 
vieles sicherer als die Beleihung von Grundstucken, die im Eigen- 
tum der Schuldner stehen. Wenn die Beleihung von Grund
stucken durch das Hypothekenbankgesetz auf 60 % beschrankt 
Wird, so sell die Beleihung von Erbbaurećhten bis zu 75 oder 
gar bis zu 90°/0 zugelassen werden. Das Eigentum am Grund- 
stuck erscheint hier als eine lastige Zugabe, von der das Haus 
nur befreit zu werden braucht, um 25 oder gar 50% an Kredit- 
fahigkeit zu gewinnen, wenn gleich es mit Erbbauzins zugunsten 
des Grundstuckseigentumers belastet ist und nach UmfluB einer 
bestimmten Zeit aufhort, selbstandig beleihbar zu sein,

DaB hier Trugschlusse mit im Spiele sind, liegt auf der 
Hand. Pohlman beruft sich auf die Tatsache, daB einzelne 
Stadte die Errichtung von Erbbauhausern auf stadtischem Boden 
mit Kreditgewahrurig bis zu 90 % unterstutzt haben. Die Tat
sache ist richtig; aber die Schlusse, die Pohlman daraus zieht, 
sind unrichtig. Er ubersieht, daB die Erwagungen und Beweg- 
grunde, welche zu solcher Kreditgewahrung gefuhrt haben, auf 
ganz anderen Gebieten liegen, als auf dem der groBeren oder 
geringeren Sicherheit, die das Erbbaurecht im Vergleich zum 
Grundstuckseigentum dem Glaubiger gewahrt.

Auf der entgegengesetzten Seite stehen die Vertreter der 
Versicherungsgesellschaften und Banken, die, wenigstens im' 
praktischen Ergebnis, die Sicherheit einer Hypothek am Erbbau
recht so gut wie vollig verneinen. DaB eine selbstandige 
Erbbaubank, wie sie Pohlman haben will, nicht besser, sondern 
um vieles ubler daran sein wurde als die bestehenden groBen 
Banken, daB ein Betrieb, der fur diese als Nebengeschaft zu 
unsicher ware, fur die Erbbaubank als Hauptbetrieb unmoglich 
sein wurde, ist von diesem Standpunkt aus gar nicht zu be- 
streiten. Mit einem Worte: wenn die Vertreter dieser Auffassung 
recht haben, so ist das Erbbaurecht geschaftlich unbeleihbar und 
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damit eine nennenswerte Entwicklung dieses Institute vollig aus- 
geschlossen.

Ich glaube aber, diese Richtung geht im Skeptizismus viol zu 
weit. Ich teile auch in bezug auf die wirtschaftliche Sicherheit 
die Ansichten, die Dr. Stubben, a. a. O. S. 28—41, entwickelt, 
und wonach das Erbbaurecht innerhalb gewisser Grenzen unbe- 
denklich beliehen werden kann, und,kich mochte nur in einem 
allerdings recht wichtigen Punkte, in bezug auf die; Wertermitt- 
lung, einen etwas einfacheren Weg einschlagen, als es Stubben 
fur richtig halt.

DaB das Erbbaurecht nicht wertlos ist, wird man nicht 
zu beweisen brauchen. Es handelt sich nur um zwei Fragen.
,Die erste betrifft die Wertermittlung, die zweite die Reali- 

sierung des Wertes, insbesondere, wenn es zur Zwangsversteigerung 
kommt.

Ehe ich mich diesen beiden Fragen zuwende, schicke ich 
indessen noch eine Bemerkung voraus, die der Form der Be- 
leihung gilt, und die am besten schon hier ihre Stelle findet.

Es wird so gut wie allgemein anerkannt, daB das Erbbau
recht nur in der Form der Amortisationshypothek beliehen 
werden darf und soll. Darin erblicken die Gegner des Erbbau- 
rechts ein schweres Hindernis, und wenn ich nicht irre, liegt 
gerade hier, wenn nicht der, so doch ein Hauptgrund fur ihre 
ganzlich ablehnende Faltung.

Aber gerade hier ist mein Standpunkt ein ganz anderer.
Ich erkenne in der Amortisationshypothek die voll* 

kommenste H ich mochte beinahe sagen die einzig zulassige —■, 
Form des organisierten Eealkredits. Es war der weitaus 
wichtigste Schritt in der Geschichte dieser Organisation, als vor 
140 Jahren der Gedanke des unkundbaren Amortisationskredits 
ins Leben trat. Die Abwendung von dieser Kreditform, die Ruck- 
kehr zur amortisationsfreien „Zinshypothek", die leider fur die 
groBe Mehrzahl der Hypothekenbanken zur Normalhypothek 
geworden ist, bedeutet keineswegs einen Fortschritt, sondern 
einen beklagenswerten Ruckschritr. Ich kenne so gut wie irgend- 
ein anderer die Ursachen, die dazu gefuhrt haben, und die fur 
beide Teile, Geldgeber und Geldnehmer, bestimmenden Grunde. 
Ich kenne sehr wohl die bestechenden Vorzuge des Zins- 
kapitals und die Nachteile, die unleugbar dem Annuitatenkapital 
anhaften. Aber in den 24 Jahren meiner berufsmaBigen Be- 
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schaftigung mit dem Hypothekenbankwesen bin ich nie einen 
Augenbliek in der Uberzeugung irre geworden, dab diese Nach- 
teile, die ich durchaus nicht unterschatze, doch:weit uberwogen 
werden von den unvergleichlichen und unersetzlichen Vorzugen, 
welche die Amortisationshypothek fur beide Teile, Glaubiger und 
Schuldner, in sich schlieBt. Ich bin daher auch nie mude geworden, 
gegen den Strom zu schwimmen, und habe im Verein mit meinen 
Kollegen getan, was moglich war, um der Amortisationshypothek 
alten Boden zu erhalten und neuen zu gewinnen. DaB unsere 
ausdauernden Bemuhungen nicht vergeblich waren, zeigt der Aus- 
zug aus dem Geschaftsberichte der Bayerischen Handelsbank fur 
1909, der als Anlage I folgt; einen Auszug aus alteren Geschafts- 
berichten, der in diesem Zusammenhang von Interesse ist, fuge 
ich als Anlage II bei.

Nach alledem erscheint es mir in keinem Sinne als ein 
erschwerendes Moment, wenn fur die Beleihung des Erbbaurechts 
nur die Amortisationshypothek in Frage steht. Nur denke ich 
dabei, von Ausnahmefallen abgesehen, nicht an. die auBerordent- 
lich hohen Amortisationszuschlage von 7 % oder noch mehr, von 
welchen Pohlman spricht, sondern an die hier zulande ubliche 
Amortisation mit 1 % oder auch nur % %, wobei z. B. ein Kapital, 
das mit 4% % verzinst wird, durch Entrichtung 5% % oder nur 
4% % Annuitaten in 39 % oder 54 Jahren getilgt wird.

Fur das Erbbaurecht unterstelle ich den Normalfall, daB es 
auf Zeit, etwa, wie Stubben seinen Berechnungen zugrunde 
legt, auf 90 Jahre bestellt ist, und ich frage nun zunachst nach 
dem Werte eines solchen Erbbaurechts, wie er fur die Zwecke 
der Beleihung zu ermitteln ist.

Nach Stubben ist die Frage des Wertes des Erbbaurechtes 
„bislang nicht gelost“. Er selbst gibt eine sorgfaltige Unter- 
suchung daruber und legt den Hauptnachdruck auf eine Berechnung 
des Ertragswertes, den er findet, indem er den Reinertrag des 
Erbbaus mit einem Multiplikationsfaktor multipliziert, der vom 
Beginn bis zum Ende des Erbbaurechts standig abnimmt. Wenn 
der Reinertrag eines im Eigentum stehenden Grundstucks mit 
5 % kapitalisiert, also mit 20 multipliziert wird, so betragt der 
Multiplikationsfaktor fur den Reinertrag des Erbbaurechts bei 
90 jahriger Dauer desselben zu Beginn des ersten Jahres rund 
19,752 %, nach lO jahriger Dauer 19,596 % usw., bis er nach 
89 jahriger Dauer auf 0,952 % sinkt.



Tabelle I (Stubben).

Grundstiick. Erbbaurecht (Dauer 90 Jahre).

Bodenwert................................................. 20 000,— Mk. Bodenwert ................................:., -

Bauwert . . .... ..... . . . 70000,— „ Bauwert..."................................................... 70 000,Mk.

Ertragswert: Ertragswert:

Bruttomiete ...... 6900 Mk. Bruttomiete . . . . . . . 6900 Mk.
Davon ab ab 1400 Mk. wie links |

f. Lasten, Kosten 20% = ferner 800 „ 'fur Erbbauzins . 2200 „
1380 Mk., rund .... 1400 ?„

5500 Mk.

------ ---- -
4700 Mk.

kapitalisiert zu 5%. . . X 20 = 110 000,—“„ kapitalisiert ........................ X 19,15 — 92 825,- - „

200 000,— Mk. 162825 — Mk.

Davon die Halfte als Beleihungswert 100 000,— „

Eine Beleihung zu % desWertes betragt
Davon die Htifte als Beleihungswert , , 81 412,50 „

EineBeleihung zu % des Wertes betragt
demnach............. 60 000,— 

Die Hypothek ist gleich dem 10,91faehen Beinertrag.
demnach . .. ...........................................48 847,50

Die Hypothek ist gleich dem 10,39 fachen Reinertrag.



Tabelle IL

Grundsttick. Erbbaurecht (Dauer 60 Jahre).

Bodenwert.......................................... 20 000 Mk. Bodenwert..V

Bauwert ........................................................... 70000„ Bauwert , 70 000 Mk.

Ertragswert: Ertragswert:

Bruttomiete . . . 6900 Mk. Bruttomiete . . . . . . . . 6900 Mk.

Davon ab fur ab 1400 Mk. wie links O
Lasten, Kosten . 1400 „ = rund 20 % ferner 800 „ ftir "Erhbauzins . . 2200

5500 Mk. 4700 Mk.

kapitalisiert zu 5% ......... 110 000 „ kapitalisiert zu 6%......................... ........ 77000 „

200 000 Mk. 147 000 Mk. .

Beleihungswert..................... .................... 100 000 „ Beleihungswert.............................. 73500„

60% Beleihung......................... .... 60 000 „ 60% Beleihung . :............................ 44100 „

Die Hypothek gleich dem 10,91fachen Reinertrag. Die Hypothek gleich dem 9,46 fachen Reinertrag.
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Ich will die Richtigkeit dieser Berechnungen nicht bestreiten. 
Aber fur die Zwecke der Beleihung scheinen sie mir nicht ein- 
fach und auch nicht sicher genug zu sein.

Fur diese Zwecke halte ich es fur richtiger und fur zuver- 
lassiger, von dem Gedanken auszugehen, daB der Reinertrag aus- 
reichen muB, um das Kapital, das der Kaufer des Erbbaurechts 
aufzuwenden hat, nicht nur zu verzinsen, sondern auch zu amorti- 
sieren, und zwar so zu amortisieren, daB die Tilgung nicht erst 
mit dem Ablauf des Erbbaurechts, sondern schon fruher beendet 
wird.

Stubben nimmt in dem Beispiele, das ich in Tabelle I 
wiedergebe, bei einem Bauwerte von 70000 Mk. einen Bohertrag 
von 6900 Mk. und fur das Erbbaurecht, fur welches auBer den 
sonstigen Lasten und Kosten ein Erbbauzins von 800 Mk. zu 
entrichten sein soll, einen Reinertrag von 4700 Mk. an, den er 
mit 19,75 multipliziert, so daB er zu einem Ertragswert von 
92 825 Mk. gelangt.

Ich wurde vorziehen, wie es in Tabelle II geschieht, den 
Reinertrag mit 6 % zu kapitalisieren, was allerdings zu einem 
niedrigeren Ertragswerte, einem niedrigeren Beleihungswerte und 
einer etwas niedrigeren Beleihung fuhrt: rund 44000 Mk. gegen 
nicht ganz 49000 Mk.

Allein der ziffermafiige Unterschied in der Beleihung ist, wie 
ich glaube, nicht so erheblich, wie der Unterschied in der Zu- 
verlassigkeit der Berechnung. Ob sich ein Kaufer findet, der den 
Multiplikationsfaktor der Tabelle zugrunde legt, weiB ich nicht. 
Wenn ich aber erwage, daB bei 5 % Zins und 1% Tilgung der 
Kaufpreis, halbjahrige Zahlung vorausgesetzt, in 36 % Jahren 
amortisiert ist, so scheint mir die Annahme nicht allzu optimistisch 
zu sein, daB es gelingt, ein Erbbaurecht mit einem Reinertrag 
von 4700 Mk., der bei 6 % Kapitalisierung einem Kapital von 
77 000 Mk. entspricht, um den Mittelwert von 73500 Mk. oder 
doch annahernd so hoch zu verkaufen.

Wenn sich ein Handel in Erbbaurechten entwickelt, halte 
ich es fur wahrscheinlich, daB man von solchen Berechnungen 
ausgehen, und daB es von den Umstanden des Einzelfalles und 
von der jeweiligen Marktlage abhangen wird, ob und wieweit 
der sich aus solcher Kapitalisierung des Reinertrags ergebende 
Preis gesteigert oder gedruekt wird. Die Dauer des Erbbaurechts 
wird dabei allerdings ziffermaBig uberhaupt nicht und mittelbar 
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nur insofern berucksichtigt, als sie zu den preissteigernden oder 
preisdruckenden Umstanden des Einzelfalles gehort. Ich glaube 
.aber auch nicht, daB diese Dauer fur die Preisbemessung eine 
groBere Rolle spielen wird, als ich ihr damit zugedacht habe. Es 
wird sich als Ubung herausbilden, daB zwischen dem Ablauf des 
Erbbaurechts und dem der Amortisation des Kaufpreises eine 
langere oder kurzere, wahrscheinlich ziemlich lange Zeit liegt, 
wahrend welcher den Kaufer sein Erbbaurecht „nichts mehr 
kostet“.

Doch wie sich dies auch entwickeln moge, fur die Beleihung 
erscheint mir eine Bewertung wie die hier vorgeschlagene als 
zweckentsprechend und sicher.

Wird sie sich aber auch in der Feuerprobe der Zwangsver- 
steigerung bewahren? Dies ist die zweite Frage, die ich noch 
zu beantworten habe.

Ich meine, alles kommt darauf an, ob der Reinertrag, der 
der Beleihung zugrunde gelegt worden ist, tatsachlich erzielt wird 
oder wenigstens bei ordnungsmaBiger Bewirtschaftung sicher erzielt 
werden kann.

Um bei dem Beispiel zu bleiben: nehmen wir an, das Erb
baurecht sei mit einem 4 % — 4 % °/o Annuitatenkapital von 
44 000 Mk. beliehen worden und nach 10 Jahren zur Zwangsver- 
steigerung gekommen; das Haus sei aber so gelegen und so 
gebaut, daB man nach wie vor mit einem Reinertrag von 4700 Mk. 
sicher und auf die Dauer rechnen konne; die Ursachen der Zwangs- 
versteigerung seien nicht in dem Hause an sich, sondern in den 
personlichen Verhaltnissen des Erbbauberechtigten zu suchen. Der 
Kapitalsrest betragt 41 457,68 Mk.; das Gesamtguthaben, einschlieB- 
lich aller Ruckstande, Lasten und Kosten moge rund 46 000 Mk. 
oder auch 47 000 Mk. betragen. Warum soil es nun vollig aus- 
geschlossen sein, daB sich jemand findet, der diese Summe im 
Termine bietet oder spater bezahlt, wenn er damit ein Erbbau
recht erwirbt, das ihm noch auf 80 oder sei es auch nur auf 50 
Jahre einen Reinertrag von 4700 Mk. mit Sicherheit verspricht? 
Weil kein Nachhypothekglaubiger da ist? Aber abgesehen davon, 
daB es fur mich eine offene Frage ist, ob nicht nach jenen 
Mk. 44000 noch eine zweite Hypothek, vielleicht von Mk. 15— 
20000, aufgenommen werden konnte, hort doch ein Reinertrag 
von 47000 Mk. darum nicht auf, ein begehrenswertes Objekt zu 
sein, well er nicht auf Eigentum, sondern nur auf Erbbaurecht ruht.
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Das Erbbaurecht ist noch nicht eingeburgert, das ist richtig. 
Aber ich vermag keinen Grund zu entdecken, warum es nicht 
gelingen sollte, es einzuburgern. Ich kann mir vielerlei und viele 
Leute vorstellen, deren Bedurfnissen es auf zweckentsprechende 
Weise entgegenkommen wurde. Ist aber nur erst ein Anfang mit 
der Einburgerung gemacht, so wird sich eine Nachfrage danach 
entwickeln und wird es auch in Fallen der Zwangsversteigerung 
an kreditwurdigen Liebhabern nicht fehlen.

Man kann sehr verschiedener Meinung sein in bezug auf den 
Umfang, in dem es moglich werden wird, das Erbbaurecht bei 
uns einzuburgern. Es wird sich jedenfalls auch hier empfehlen, 
ubertriebene Erwartungen zu vermeiden. Aber auch bei recht 
bescheidenem Umfang wird das Erbbaurecht da, wo es Wurzel 
schlagt, manchen Nutzen stiffen.

Wo sich alle ubrigen Voraussetzungen zusammenflnden, welche 
erwarten lassen, daB das Erbbaurecht Wurzeln schlagen werde, 
sollte es nun aber nicht an dem erforderlichen Realkredit fehlen, 
und diesen zur Verfugung zu stellen sind nach meiner Uberzeugung 
die Hypothekenbanken berufen.

Sie mbgen mit Sorgfalt prufen, ob alle in Betracht kommenden 
Verhaltnisse so gelagert sind, daB die Einfuhrung des Erb- 
baurechts nicht als eine mehr oder minder fragwurdige Schrulle, 
sondern als eine Erfolg versprechende MaBregel verstandiger 
Wohnungsfursorge erscheint. Fallt aber die Prufung gunstig aus, 
so mbgen sie es als ihre Aufgabe erkennen, innerhalb wohl- 
bemessener Grenzen mitzuwirken. In den Anfangen, die ich hier 
im Auge habe, wird es sich ja auch nur um bescheidene Risiken 
handeln, die recht wohl ubernommen werden konnen, und spater, 
wenn die neue Einrichtung einigermaBen FuB gefaBt hat, wird 
sich mit aller nur wunschenswerten Sicherheit ubersehen lassen, ob 
und inwieweit das Erbbaurecht zu einem ohne besondere Schwierig- 
keiten verwertbaren und ohne Verlustgefahr beleihbaren Objekte 
des Immobiliarverkehrs geworden ist.

Ich nehme also zur Frage der Beleihung des Erbbaurechts 
eine grundsatzlich zustimmende Haltung ein und werde mich 
freuen, wenn die Hypothekenbanken als die berufenden Organe 
des Realkredits ihre Mitwirkung in dieser Frage nicht versagen.

Miinchen, 29. April 1910.
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Anlage 1.

Ende 1909 Darlehensbestand 317 561437,68 Mk,
hiervon waren: 

Zinsdarlehen ■ 130 587 248,98 „= 41,10/0
Amortisationsdarlehen 186 974 188,70 58,9%

Neuausleihungen in 1909 38 309 613,50
hiervon waren:

Zinsdarlehen 11589 700 „ = 30,3%
Amortisationsdarlehen 26 719 913,50 "#= 69,7%

Hit Befriedigung konnen wir feststellen, daB unsere fort- 
gesetzten Bemuhungen, die Darlehensnehmer uber die Vor- 
teile des Annuitatensyśterns aufzuklaren und sie zur Amorti
sation zu bewegen, neuerdings wieder sich als recht er folgreich 
erwiesen haben; denn es ist uns gelungen, im Berichtsjahre fur 
mehr als zwei Drittel aller Keuausleihungen, namlich fur 
26 719 913,50 Mk. von 38 309 613,50 Mk. die Tilgung in Halbjahresraten 
zu erreichen, und der Gesamtzugang an Annuitatenkapitalien betrug 
einschlieBhch 35 000 Mk., die bisher amortisationsfrei waren, kunftig 
aber ebenfalls in Tilgung kommen sollen, 26 754913,50 Mk..................

Wir sind uns wohl bewuBt, daB die besondere Bevorzugung, die 
wir dem Annuitatensystem angedeihen lassen, uns fur die Zukunft ge- 
wisser geschaftlicher Vorteile beraubt, die bei Prolongation von kund- 
baren Zinskapitalien in der Form von Provisionen oder Erhohung des 
ZinsfuBes eine willkommene Aufbesserung des ohnehin so gedruckten 
Spannungsgewinnes bringen ; auch ist sicherlich beim Tilgungskapital 
die Stellung des Schuldners, der langstens nach 10 Jahren kundigen 
kann, gegenuber dem Glaubiger, der dauernd an den Vertrag gebunden 
ist, eine wesentlich starkere als bei den beiderseits kundbaren Darlehen. 
Wir glauben aber, daB uns hoher als alle anderen Erwagungen das 
BewuBtsein gelten muB, in welch nachhaltiger Weise durch den groBen 
Bestand an Annuitatendarlehen die innere Qualitat unserer Hypotheken 
sich standig hebt .................. 
(Geschaftsbericht f. 1909 S. 20.)

Anlage 2.

Auszuge aus den Geschaftsberichten.

1894 (S. 6):
„Der Form nach sind unsere Hypotheken auch jetzt noch zum 

weitaus groBten Teile. Amortisationshypotheken; aber es wird 
immer schwieriger, an dieser Form festzuhalten. Denn, obwohl sie 
gerade im Interesse der Schuldner den Vorzug verdient, wendet sich 
die Neigung des Publikums zusehends von ihr ab. Kurzsichtigerweise 
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wird auf die sog. Ersparung der Tilgungsbeitrage mehr Wert gelegt 
als auf die durch die Schuldentilgung zu erreichende wirkliehe Ersparnis, 
auch mehr Wert, als auf die nicht hoch genug anzuschlagende Un- 
kundbarkeit. Seitens der alien wie der neuen Schuldner ist das Be- 
gehren nach nicht amortisierbaren, wenn auch kundbaren Zinskapitalien 
so stark und in so ausgesprochener Zunahme begriffen, daB es kaum 
moglich sein wird, dieser Strbmung dauernd zu widerstehen.“

1895 (8. 7):
„Die Vorliebe fur Zinskapitalien, die wir in unserem letzten Be- 

richte zu besprechen batten, wird immer allgemeiner. Sie tritt nicht 
nur bei Neuaufnahme von Bankdarlehen hervor, sondern kommt auch 
in einer zunehmenden Anzahl von Antragen auf Umwandlung von 
Annuitatenkapitalien zum Ausdruck, und im Interesse der Erhaltung 
unseres Hypothekenbestandes sehen wir uns leider gezwungen, den 
Wunschen der Schuldner Zugestandnisse zu machen, so sehr wir davon 
uberzeugt sind, daB gerade fur die Schuldner die unkundbare 
Amortisationshypothek vor dem kundbaren Zinskapital 
weitaus den Vorzug ver dient."

1896 (S. 4):
„Leider ist es uns unmoglich gemacht, worden, auch in der Form 

der Beleihung an den Grundsatzen festzuhalten, die wir an dieser Stelle 
wiederholt zum Ausdruck gebracht haben. Das Annuitatensystem ist 
am hiesigen Platze unhaltbar geworden, seitdem es von dem altesten 
und groBten Institute, dem es seine Einfuhrung zu danken hatte, 
wenigstens fur stadtische Grundstucke prinzipiell aufgegeben worden ist, 
und der Vorgang dieses und anderer Institute hat auch uns die Not- 
wendigkeit auferlegt, im Interesse der ohnehin erschwerten Erhaltung 
unseres Hypothekenbestandes zum System des Zinskapitals tiberzugehen. 
Wir konnen darin nur einen beklagenswerten Ruckschritt er- 
blicken, und zwar auch dann, wenn fur einen spateren Zeitpunkt die 
Umwandlung in Annuitatenkapitalien vorgesehen wird."

1897 (S. 5):
„Die auBerordentlichen Ruckzahlungen sind fast durchweg auf ab- 

gewiesene Gesuche zuruckzufuhren, welche tells auf Erhohung des 
Kapitale, tells auf Herabsetzung des ZinsfuBes, tells auch auf Um
wandlung von Annuitatenkapitalien in sog. (nicht amortisierbare) Zins
kapitalien gerichtet waren. Denn wir haben zwar, wie im vorjahrigen 
Berichte dargelegt, unseren grundsatzlichen Widerstand gegen das 
System des Zinskapitals aufgeben und uns leider dazu bequemen mussen, 
diesem Systeme Zugestandnisse auf Kosten des bewahrten Annuitaten- 
systems zu machen, von dem wir nach wie vor uberzeugt sind, daB es 
im wohlverstandenen Interesse des Schuldners wie des Glaubigers regel- 
maBig auch fur stadtische Anwesen weitaus den Vorzug verdient. Wir
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haben uns jedoch nicht entschlieBen konnen, unseren Widerstand 
unbedingt fallen zu lassen, und entsprechen den massenhaften 
Antragen auf Umwandlung nur insoweit, als sich bei einer neuerlichen 
sorgfaltigen Prufung der Sicherheit nach keiner Bichtung Bedenken 
ergeben. Die Falle aber, in welchen diese Prufung zur Ablehnung 
fuhrt, sind um so zahlreicher, als zugleich mit der Umwandlung regel- 
mąBig die weitgehendste Erhohung angestrebt wird.“

1900 (S. 15):
„Beide Tabellen — uber unseren Hypothekenbestand und uber 

die Ueubeleihungen des Berichtsjahres — lassen entnehmen, daB wir 
an der Bevorzugung der Amortisationshypothek, fur welche 
wir an dieser Stelle oft und mit Nachdruck eingetreten sind, nach 
Moglichkeit festgehalten haben.“

1901 (S. 14):
„.Einen Vorteil, und unseres Dafurhaltens einen unschatz- 

baren Vorteil, konnen freilich nur die Hypothekenbanken einraumen: 
wir meinen die mit der allmahlichen Tilgung verbundene dauernde 
Unkundbarkeit des Annuitatendarlehens, die den punkt- 
lichen Schuldner gegen die Gefahren der Heimforderung oder einer 
ungunstigen Veranderung der Bedingungen fur alle Zeiten sicher stellt, 
wahrend ihm selbst das Becht der Kundigung und damit die Moglich- 
keit gewahrt bleibt, jederzeit seine Schuld abzustoBen oder unter 
gunstigen Zeitverhaltnissen gunstigere Bedingungen zu erreichen. Leider 
ist es aber, in den meisten Stadten wenigstens, aus der Mode ge- 
kommen, bei Aufnahme eines Darlehens an etwas anderes als an den 
demnachstigen Verkauf des Anwesens zu denken, und ist aus diesem 
Grunde, nicht ohne Mitschuld der alizu bereitwillig entgegenkommenden 
Hypothekenbanken, das Verstandnis fur die unvergleichlichen Vorzuge 
des Annuitatendarlehens vielfach ganz abhanden gekommen, ja die 
Abneigung gegen diese Darlehensform an vielen Orten so gut wie un- 
uberwindlich geworden.

Venn es uns trotzdem gelungen ist, in 305 Posten 24 373 746,33 Mk. 
neue Hypotheken und darunter nicht weniger als 17 238 070,10 Mk. 
Amortisationshypotheken zu erwerben, so haben wir das erstere nur 
der ortlichen Ausdehnung zu verdanken, die wir im Gegensatze zu der 
fruheren Beschrankung auf Munchen der Organisation unseres Be- 
leihungsgeschaftes seit einigen Jahren gegeben haben, das letztere aber, 
die verhaltnismaBig groBe Zahl der Amortisationshypotheken, der Aus- 
dauer, mit welcher wir bemuht waren, unsere „grundsatzliche Be
vorzugung" des Annuitatendarlehens (Art. 8 Abs. 2 unserer Geschafts- 
ordnung) praktisch zur Geltung zu bringen und die entgegenstehenden 
Vorurteile mit alien Mitteln, notigenfalls auch mit erheblichen Zu- 
gestandnissen in den Darlehensbedingungen, zu bekampfen".

Jahrbuch der Bodenreform. Bd. VI. 8



II. Dokumente der Bodenreform.

1. Die Besteuerung des Bodens.

Die Zuwachssteuer.

Zusammenstellung des Entwurfs eines deutschen Reichszuwachs- 
steuergesetzes mit den Beschlussen der 15. Kommission in erster 

und zweiter Lesung.

Der deutsche Beichskanzler vonBethmann-Hollweghat am 11. April 1910 
dem Beichstag den „Entwurf eines Zuwachssteuergesetzes, wie solcher vom 
Bundesrate beschlossen worden ist“, zur verfassungsmaBigen BeschluBnahme 
vorgelegt. Die erste Beratung des Gesetzentwurfes im Plenum fand am 15. April 
statt. Sie endete mit der Uberweisung des Entwurfs an eine Kommission von 
28 Mitgliedern. Diese (15.) Kommission hat den Entwurf in zwei Lesungen be- 
raten. Die erste Lesung nahm 9, die zweite 4 Sitzungen in Anspruch.^MZum 
Berichterstatter fur das Plenum wurde der konservative Abgeordnete Graf 
von Westarp gewahlt. Die Vertagung des Beiehstags laBt eine BeschluB- 
fassung des Plenums erst im Herbst erwarten.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Paragraphen nach dem Ent
wurf und nach den Kommissionsbesehlussen der 1. und 2. Lesung neben- 
einander gestellt. Diejenigen Paragraphen, die quer uber die ganze Seite 
gedruekt sind, stammen aus dem Entwurf und sind dutch Kommissionsheschlusse 
nicht geandert.

„=. - Beschlusse der Kommission Beschlusse der Kommission 
antwurr. hi erster Lesung. in zweiter Lesung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von PreuBen usw. 
verordnen im Kamen des Beichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und 

des Beichstags, was folgt:
§ 1. @1. §1

Beim Ubergange des Beim Ubergange des Beim Ubergange des 
Eigentums an inlandischen Eigentums an inlandischen Eigentums an inlandischen 
Grundstucken und beim Grundstucken und beim Grundstucken und beim 
Ubergange von Berechti- Ubergange von Berechti- Ubergange von Berechti- 
gungen, Sir welche die sich gungen, fur welche die sich gungen, fur welche die sich 
auf Grundstueke beziehen- auf Grundstueke beziehen- auf Grundstueke beziehen-
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Entwurf.

den Vorsehriften gelten, 
wild von dem Wertzuwachs 
eine Abgabe (Zuwachs- 
steuer) erhoben.

Beschliisse der Kommission 
in erśter Lesung.

den Vorsehriften gelten, 
wird von demWertzuwachs, 
der ohne Zutun des 
Eigentumers entstanden 
1st, eine Abgabe (Zuwachs- 
steuer) erhoben. Betragt 
der Veraufierungspreis 
ohne die im § 15 zuge- 
lassenen Abziige bei be- 
bauten Grundstucken 
niclit mehr als 20 000 Mk., 
bei unbebauten Grund- 
stiicken nicht mehr als 
5000 Mk., so bleibt ein 
nicht mehr als 50 Proz. 
des Erwerbspreises be- 
tragender IVertzuwaehs 
von der Steuer frei, so- 
fern der Verdufserer 
weder den Grund- 
stdckshandel gewerbs- 
massig betreibt nock 
ein dahreseinkommen 
von mehr als 2000 Jit. 
hat.

Beschlusse der Commission 
in zweiter Lesung.

den Vorsehriften gelten, 
wird von demWertznwachs, 
der ohneZutun desEigen- 
turners entstanden 1st, 
gemaft den Vorsehriften 
dieses Gesetzes eine Abgabe 
(Zuwaebssteuer) erhoben. 
Betragt des VerauBe- 
rungspreis ohne die im 
§ 15 zugelassenen Ab- 
zuge, und im Faile einer 
Teilverduperung der Wert 
des Gesamtgrundstucks, bei 
bebauten Grundstiicken 
nicht mehr als 20 000 Mk., 
bei unbebauten Grnnd- 
stueken nicht mehr als 
5000 Mk., so bleibt ein 
nicht mehr als 50 Proz^ 
des Erwerbspreises be- 
tragender Wertzuwachs 
von der Stener frei. Die 
Steuerfreiheit tritt nun ein, 
wenn weder der Veraufierer 
und seinEhegatte imDurch- 
schnitt der letzten 3 Jahre 
ein Jahreseinkommen von 
mehr als 3000 Mk. gehabt 
haben, noch einer von ihnen 
den Grundstuckshandel ge- 
werbsmaflig betreibi. Be- 
zieht der Verdullerer von 
einem anderen auf Grund 
gesetzlieher Vorschrift sei- 
nen Unterhalt, so ist die 
Steuerfreiheit nur zu ge- 
wahren, wenn deren Ver- 
aussetzungen auch in der 
Person des anderen vor- 
handen sind.

Als unbebaut gelten auch 
solche Grundstueke, auf 
denen sich Gartenhauser, 
Schuppen,Lagerstdtten und 
dhnliche zu vorubergehen- 
den Zwecken dienende Bau- 
lichkeiten beflnden. Haus- 
garten und Hofraume, die 
ihrer Lage und Zweekbe- 
stimmung nach zu einem 
bebauten Gru/ndstuck ge- 
horen, sind als unbebaut 
nur anzusehen, wenn sie ||| 
einzein oder in ihrer Ge- 
samthe it — nach den brt- 
lichen Verhaltnissen als

8*
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Entwurf. Beschlusse der Kommission 
,in erster Lesung..

Die Steuerpflicht wild 
begrundet durch die Ein- 
tragung der Rechtsande- 
rung in das Grundbuch 
oder, wenn es einer solchen 
zum Ubergange des Eigen- 
tums oder der Berechtigung 
nicht bedarf, durch den Vor- 
gang, der die Rechtsande- 
rung bewirkt.

Sofern das Grundbuch 
noch nicht als angelegt an- 
zusehen ist, tritt an die 
Stelle der Eintragung die 
Umschreibung in oftent- 
lichen Buchern.

Die Steuerpilicht wird 
begrundet durch die Ein- 
tragung der Bechtsande- 
rung in das Grundbuchoder, 
wenn es einer solchen zum 
Ubergauge des Eigentums 
oder der Berechtigung nicht 
bedarf, durch den Vorgang, 
der die Rechtsanderung be- 
wirkt.

Sofern das Grundbuch 
noch nicht als angelegt an- 
zusehen ist, tritt an die 
Stelle der Eintragung die 
Umschreibung in offent- 
lichen Buchern.

Beschlusse der Commission 
in zweiter Lesung.

Bauplatze in Betracht 
kommen.')

Die Steuerpflicht wird 
begrundet durch die Ein- 
tragung der Rechtsande- 
rung in das Grundbuch oder, 
wenn es einer solchen zum 
Ubergange des Eigentums 
oder der Berechtigung nicht 
bedarf, durch den Vorgang, 
der die Rechtsanderung be- 
wirkt.

Sofern das Grundbuch 
noch nicht als angelegt an- 
zusehen ist, tritt an die 
Stelle der Eintragung die 
Umschreibung in ofient- 
lichen Buchern.

92.
Erfolgt der Ubergang des Eigentums.. oder der Berechtigung nicht inner- 

halb eines Jahres nach AbschluB des zur Ubertragung des Eigentums oder der 
Berechtigung verpflichtenden VerauBerungsgeschafts , so gelangt die Zuwachs- 
steuer aus AnlaB dieses Rechtsgeschafts und, falls innerhalb des einjahrigen 
Zeitraums mehrere Rechtsgeschafte dieser Art abgeschlossen worden sind, aus 
AnlaB des letzten Rechtsgeschafts zur Hebung.

Die Steuerpflicht tritt im Palle des Abs. 1 mit Ablauf eines Jahres nach 
AbschluB des VerauBerungsgeschafts ein, fur die Veranlagung ist aber der Zeit- 
punkt maBgebend, in welchem das Rechtsgeschaft oder bei mehreren Rechts- 
geschaften das letzte Rechtsgeschaft abgeschlossen ist.

Als Rechtsgeschafte im Sinne des Abs. 1 sind auch anzusehen:
1. die Ubertragung der Rechte der Erwerber aus VerauBerungsgeschaften;
2. die Ubertragung von Rechten aus Antragen zur SchlieBung eines Ver

auBerungsgeschafts, die den VerauBerer binden, sowie aus Vertragen, 
durch die nur der VerauBerer zur SchlieBung eines VerauBerungsgeschafts 
verpflichtet wird;

3. nachtragliche Erklarungen des aus einem VerauBerungsgeschafte berech- 
tigten Erwerbers, die Rechte fur einen Dritten erworben oder die Pflichten 
fur einen Dritten ubernommen zu haben;

4. die Abtretung der Rechte aus dem Meistgebot und die Erkiarung des 
Meistbietenden, daB er fur einen anderen geboten habe;

5. Rechtsgeschafte, durch die.jemand ermachtigt wird, ein Grundstuck oder 
eine Berechtigung ganz oder teilweise auf eigene Rechnung zu verauBern.

Dem Ubergange des 
Eigentums an Grund- 
stucken und diesen gleich- 
geachteter Berechtigungen 
steht gleich der Ubergang 
von Rechten an dem Ver- 
mogen einer Gesellschaft 
mit beschrankter Haftung, 
einer Kommanditgesell-

8-
Dem Ubergange des 

Eigentums an Grund- 
stucken und diesen gleich- 
geachteter Berechtigungen 
steht gleich der Ubergang 
von Rechten an dem Ver- 
mogen einer Gesellschaft 
mit beschrankter Haftung, 
einer Kommanditgesell-

„§3.
Dem Ubergange des 

Eigentums an Grund- 
stiieken und diesen gleich- 
geachteter Berechtigungen 
steht gleich der Ubergang 
von Eechten an dem Ver- 
mbgen einer Gesellschaft 
mit beschrankter Haftung, 
einer Kommanditgesell-

*) Vgl. § 15 Zifi. 4 Abs. 2 des Entwurfs.
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Entwurf.

schaft, Gewerkschaft, ein- 
getragenen Genossenschaft, 
ernes eingetragenenVereins 
oder einer ofienen Handels- 
gesellschaft, wenn zum 
Gegenstande des Unter- 
nehmens einer dieser Ge- 
toeinschaften die Verwer- 
tung von Grundstueken 
gehiirt nnd soweit deren 
VermOgen aus diesen 
Gegenstanden besteht.

§ 4.
Die Zuwachssteuer wird 

nicht erhoben:
1. beim Erwerb von Todes 

wegen im Sinne der 
§§ 1—4 des Erbschafts- 
steuergesetzes sowie 
beim Erwerb auf Grund 
einer Schenkung unter 
Lebenden im Sinne des 
§ 55 des Erbschafts- 
steuergesetzes, sofern 
nieht anzunehmen ist, 
daB die Form der 
Schenkung lediglich 
gewahlt ist, um die 
Zuwachssteuer zu er- 
sparen,

2. bei der Begrundung 
und Fortsetzung der 
ehelichen Gutergemein- 
schaft,

3. beim Erwerb auf Grund 
von Vertragen, die 
zwischen Miterben oder 
Teilnehmern an einer 
ehelichen oder fortge- 
setzten Gutergemein- 
schaft zum Zwecke der 
Teilung der zum Nach
lać oder zum Gesamt- 
gut gehdrenden Gegen- 
stande abgeschlossen 
werden,

Beschlusse der Kominission 
in erster Lesung.

schaft, Gewerkschaft, ein- 
getragenen Genossenschaft, 
eines eingetragenenVereins 
oder einer offenen Handels- 
gcsellschaft, wenn ent- 
weder zum Gegenstande 
des Unternehmens einer 
dieser. Gemeinschaften die 
Verwertung von Grund- 
stiieken gehort, oder wenn 
die Gemeinschaft, nm die 
Zuwachssteuer zu er- 
sparen, geschaffen ist, 
soweit das Vermogen der 
Gemeinschaft aus Grund- 
stucken und diesen 
gleichgeachteten Be- 
rechtigungen besteht.

§ 4.
Die Zuwachssteuer wird 

nieht erhoben:
1. beim Erwerb von Todes 

wegen im Sinne der 
§§ 1—4 des Erbschafts- 
steuergesetzes sowie 
beim Erwerb auf Grund 
einer Schenkung unter 
Lebenden im Sinne des 
§ 55 des Erbschafts- 
steuergesetzes, sofern 
nicht anzunehmen ist, 
dah die Form der 
Schenkung lediglich 
gewahlt ist, um die 
Zuwachssteuer zu er- 
sparen,

2. bei der Begrundung 2. 
und Fortsetzung der 
ehelichen Gutergemein- 
schaft.

3. beim Erwerb auf Grund 3, 
von Vertragen, die 
zwischen Miterben oder 
Teilnehmern an einer 
ehelichen oder fortge- 
setzten Gutergemein- 
schaft zum Zwecke der 
Teilung der zum Nach
lali oder zum Gesamt- 
gut gehorenden Gegen- 
stande abgeschlossen 
werden; die Steuerbe- 
freiung greift auch 
Platz, wenn in den

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung. 

sehaft, Gewerkschaft, . ein- 
getragenen Genossensehaft, 
eines eingetragenenVereins 
oder einer offenen Handels- 
gesellschaft, wenn ent- 
weder zum Gegenstande 
des Unternehmens einer 
dieser Gemeinschaften die 
Verwertung von Grund- 
stuckenoderBerechtigungen 
(0 f) gehort, oder wenn 
die Gemeinschaft, um die 
Zuwachssteuer zn er- 
sparen, geschaffen ist, 
soweit das Vermogen der 
Gemeinschaft aus Grund- 
stiicken und diesen 
gleichgeachteten Be- 
rechtigungen besteht.

§ 4.
Die Zuwachssteuer wird 

nicht erhoben:
1. beim Erwerb von Todes 

wegen im Sinne der 
§§ 1—4 des Erbschafts- 
steuergesetzes sowie 
beim Erwerb auf Grund 
einer Schenkung unter 
Lebenden im Sinne des 
§ 55 des Erbschafts- 
steuergesetzes, sofern 
nicht anzunehmen ist, 
daB die Form der 
Schenkung lediglich ge- 
wahlt ist, um die Zu
wachssteuer zu er- 
sparen, 
bei der Begrundung und 
Fortsetzung der ehe
lichen Gutergemein- 
schaft, 
beim Erwerb auf Grund 
von Vertragen, die 
zwischen Miterben oder 
Teilnehmern an einer 
ehelichen oder fort- 
gesetzten Gutergemein- 
schaft zum Zwecke der 
Teflung der zum Nach- 
laB oder zum Gesamt- 
gut gehorenden Gegen
stande abgeschlossen 
werden; die Steuer- 
hefreiung greift auch 
Platz, wenn in den 
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łintwurf.

A beim Erwerbader 
Abkommlinge von 
den Eltern, GroB- 
elternarid entfern- 

.teren Voreltern so
wie beim Erwerbe 

, der an Kindes Statt 
angenoininenenPer- 
sonen undderenAb- 
kommlingen von 
den Annehmenden,

5. beim Einbringen in eine 
ausschlieBHch aus dem 

- : VerauBerer und dessen 
Abkommlingen oder aus 

: diesen allein bestehende 
Gemeinschaft der im §3 
bezeichneten Art.

: Die Steuerpflicht tritt 
. ein, soweit nachtraglieh 

einGesenschafter aufge- 
nommen wird, der nicht 

.zu den Abkommlingen 
des VerauBerers .gehort,

6. beim Einbringen von 
NachlaBgegenstanden in 
eine anssehlieBlich von 
Miterben gebildete Ge- 
meinschaft der im §3 be- 
zeichneten Art. Die Vor- 
schrift der Ziff. 5 Abs. 2 
findet entsprechende An- 
wendung,

7. beim Austausch im In- 
lande gelegener Grund- 
stucke zum Zwecke der 
Zusammenleguńg (Flur- 
bereinigung) oder der 
besseren Gestaltung von 
Bauflachen (Umlegung)

Beschlusse der Kommissión 
in erster Lesung.

vorgenannten Fallen 
die Teilung im Wege 
der Versteigerung ge- 
sehieht und der Zu-’ 
schlag einem Miterben 
oder Teilnełuner er- 
teilt wird,

4. bei Ubei'lnssungs- 
vertragen zwischeń 
ElternuńdKinderń 
sowie dereń Ab- 
kommlingen, sofern 
dadurch land- oder 
forstwirtsehafttich 
oder gewerblich be- 
nutate Grundstilcke 
Zur Eortsetzung 
dieser Xutzung ttber- 
tragen werden,

5. beim Einbringen in 
eine ausschlieBHch aus 
dem VerauBerer und 
dessen Abkommlingen 
oder aus diesęn allein 
bestehende Gemein- 
schaft der im § 3 
bezeichneten Art 
oder Gesellschaft 
des burgerlichen 
Hechts.

Die Steuerpflicht tritt 
ein, soweit nachtraglich 
ein Gesellschafter auf- 
genommen wird, der 
nicht zu den Abkomm
lingen des VerauBerers 
.gehort,
6. beim Einbringen von 

Nachlafigegenstanden 
in eine ausschliefilich 
von Miterben gebildete 
Gemeinschaft der 
im § 3 bezeichneten 
Art oder Gesell
schaft des bu/rger- 
Uchen Hechts. Die 
Vorschrift der Zig. 5 
Abs. 2 findet ent- 
sprechende Anwendung,

7. beim Austausch im In- 
lande gelegener Grund- 
stucke zum Zwecke der 
Zusammenlegung (Elur- 
bereinigung) oder der 
besseren Gestaltung von 
Bauflachen fUmlegung)

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

vorgenannten Fallen 
die Teilung im Wege 
der Versteigerung ge- 
schieht und der Zu- 
schlag einem Miterben 
oder Teilnehmer er- 
teilt wird#

4. beim Erwerbe der 
Abkbmmlinge yon 
den Eltern, G-roB- 
eltern und ent f ern- 
teren Voreltern so
wie beim Erwerbe 
der an Kindes Statt 
angenommenenPer- 
sonen und deren Ab- 
kommlingen von 
den Annehmenden,

5. beim Einbringen in eine 
aussehlieBKch aus dem 
Veraufierer und dessen 
Abkommlingen oder aus 
diesen alleinbestehenden 
Gesellschaft des Burger- 
lichen Gesetzbuchs oder 
Gemeinschaft der im 03 
bezeichneten Art.

Die Steuerpflicht tritt 
ein, soweit nachtraglich 
ein GeseUschafter aufge- 
nommen wird, der nicht 
zu den Abkommlingen 
des Veraufierers gehort,

6. beim Einbringen von 
Nachladgegenstanden in 
eine ausschlieBlich von 
Miterben gebildete Ge
sellschaft des Burger- 
lichen Gesetzbuchs oder 
Gemeinschaft der im§3 
bezeichneten Art. DieVor- 
sebrift der Ziff. 5 Abs. 2 
findet entsprechende An- 
wendung,

7. beim Austauseh im In- 
lande gelegener Grund- 
stueke zum Zwecke der 
Zusammenlegung (Flur- 
bereinigung) oder der 
besseren Gestaltung von 
Bauflaehen (Umlegung)
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sowie bei Ablosung van 
RechtenanForsten,wenn 
diese Mafinahmen auf der 
Anordnung einerBehorde 
beruhen oder von einer 
solchen als erforderlich 
anerkannt werden.

Zu den Miterben im 
Sinne der Ziff. 3, 6 wird 
der uberlebende Ehegatte 
gerechnet, der mit denErben 
des verstorbenen Ehegatten 
gutergemeinschaftliches . 
vermdgen zu teilen hat.

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

sowie bei Ablosung von 
Bechten an Forsten, 
wenn diese MaBnahmen 
auf der Anordnung einer 
BehOrde bernhen odor 
von einer śólchen als 
erforderlich anerkannt 
werden.
Zu den Miterben im 

Sinne der Zifi. 3, 6 wird 
der uberlebende Ehegatte 
gerechnet, der mit 'den 
Erben des verstorbenen 
Ehegatten gutergemein- 
schaftliches Vermogen zu 
teilen hat.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

sowie bei Abldsung von 
Rechten anForsten,wenn 
diese MaBnahmen auf 
der Anordnung einer Be- 
horde beruhen oder von 
einer solchen als erforder- 
lich anerkannt werden.

Zu denMiterben im Shine 
der Ziff. 3,6 wird der uber- 
lebendeEhegatte gerechnet, 
der mit den Erben des ver- 
storbenen Ehegatten guter- 
gemeinschaftliches Vermo- 
gen zu teilen hat.

Als steuerpflichtiger 
Wertzuwachs gilt der 
Unterschied zwischen dem 
Erwerbspreis und dem Ver- 
aufierungspreise.

Der Preis bestimmt sich 
nach dem Gesamtbetrage 
der Gegenleistung ein- 
schliedlich der vom Er- 
werber ubernommenen oder 
ihm sonst infolge der Ver- 
auCerung obliegenden 
Leistungen und der vor- 
behaltenen oder auf dem 
Gegenstande lastenden 
Nutzungen und bei Ver- 
tragen uber Łeistung an 
Erftillungs Statt nach dem 
Werte, za dem die Gegen
stande an Erfullungs Statt 
angenommen werden.

Ist einem der Vertrag- 
schlieBenden ein Wahl- 
recht oder die Befugnis 
eingeraumt, innerhalb ge- 
wisser Grenzen den Um-

Als steuerpflichtiger 
Wertzuwachs gilt der 

'UnterseMed zwisehen dem 
Erwerbspreis und dem 
Verdullerungspreise, Von 
dem Preise kommt der 
Wert der Erzengnisse 
der Grundstticke in 
Abzug, solange sie mit 
dem Boden zusam- 
menhangen.

Der Preis bestimmt sich 
nach dem Gesamtbetrage 
der Gegenleistung ein- 
sehlieBHch der vom Er- 
werber ubernommenen oder 
ihm sonst infolge der Ver- 
auBerung obliegenden 
Leistungen und der vor- 
behaltenen oder auf dem 
Gegenstande lastenden 
Nutzungen und bei Ver- 
tragen uber Leistung an 
Erfullungs Statt nach dem 
Werte, zu dem die Gegen
stande an Erfullungs Statt 
angenommen werden.

Ist einem der Vertrag- 
schlieBenden ein Wahl- 
recht oder die Befugnis 
eingeraumt, innerhalb ge- 
wisser Grenzen den Um-

§ 5.
Als steuerpflichtiger 

Wertzuwachs gilt der 
Untersehied zwischen dem 
Erwerbspreis und dem Ver- 
aufierungspreise. Von dem 
Preise kommt der Wert 
der Erzeugnisse des 
Grundstucks, die sich als 
dessen bestimmungsge- 
mafier Ertrag darstellen, 
sowie der Maschinen auch 
insoweit in Abzng, als sie 
zu den wesentlichen Be- 
standteilen des Grund- 
stucks gehbren.

Der Preis bestimmt sich 
nach dem Gesamtbetrage 
der Gegenleistung abzug- 
lich der vom Verkaufer 
ubernommenen Lasten und 
einschlieBlich der vom Er- 
werber ubernommenen oder 
ihm sonst infolge der 
VerauBerung obliegenden 
Leistungen und der vorbe- 
haltenen oder auf dem Ge- 
genstande lastenden Nutz- 
ungen und bei Vertragen 
uber Leistung an Erful
lungs Statt nach demWerte, 
zu dem die Gegenstande an 
Erfullungs Statt angenom- 
men werden.

Ist einem der Vertrag- 
schlieBenden ein Wahlrecht 
oder die Befugnis einge- 
raumt, innerhalb gewisser 
Grenzen den Umfang der
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fang der Gegenleistung zu 
bestimmen, so ist fur die 
Bemessung der Abgabe der 
hOchste miigliche Betrag 
der Gegenleistung maB- 
gebend.

Besehlttsse der Kommission 
in erster Łesung.

fang der Gegenleistung zu 
bestimmen, so ist fur die 
Bemessung der Abgabe der 
hSchste mbgliche Betrag 
der Gegenleistung maB- 
gebend.

Die Tom Kaufer iiber- 
nommenen Kosten, Stem- 
pel- und Umsatzsteuern, 
sowle Yerpflichtungen, 
welche eine Erhohung 
des Kaufpreises nicht zur 
Folgehaben, gelten nicht 
als Leistungen im Sinne 
dieser Bestimmungen.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Gegenleistung zu bestim- 
men, so ist fur die Be- 
messung der Abgabe der 
hdchstemogliclie Betrag der 
Gegenleistung mafigebend.

Die vom Kaufer iiber- 
nommenen Kosten, Stem- 
pel- und Umsatzsteuern, 
sowie Verpflichtungen, 
welche eine Erhbhung 
des Kaufpreises nicht zur 
Folge haben,gelten nicht 
als Leistungen im Sinne 
dieser Bestimmungen.

Beim Ubergang im Wege der Zwangsversteigerung gilt als Preis der Be
trag des Meistgebots, zu dem der Zuschlag erteilt wird, unter Hinzurechnung 
der vom Ersteher ubernommenen Leistungen, und wenn das Meistgebot den 
Wert des Gegenstandes nicht erreicht, dieser. Im Falle der Abtretung der 
Eechte aus dem Meistgebot und der Erklarung des Meistbietenden, dad er fur 
ein,en anderen geboten habe, tritt an die Stelle des Meistgebots der Wert der 
Gegenleistung, wenn sie hoher ist als das Meistgebot.

§ 7.
Ist ein Preis nicht ver- 

einhart oder nicht zu er- 
mitteln, so tritt an dessen 
Stelle der Wert des Gegen- 
standes.

Das gleiche gilt, wenn 
die Beteiligten den Preis 
zum Zwecke der Steuer- 
ersparung nicht so angeben, 
wie er unter ihnen verein- 
bart ist, wenn sie in der- 
selben Absicht einen Teil 
des Entgelts in die Form 
einer Vermittlungsgebuhr, 
einer Verzinsung des ge- 
stundeten Kaufpreises oder 
einer sonstigen Nebenlei- 
stung kleiden oder wenn auf 
dem Vertragsgegenstand 
eine der im §1 Abs. 1 be- 
zeichneten Berechtigungen 
oder ein NieBbrauchsrecht 
lastet, zu deren Beseitigung 
der VerauBerer nicht ver- 
pilichtet ist, und der Wert 
des Gegenstandes den Be
trag der Gegenleistung 
ubersteigt.

§7.
Unverandert.

§7.
Ist ein Preis nicht ver- 

einbart oder nicht zu er- 
mitteln, so tritt an dessen 
Stelle der Wert des Gegen- 
standes.

Das gleiehe gilt, wenn 
die Betettigten zum Zwecke 
der Steuerersparung einen 
Teil des Entgelts nicht so 
angeben, wie er unter ihnen 
vereinbart ist. wenn sie in 
derselben Absicht einen Teil 
des Entgelts in die Form 
einer Vermittlungsgebuhr, 
einer den ublichen Zinssatz 
erheblich ubersteigenden 
Verziusung desgestundeten 
Kaufpreises oder einer son- 
stigen Nebenleistung klei- 
den oder wenn auf dem 
Vertragsgegenstand eine 
der im § 1 Abs. 1 bezeich- 
neten Berechtigungen oder 
ein Niefibrauchsrecht lastet, 
zu deren Beseitigung der 
VerauBerer nicht verpflich- 
tet ist, und der Wert des 
Gegenstandes den Betrag 
der Gegenleistung uber- 
steigt.
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§ 8.
Die Wertermittlung ist 

in den Fallen, in denen fur 
die Berechnung der Abgabe 
ein Wert in Betracht zu 
kommen hat, auf den ge- 
meinen Wert des Gegen- 
standes zurichten.,Die Vor- 
schrift des § 5 Abs. 3 flndet 
entsprechende Anwendung.

Der Wert wiederkehren- 
der Leistungen oder Nut- 
zungen bestimmt sich nąch 
den Vorschriften des Erb- 
sehaftssteuergesetzes.

Soweit in Landesge- 
setzen fur die Wertermitt- 
lung bei Erhebung einer 
Abgabe von dem Ubergange 
des Eigentums an Grund- 
stiicken oder ihnen gleich- 
geachteter Rechte von den 
vorstehenden Vorschriften 
Abweichungen getroffen 
sind, konnen diese nach 
naherer Bestimmung des 
Bundesrats der Bemessung 
der Reichsabgabe zugrunde 
gelegt werden.

Den Landesregierungen 
bleibt uberlassen, im Ein- 
Verstandnisse mit dem 
Reichskanzler zu bestim- 
men, daB bei der Wertfest- 
setzung Einheitspreise zu
grunde zu legen sind.

§ 9.
Betrifft der steuerpflich- 

tige Rechtsvorgang unbe- 
wegliche und solche anderen 
Gegenstande, die nicht 
wesentliche Bestandteile 
der ersteren sind, ohne daB 
Einzelpreise oder -werte 
angegeben werden, so be
stimmt die Steuerbehorde

Besehlusse der Kommission 
in erster Lesung.

§ 8.
Die Wertermittlung ist 

in den Fallen, in denen fur 
die Berechnung der Abgabe 
ein Wert in Betracht zu 
kommen hat, auf den ge- 
meinen Wert des Gegen- 
standes zu richten. Die Vor- 
schrift des § 5 Abs. 3 flndet 
entspreehende Anwendung.

Soweit eine Werter- 
mittlung behufs Be- 
rechnung des Veraufie- 
mngsprelses stattgefun- 
denhat,ist der ermittelte 
Wert bei dem spilteren 
Steuerfall fur die Be
rechnung des Erwerbs- 
preises mafigebend.

Der Wert wiederkehren- 
der Leistungen oder Nut- 
zungen bestimmt sich nach 
den Vorschriften des Erb- 
schaftssteuergesetzes.

Soweit in Landesge- 
setzen fur die Wertermitt
lung bei Erhebung einer 
Abgabe von dem Ubergange 
des Eigentums an Grund- 
stucken oder ihnen gleich- 
geachteter Rechte von den 
vorstehenden Vorschriften 
Abweichungen getroffen 
sind, konnen diese nach 
naherer Bestimmung des 
Bundesrats der Bemessung 
der Reichsabgabe zugrunde 
gelegt werden.

Den Landesregierungen 
bleibt uberlassen, im Ein- 
verstandnisse mit dem 
Reichskanzler zu bestim- 
men, daB bei der Wertfest- 
setzung Einheitspreise zu
grunde zu legen sind.

§ 9-
Unverandert.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

§ &
Unverandert nach den 

Beschlussen erster Lesung.

8 9.
Betrifft der steuerpflich- 

tige Rechtsvorgang unbe- 
wegliche und solche anderen 
Gegenstande, die nicht 
wesentliehe Bestandteile 
der ersteren sind, oder die 
zu dew in § 5 Abs. 1 Satz 2 
bezeichneten Gegenstanden 
gehbren, ohne daB Einzel-
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den auf die nnbeweglichen 
Gegenstiinde entfallenden 
Ten der Gesamtsumme, 
wenn nicht der Steuer- 
pflichtige auf Erfordern 
innerhalb der ihm bestimm- 
ten Frist die Trennung der 
Preise oder Werte nachholt.

Das gleiehe gilt fur die 
Verteilung des Gesamtbe- 
trags auf mehrere steuer- 
pflichtige Gegenstande.

§ 10.
Dem Erwerbspreis sind 

hinzuzurechnen:
1. die vom VerauBerer 

nachweislich auf- 
gewendeten Kosten 
des Erwerbes einschlieB- 
lich der fur die Vermitt- 
lung gezahlten ortsub- 
lichen Gebuhr, so fern 
nicht an Stelle des 
Erwerbspreisesder 
Wert mafigebend 
ist;

2. falls der Erwerb imWege 
der Zwangsversteige- 
rung erfolgt ist und der 
VerauBerer zur Zeit der 
Einleitung der Zwangs- 
versteigerung Hypothe- 
ken- oder Grundschuld- 
glaubiger war, der nach- 
weisliche Betrag seiner 
ausgefallenen Forde- 
rungen, soweit dadurch 
der Wert des Gegen- 
standes zur Zeit der 
Zwangsversteigerung 
nicht uberschritten wird. 
Die Forderungen kom- 
men, wenn sie durch 
entgeltliches Bechtsge- 
schaft erworben sind, nur 
in Hohe des geleisteten 
Entgelts in Anrechnung.

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

610.
Dem Erwerbspreis sind 

hinzuzurechnen:
1. als Kosten des Erwerbes 

vier vom Hundert des 
Erwerbspreises, so- 
fern der VeranBerer 
nicht nachweist, dafi 
er hbhere Kosten ein- 
schlieBlich des orts- 
ublichen Betrages der 
fur die Vermittlung 
gezahlten Gebuhr auf- 
gewendet hat,

2. falls der Erwerb im 
Wege der Zwangsver- 
steigerung erfolgt ist 
und der VerauBerer zur 
Zeit der Einleitung der 
Zwangsversteigerung

Hypotheken- oderGrund- 
schuldglaubiger war, der 
nachweisliche Betrag 
seiner ausgefallenen 
Eorderungen, soweit da- 
durch der Wert des 
Gegenstandes zur Zeit 
der Zwangsversteige
rung nicht uberschritten 
wird. Die Eorderungen 
kommen, wenn sie durch 
entgeltliches Bechtsge- 
schaft erworben sind, 
nur in Hohe des ge- 
leisteten Entgelts in

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung. 

praise oder -werte ange- 
geben werden, so bestimmt 
die Steuerbehorde den auf 
die unbeweglichen Gegen- 
stande entiallenden, ’Teil 
der Gesamtsumme, wenn 
nicht der Steuerpflichtige 
auf Erfordern innerhalb der 
ihm bestimmten Frist die 
Trennung der Praise oder 
Werte nachholt.

Das gleiche gilt fur die 
Verteilung des Gesamtbe- 
trags auf mehrere steuer
pfliehtige Gegenstande.

§ 10.
Dem Erwerbspreis sind 

hinzuzurechnen:
1. als Kosten des Er- 

werbes, sofern nicht 
an Stelle des Er- 
worbspreisek,der 
Wert ma Age bend 
ist, vier vom Hun- 
dert des Erwerbs- 
preises; falls der yer-, 
aufierer nachweist, 
dafi er hbhere Kosten 
einschlieBlich des prts- 
ublichen Betrages der 
fur die Vermittlung 
gezahlten Gebuhr auf- 
gewendet hat, der so 
ermittelte Betrag,

2. falls der Erwerb im 
Wege der Zwangsver- 
steigerung erfolgt ist 
und,der VerauCerer zur 
Zeit der Einleitung der 
Zwangsversteigerung

Hypotheken-oder Grund- 
schuldglaubiger war, der 
nachweisliche Betrag 
seiner ausgefallenen 
Eorderungen, soweit da- 
durch der Wert des 
Gegenstandes zur Zeit 
der Zwangsversteige
rung nicht uberschritten 
wird. Die Eorderungen 
kommen, wenn sie durch 
entgeltliehes Beehtsge- 
schaft erworben sind, 
nur in H6he des ge- 
leisteten Entgelts in An-
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in crater Lesung.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Sie bleiben unberucksich- 
tigt, falls ihr Erwerb im 
Wege der Schenkung er- 
folgt ist, oder wenn sie 
innerhalb kurzerer Zeit 
als sechs Monate vor der 
Einleitnng der Zwangs- 
versteigerung eingetra- 
gen worden sind.

Anrechnung Sie blei- 
ben unberucksichtigr., 
faUs ihr Erwerb imWege 
der Schenkung erfolgt 
ist, oder wenn sie inner- 
halb kurzerer Zeit als 
seeks Monate vor der 
Einleitung der Zwangs- 
versteigerung eingetra- 
gen worden sind, sofern 
sichnicht aus den Uin- 
standen ergibt, dag 
die Schenkung oder 
Eintragung nicht znm 
Zweeke der Stener- 
ersparung erfolgt 1st,

3. die @w Zeit der Fer- 
dufserung anf land- 
wirtschaftlich, gart- 
nerisch, forstwirt- 
schaftlich benutzten 
Grundstucken— ab- 
gesehen von Hau- 
liehkeiten — vor- 
handenen Werter- 
hohungen, die von 
dem Verdufserer in- 
nerkalb des far die 
Steuerberechnung 

'mafsgebenden Zeit- 
raums geschaffen 
warden sind,

4. die Aufwendungen fur 
Bauten, Umbauten 
und fur sonstige dau- 
ernde besondere Yer- 
besserungen, die in- 
nerhalb des fur die 

Steuerberechnung 
mafigebenden Zeit- 
raums gemacht sind 
und weder der laufen- 
denUnterhaltung oder 
ordnungsmafsigen 
Bewirtschaftung die- 
nen, noch zur Wie- 
derherstellung eines 
schon zur Zeit des Er- 
werbes mit dem Grund 
und Boden verbunden 
gewesenen Gebaudes 
oder anderen Werkes 
bestimmt sind, soweit 

rechnung. Sie bleiben 
unberueksichtigt, falls 
ihr Erwerb im Wege 
der Schenkung erfolgt 
ist, oder wenn sie inner- 
halb kurzerer Zeit als 
sechs Monate vor der 
Einleitung der Zwangs- 
versteigerung einge- 
tragen worden sind, so - 
fern sich nicht aus 
den Umsthnden ergibt, 
dafi die Schenkung 
oder Eintragung nicht 
zum Zwecke der Sten- 
erersparung erfolgt 
ist,

4. die Aufwendungen fur 
Bauten,Umbautenund 
fur sonstige dauernde 
besondere Verbesse- 
rungen, auch solche 
land- oder forstwirt- 
schaftlicher Art, die 
innerhalb des fur die

Steuerberechnung 
mafigebenden Zeit- 
raums gemacht sind 
und nicht der laufen- 
den Unterhaltung von 
Baulichkeiten oder der 
laufenden Bewirt- 
schaftung von Grund- 
stucken dienen, soweit 
die Bauten und Yer- 
besserungen noch vor- 
handen sind, zuzuglich 
5%. Die Kosten fur

’) Ziff. 3 der Kommissionsbeschlusse erster Lesung ist in der zweiten Lesung 
gestrichen worden.
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§ 11.
Beruht der Erwerb des 

Eigentums oder eines Rech- 
tes (§§1,3) auf einem steuer- 
freien Rechtsvorgange, so 
ist fur die Bemessung des 
Wertzuwaehses von dem 
Preise oder Werte zur Zeit 
des letzten steuerpflich- 
tigen Rechtsvorganges aus- 
zugehen.

Wenn der letzte steuer- 
pflichtige Reehtsvorgang 
mehr als vierzig Jahre vor 
dem Eintritt der Steuer- 
pflicht liegt, so ist als Er-

Beschlusse der Kómmission 
in erster Lesung.

die Bauten und Ver- 
besserungen nochvor- 
handen sind. Zu den 
Aufwendungenwer- 
den beż Bauten oder 
Umbauten auch ub- 
Uche Bauzinsen, die 
nachweisUch auf- 
gewendeten Kasten 
fUr Architektenho- 
norar und die lib- 
lichen nachweisUch 
aufgewendeten Ka
sten der sum Zwecke 
des Neu- oder Tlm- 
baues erfolgten Hy- 

pothekenbeschaf- 
fung gerechnet. Fur 
die eigene vom Ver- 
BuBerer bei der Ver- 
besserung geleistete 
Tatigkeit wird eine 
angemessene Vergii- 
tung hinzugerechnet, 

5. die Aufwendungen, 
Leistungen und Bei- 
trUge fur Anlage von 
StraCen, einschlieC- 
lich der Kanalisie- 
rung, sowie ohne Ge- 
genleistung und Ver- 
zinsung geleistete Bei- 
trage fur sonstige 
offentliehe Einrich
tungen und Ver- 
kehrsanlagen.

§ 11.
Unverandert.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Neu- und Umbauten 
werden nicht beruck- 
sichtigt, soweit sie aus 
Versicherungen gedeekt 
sind.

5. die Aufwendnngen, 
Leistungen und Bei- 
trage f&r Anlage von 
Strafien, andere Ver- 

kehrsanlagen ein- 
schliefilich der Kana  
lisierung, sowie ohne 
entsprechende Regen  
leistung und Verzin- 
sung geleistete Bei« 
trage fur sonstige 
offentliche Hinrich  
tungen.

*

*

*

*) Die Abs. 2 und 3 der Vorlage sind umgestellt.

§ 111)-.
Beruht der Erwerb des 

Eigentums oder eines Bech- 
tes (§§ 1, 3) auf einem 
steuerfreien Bechtsvor- 
gange, so ist fur die Be- 
messung des Wertznwach- 
ses von dem Preise oder 
Werte zur Zeit des letzten 
steuerpflichtigen Bechts- 
vorganges auszugehen.

Ob im Sinne dieser Vor- 
schriften Bechtsvorgange 
steuerfrei oder steuer- 
pflichtig sind, ist auch fur 
die Zeit vor dem Inkraft-



— 125 —

Entwurf Beschlttsse der Commission Beschlusse der Commission 
in erster Lesung. in zweiter Lesung.

werbspreis der Wert anzu- 
sehen, den der Gegenstand 
vierzig Jahre vor dem Ein- 
tritt der Steuerpflicht hatte, 
Sofern der Steuerpflichtige 
nicht nachweist, dad er oder 
sein Bechtsvorganger einen 
hSheren Erwerbspreis ge- 
zahlt hat.

Ob im Sinne dieser Vor- 
schriften Bechtsvorgange 
stenerfrei oder steuer- 
pflichtig sind, ist auch fur 
die Zeit vor dem Inkraft- 
treten dieses Gesetzes nach 
ihm zn bestimmen. Bechts- 
gesehafte der im § 2 be- 
zeichneten Art stehen einem 
steuerfreien Erwerbsvor- 
gange gleich, sofern sie vor 
udem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes abgeschlossen 
worden sind.

Liegt der fur die Be- 
messung des Wertzuwach- 
ses maSgebende Erwerbs- 
vorgang vor dem 1. Januar 
1885, so tritt an die Stelle 
des Preises der Wert, den 
der Gegenstand an diesem 
Tage gehabt hat, wenn der 
Steuerpflichtige nicht nach
weist, daB er oder sein 
Bechtsvorganger einen 
hoheren Erwerbspreis ge- 
zahlt hat. 

treten dieses Gesetzes nach 
ihm zubestimmen. Rechts- 
geschafte der im § 2 be- 
zeichneten Art stehen einem 
steuerfreien Erwerbsvor- 
gange gleich, sofern sie 
vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes abgeschlossen 
warden sind.

Wenn der letzte steuer
pflichtige Kechtsvorgang 
mehr als vierzig Jahre vor 
dem Eintritt der Steuer- 
pflicht liegt, so ist als Er
werbspreis der Wert anzu- 
sehen, den der Gegenstand 
vierzig Jahre vor dem Ein
tritt der Steuerpflichthatte, 
sofern der Steuerpflichtige 
nicht nachweist, dab er 
oder sein Bechtsvorganger 
einen hoheren Erwerbspreis 
gezahlt hat.

Liegt der fur die Be- 
messung des Wertzuwach- 
ses mabgebende Erwerbs- 
vorgang vor dem 1. Januar 
1885, so tritt an die Stelle 
des Preises der Wert, den 
der Gegenstand an diesem 
Tage gehabt hat, wenn der 
Steuerpflichtige nicht nach- 
weist, dab er oder sein 
Bechtsvorganger einen 
hoheren Erwerbspreis ge
zahlt hat.

§ 12.
Die Gemeinden mid Gemeindeverbande sind berechtigt, mit Genehmigung 

der Landesregierung durch Satzung zu bestimmen, dad bei Bemessung des Wert- 
zuwaehses Erwerbsvorgange berucksichtigt werden, die vor dem im § 11 Abs. 2, 4 
bezeiehneten Zeitpunkte liegen.

§13.
Bei einem aus AnlaB einer Elurbereinigung oder Umlegung (§ 4 Ziffer 7) 

empfangenen Gerundstuck ist als Erwerbspreis das Entgelt anzusehen, das der 
Eigentumer oder sein Bechtsvorganger fur das in die Elurbereinigung oder Um- 
legung gegebene Grundstuck gezahlt hat. Ausgleichszahlungen, die bei der Flur- 
bereinigung oder Umlegung stattgefunden haben, sind entsprechend anzurechnen.

Hat der Eigentumer oder sein Bechtsvorganger bei der Elurbereinigung oder 
Umlegung mehrere Grundstucke empfangen, so werden deren Erwerbspreise aus 
dem im Abs. 1 bezeichneten Entgelt nach dem Verhaltnis berechnet, in welchem 
die Werte der empfangenen Grundstucke im Zeitpunkt der Elurbereinigung oder 
Umlegung zueinander gestanden haben.
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§ 14.
Beschrankt sieh der 

steuerpfliehtige Rechtsvor- 
gang auf einen Teil ernes 
frtther erworbenen 
Grundstucks, so wird der 
Erwerbspreis dieses Teiles 
nach dem Verhaltnis 
seines Wertes zum 
Werte des Gesamt- 
grundstiicks berechnet.

Unentgeltliche Land- 
abtretungen zu of- 
fentlichen StraBen 
und Platzen warden 
in der Weise berucksichtigt, 
daB der Gesamterwerbspreis 
nicht auf die ursprungliche, 
sondern auf die nach der 
Abtretung verbleibende 
Flache verteilt wird.

Beschlusse der Commission 
in erster Lesung.

§ 14.
Beschriinkt sich der 

steuerpflichtige Rechts- 
vorgang auf einen Teil 
eines Grundstucks, so wird 
der Erwerbspreis dieses 
Teiles bei Grundstucken, 
deren fruherer Erwerbs
preis 60 Mk. far den Ar 
nicht ubersteigt, nach 
dem Verhaltnis berechnet, 
in dem der Wert des 
Teiles zur Zeit des Er- 
werbes zumWerte des Ge- 
samtgrundstucks stand, 
sonst nach dem Verhalt
nis der Flachę zur Ge- 
samtilache.

Unentgeltliche dau- 
emde Uberlassung von 
Grundstucken fiir of- 
fentliche Zwecke, auch 
wenn eine Eigentums-j 
iibertragung nicht er- 
folgt ist, wird in der 
Weise berucksichtigt, daC 
der , Gesamterwerbspreis 
nicht auf die ursprung- 
liche, sondern auf die nach 
der Abtretung verbleibende 
Flache verteilt wird.

Beschrankt sich der 
steuerpflichtige Bechts- 
vorgang auf einen Teil 
eines Grundstucks, so 
sind nur diejenigenWert 
erhohnngen oder Auf- 
wendungen (§ 10, Ziffer 
3 bis 5) anzurechnen, 
welche diesen Teil aus- 
schlieBlich oder gemein- 
schaftlich mit anderen 
Teilen betreffen. Im er- 
steren Fall erfolgt die 
Anrechnung ausschlieB- 
lieh, im zweiten nach 
dem Verhaltnis der 
Werte oder Fldchen 
der Grundstueksteile 
zueinander zur Zeit der 
Veraufierung.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

§ 14.
Beschrankt sich der 

Steuerpflichtige Rechtsvor- 
gang auf einen Teil eines 
Grundstucks, so wird der 
Erwerbspreis dieses Teiles 
nach demVerhaltnis seines 
Werteszu.mWerte d.es 
Gesamtgrundstucks 

betechnet.

Unentgeltliche dauern- 
de Ilberlassung von 
Grundstucken fur Ver- 
kehrszwecke, fur offent- 
liche oder gemeinnutzige 
Zwecke, auch wenn eine 
Elgentumsubertragung 
nicht erfolgt ist, wird 
in der Weise berucksichtigt, 
dad der Gesamterwerbspreis 
nicht auf die ursprungliche, 
sondern auf die nach der 
Abtretung verbleibende 
Flache verteilt wird.

Besehriinkt sich der 
steuerpflichtige Hechts- 
vorgang auf einen Teil 
eines Grundstucks, so 
sind nur diejenigen 
Werterhohungen oder 
Aufwendungen (§ 10, 
Ziff.3bis 5) anzurechnen, 
welehe diesen Teil aus- 
schliefilich oder gemein- 
schaftlich mit anderen 
Tellen betreffen. Im 
ersteren Fall erfolgt die 
Anrechnung ausschlieB- 
lich auf diesen Teil, im 
zweiten nach dem Ver- 
haltnis der Werte der 
Grundstucksteile zuein- 
ander zur Zeit der Ver- 
aufierung.

Werden Teile eines ort- 
lich und wirtschaftlich zu- 
sammenhangenden Grund- 
besitzes durch verschiedene
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Entwurf. Besehltisse der Kommission 
in erster Lesung.

§15.
Von dem VerauBerungs- 

preise sind in Abzug zu 
bringen:
1. die Aufwendungen 

fur Bauten, Um- 
bauten und sonsti- 
gedauernde beson- 
dere Verbesserun- 
gen, die innerhalb 
des fur die Steuer- 
berechnung maB- 
gebenden Zeit- 
raums gemacht 
sind, soweit sie 
eine zur Zeit des 
Eintritts der Steu- 
erpflichtnoch fort- 
bestehende Wert- 
erhohung zurEolge 
haben und weder 
der laufenden Un- 
terhaltung oder 
ordnungsmaBigen 
Bewirtschaftung 
dienen noch zur 
Wie derherstellung 
eines schon zur 
Zeit des Erwerbes 
mit dem Grund und 
Boden verbunden 
gewesenen Gebau- 
des oder anderen

§ 15.
Von dem VerauBerungs- 

preise sind in Abzug zu 
bringen:

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Umsatze von demselben 
Verdufterer oder von dessen 
Erben innerhalb zweier 
Jahre verduftert, so warden 
die Umsatze bezuglich der 
Besteuerung des Wertzu- 
wachses in der Weise als 
ein Ganzes behandelt, daft 
der Verdufterer berechtigt 
ist, bei der Berechnung des 
Wertzuwachses von der 
Wertsteigerung des einen 
Toils des Grundstucks den 
bei der Verdufierung des 
anderen Toils etwa ein- 
getretenen Verlust abzu• 
ziehen. Die Zuwaehssteuer 
wird bei den einzelnen 
Umsatzen fallig; etwa zu- 
viel gezahlte Steuer wird 
nach dem letzten Umsatze 
erstattet.

§ 15.
Von dem VerauBerungs- 

preise sind in Abzug zu 
bringen:
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Werkes bestimmt 
sind,

5. die Leistungen und 
Beitrage fur die 
Anlage von Stra- 
Ben, fur die Kana- 
lisierung sowie fur 
sonstige offent- 
liche Arbeiten und 
Auf wen dungen, die 
innerhalb des fur 
die Steuerbereeh- 
nung maBgebenden 
Zeitraums gemacht 
sind,

3. die dem bisherigen 
Eigentumer oder Berech- 
tigten nachweislich zur 
Last fallenden Kosten 
der Ubertragung ein- 
schlieBlich der Kir die 
Vermittlung gezahlten 
ortsublichen Gebuhr, so- 
fern nicht an Stelle des 
VerauBerungspreises der 
Wert maBgebend ist,

4. vier vom Hundert von 
dem Erwerbspreis un- 
bebauter Grund- 
Stueke, die vom 
VerauBerer vor der 
VerauBerung be- 
baut worden sind, 
fur einen Zeitraum 
von nicht mehr als 
sechs Jahren vor 
der behbrdlichen 
Gebrauchsabnahme 
oder wo eine seiche 
nicht besteht, Vor 
der gebraućhsfer- 
tigen Herstellung 
mit der MaBgabe,' daB 
auf den Zinsabzug der 
wahrend der Zeit aus 
dem Grundstuck erzielte 
Ertrag anzurechnen ist. 

Als unbebautgel- 
ten auch solche 
Grundstucke, auf 
denen sich Garten- 
hauser, Schuppen, 
Scheunen, Lager- 
statten und ahn- 
liche zu voruber- 
gehenden Zwecken

Beschlusse der Commission 
in erster Lesnng.

1. die dem bisherigen Ei- 
gentumer oder Berech- 
tigten nachweislich zur 
Last fallenden Kosten 
der Ubertragung ein- 
sehliefilich der fur die 
Vermittlung gezahlten 
ortsublichen Gebuhr, so- 
fern nicht an Stelle des 
VerauBerungspreises der 
Wert maBgebend ist,

2. auf Antrag des Steuer- 
pflichtigen drei vom 
Hundert von dem 
Erwerbspreis oder 
Wert(§ 11) vomTage 
des Erwerbs ab, je- 
doch nicht lunger 
als 15 Jałtre zuruck, 
mit der Mafsgabe, 
dafs auf den Zins- 
abzug der wahrend 
der Zeit aus dem 
Grundstuck erzielte 
Ertrag, bei forst- 
wirtschaftlich ge- 
nutzten Grund- 
slacken auch der 
Wert des Zuwach- 
ses, anzurechnen ist.

Beschlusse der Kammission 
in zweiter Łesung.

1, die dem bisherigeu 
Eigentumer oder Be- 
rechtigten naehweislich 
zur LastfallendenKosten 
der Veraufierung und 
Ubertragung einschlieB- 
lich der fur die Vermitt- 
lung gezahlten ortsub- 
lichen Gebuhr J 8sofem 
nicht an Stelle des Ver- 
auBerungspreises der 
Wert maBgebend ist,

2. auf Antrag des Steuer- 
pflichtigen der Betrag, 
um den nachweislien 
wahrend der Besitzzeit, 
jedochnichtlanger als fur 
15 zusammenhangende 
Jahre der Besitzdauer, 
der aus dem. Grund- 
stuck erzielte Ertrag 
hinter drei vom Hundert 
des Erwerbspreises zu- 
ruckbleibt.
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Futwurf Beschlusse der.Kommission Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung. in zweiter ' Lesung.

dienende Baulich- 
keiten befinden.
Hausgarten und
Hofrdume, die ihrer
Lage und Zweck- 
bestimmung nach 
zu einem bebauten
Grundstuck geh6-. 
ren, sind als unbe- 
baut nur anzu.- 
sehen, wenn sie — 
einzeln oder in
ihrer GesamtheitSM
nach den brtlichen
Verhaitnissen als
Bauplatze in Be- 
tracht kommen.1)

§ 16.
Wird die Zahlung der Zuwachssteuer nach dem Vertrage von dem Srwerber 

ilbernommen, so ist die Steuer nach dem VerauBerungspreise zuzuglich des Steuer- 
betrages zu berechnen.

§ 17.
Im Falle der steuer- 

pflichtigen Uberlassung 
eines gemeinschaftlichen 
Gegenstandes an einen 
Mitbereehtigten oder Ge- 
sellschafter bleibt fur die 
Bemessnng des Wertzu- 
wachses der Anteil des Er- 
werbers auBer Betracht. 
Fur die nhchste Ver- 
steuerung gilt als 
Erwerbspreis der bei 
der Auseinanderset- 
zung fur die Anteile 
der Mitbereehtigten 
oder Gesellsehafter 
gezahlte Preis zu- 
zuglich des Betrags, 
der beim Ubergange 
des Gegenstandes anf 
die Gemeinschaft fur 
den Anteil des Er- 
werbers zu entrich- 
ten war. An die 
Stelle dieses Betra
ges tritt, sofern vor 
der Uberlassung des 
Gegenstandes an ei
nen Mitbereehtigten

§17 . § 17.
Im Falle der steuer- Unverandert nach den 

pflichtigen Uberlassung Beschlussen erster Lesung. 
eines gemeinschaftlichen 
Gegenstandes an einen Mit- 
berechtigten oder Gesell- 
schafter bleibt fur die' Be- 
messungdesWertzuwachses 
der Anteil des Erwerbers 
auBer Betracht. Beim Ein- 
tritt desnachsten Steuer 
falles 1st der Wertzu- 
wachs, der fur den An
teil des Erwerbers seit 
dem letzten vor der Aus- 
einandersetzung gelege- 
nen . steuerpflichtigen 
Bechtsvorgang entstan- 
den 1st, und der fur 
die Anteile der fruheren 
Mitbereehtigten oder Ge- 
sellschafter seit der Aus- 
einandersetzung einge- 
tretene Wertzuwachs ge- 
sondert zu versteuern.

’) Vgl. § 1 Abs. 2 der Kommissionsbeschlusse zweiter Lesung. 
Jahrbuch der Bodenreform. Bd. VI. 9
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oder Gesellschafter 
ein steuerpflichtiger 
Rechtsvorgang statt- 
gefunden liat,der auf 
den Anteil dieses Mit- 
kereehtigten oder 
Gesellsenafters ent- 
fallende Preis des 
Gegenstandes zu die- 
sem Zeitpunkte.

Beschlusse der Kommission 
in erster. Lesung.

Beschlusse der Koramission 
in zwetter Lesung.

§ 18.
Beilder Vertausehung 

gesondert zu berechnen und
ist die Zawachssteuer fur jeden Tauschgegenstand 
zu erheben.

§19.:
Erfolgt der Erwerb auf Grund mehrerer aufeinanderfolgender Reehtsgesehafte 

von dem bisherigen Berechtigten an den letzten Erwerber, so gilt der von dem 
ersteren gezahlte Preis als, Erwerbspreis und die Gesamtheit - der Betrage, um die 
sich der Preis des Gegenstandes zwischen je zwei Reehtsgeschaften- erhoht hat, 
als Wertzuwachs. Das Gleiche gilt, falls vor dem Ubergang an den letzten Er
werber die Steuerpflicht gemafi § 2 eingetreten ist, mit der MaBgabe, dad fur den 
Ubergang an den letzten Erwerber als Erwerbspreis das Entgelt bestimmend ist, das 
bei der fruheren Versteuerung als VerauBerungspreis zugrunde gelegt worden ist.

• Als Reehtsgesehafte im Sinne des Abs. 1 sind auch Vorgilnge der. im §2 
Abs. 3 bezeiehheten Art anzusehen.

§20.
Die Zuwachssteuer 

betragt
5,0 v. H. bei einem 

steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
nicht mehr als 10 v. H. 
des Erwerbspreises,

5,5 v. II. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 10 v. H. bis 
einschlieBhch 20 v. H. 
des Erwerbspreises,

6,0 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 20 v. H. bis 
einschlieBlich 30 v. H. 
des Erwerbspreises,

6,5 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 30 v. H. bis 
einschlieBlich 40 v. H. 
des Erwerbspreises,

7,0 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen

aso.
Die Steuer betragt

10 v. H. bei einer Wert* 
Steigerung von nicht 
mehr als 10 v. H. des 
Erwerbspreises,

11 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 10 v. II. bis ein
schlieBlich 30 v. H; des, 
Erwerbspreises,,-

12 v. II. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 30 v. H. bis : ein
schlieBlich 50 v.H. des 
Erwerbspreises,

13 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 50 v.' H.: i bis ein- 

, schheBlich lO v. H. des 
Erwerbspreises,’.

14 v. H. bei einer.Wert- 
steigerung • von mehr

§20.
Die Steuer betragt

10 v. H. bei einer -Wert- 
steigernng von nicht 
mehr als 10 v. Hi des 
Erwerbspreises,

11 v.H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 10 v. H. bis ein- 
schliefilich 30 v. H. des 
Erwerbspreises,

12 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als: 30 v. H. bis ein- 
sehlieBlich 50 v. H. 
des Erwerbspreises,'

13 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 50 v. H. bis ein- 
sehliefilich 70 v. H. 
des Erwerbspreises,

14 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr
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Wertznwachsevon 
mehr als 40 v. H. bis 
einschlieBlich 50 v. H. 
des Erwerbspreises,

7, 5 v. H. bei einem 
steueTPfili'ehtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 50 v. H. bis 
einschlieBlich 60 vs H. 
des Erwerbspreises,

8,0 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 60 v. H. bis 
einschlieBlich 70 v; H. 
des Erwerbspreises,

8,5 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachśevon 
mehr als 70 v. H. bis 
einschlieBlich 80 v. H. 
des Erwerbspreises,

9,0 vs H; bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 80 v. H. bis 
einschlieBlich 90 v. H. 
des Erwerbspreises,

9 ,5 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachsevon 
mehr als 90 v. H. bis 
einschlieBlich 100 v. 
H. des Erwerbspreises, 

70,0 vs H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 100 v. H. bis 
einschlieBlich 200 v. 
H. des Erwerbspreises, 

77,0 v. H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr als 200 v. H. bis 
einschlieBlich 400 v. 
H. des Erwerbspreises, 

72,0 v, H. bei einem 
steuerpflichtigen 
Wertzuwachse von 
mehr, als 400 v. H.

Beschlttsse der Kommission 
in erster Lesung.

als 70 v. H. bis ein- 
schlielilieh 00 v. H. des 
Erwerbspreises,

15 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 90 v. H. bis ein- 
schlieBlich 110 vf H. 
des Erwerbspreises,

16 vr H. bei einer Wert-, 
steigerung von mehr 
als 110 v. H. bis ein
schlieBlich 130 i v. H. 
des Erwerbspreises,

17 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 130 v. H; bis ein
schlieBlich 150 Vs: H. 
des Erwerbspreises,

18 v. H. bei einer Wert- 
steigerungivon mehr 
als 150 v. H. bis ein
schlieBlich 170 v. H. 
des Erwerbspreises,

19 v. H. bei einer Wert- 
steigerungvon mehr 
als 170 v. H. bis ein
schlieBlich 190 v. H. 
des Erwerbspreises,

20 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 190 v. H. bis ein
schlieBlich 210 v. H. 
des Erwerbspreises,

21 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 210 v. H. bis ein
schlieBlich 230 v. H. 
des Erwerbspreises,

22 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 230 v. H. bis ein
schlieBlich 250 v. H. 
des Erwerbspreises,

23 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 250 v. H. bis ein
schlieBlich 270 v. H. 
des Erwerbspreises,

Beschlusse der Commission 
in zweiter Lesung. 

als 70 v. H. bis ein
schlieBlich 90 v. H. 
des Erwerbspreises,

15 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 90 v. H. bis ein
schlieBlich 110 v. H. 
des Erwerbspreises,

16 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 110 v. H. bis ein
schlieBlich 130 v. H. 
des Erwerbspreises,

17 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 130 v. H. bis ein
schlieBlich 150 v. H. 
des Erwerbspreises,

18 v. H. bei einer Wert- 
steigerang von mehr 
als 150 v. H. bis ein
schlieBlich 170 v. H. 
des Erwerbspreises,

19 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 170 v. H. bis ein
schlieBlich 190 v. H. 
des Erwerbspreises,

20 v. H. bei einer Wert- 
steigernng von mehr 
als 190 v. H. bis ein
schlieBlich 210 v. H. 
des Erwerbspreises,

21 v.H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 210 v.. H. bis ein
schlieBlich 230 - v. H. 
des Erwerbspreises,

22 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 230 v. H. bis ein
schlieBlich 250 v. H. 
des Erwerbspreises,

23 v. H. bei einer Wert-■ 
steigerung von mehr 
als 250 v. H. bis ein
schlieBlich 270 v. H. 
des Erwerbspreises, 

9*
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Entwurf.

Die Abgabe erhoht 
sich,sofernzwischen 
Erwerb und VerauBe- 
rungeinZeitraum von 
nieht mehr als dr eiBig 
Jahren liegt, fur je des 
JahrderkurzerenBe- 
sitzdauer um sieben 
vom Hundert des 
Steuerbetrags.

Beschlusse der Kommission 
in - erster Lesung.

24 v. H bei einer Wert- 
steigeruńg von mehr 
als 270 v. H. bis ein- 
schliefilich 290 v. H. 
des Erwerbspreises,

25 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 290 v. H. bis ein- 
sehlielilich 310 v. H. 
des Erwerbspreises,

26 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 310 v. H. bis ein- 
schlieClich 330 v. H. 
des Erwerbspreises,

27 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 330 v. H. bis ein- 

- schlieClich 350 v. H. 
des Erwerbspreises,

28 v.H. bei einer Wert- 
steigernng von mehr 
als 350 v. H. bis ein- 
schlieBlich 370 v. H. 
des Erwerbspreises,

29 v.H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 370 v. H. bis ein- 
schlieBlich 400 v. H. 
des Erwerbspreises,

30 v.H. bei einer Wert- 
steigerung von uber 
400 v. H. des Erwerbs
preises.

Der Steuersatz er- 
maBigt sich fiir jedes 
vollendete Jahr der Be- 
sitzdauer bis znm drei- 
Bigsten Jahre um 1 vom 
Hundert seines Betrages.

Betragt der Zeit- 
raum zwischen Er- 
werb usd Veraufie- 
rung mehr als zehn 
Jahre, so werden von 
dem steuerpflichtigen 
Zuwach.se fur das 
erste Jahr der lange- 
ren Besitzdauer vier 
vom Hundert und fur

- Dem Erwerbspreis 
werden fur jedes Jahr 
der Besitzzeit hinzuge- 
rechnet:

2% vom Hundert des 
Erwerbspreises zu- 
zuglich der In § 10 
Ziffern 4 und 5 ge- 
nannten Aufwen- 
dungen, sowelt diese 
Summe den Betrag 
von 100 Mk. fur 
den Ar nicht uber- 
steigt, 2 vomHundert

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

24 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 270 v. H. bis ein- 
schlieBlich 290 v. H. 
des Erwerbspreises,

25 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 290 v. H. bis ein- 
schliefilich 310 v. H. 
des Erwerbspreises,

26 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 310 v. H. bis ein- 
schlieBlich 330 v. H. 
des Erwerbspreises,

27 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 330 v. H. bis ein- 
sehlieBlich 350 v. H. 
des Erwerbspreises,

28 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 350 v. H. bis ein- 
schliefilich 370 v. H. 
des Erwerbspreises,

29 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von mehr 
als 370 v. H. bis em- 
schlielilich 400 v. H. 
des Erwerbspreises,

30 v. H. bei einer Wert- 
steigerung von uber 
400 v. H. des Erwerbs
preises.

Der Steuersatz er- 
maBigt sich fiirjedesvoll- 
endete Jahr der fur die 
Steuerberechnung map- 
gebenden Besitzdauer bis 
zum dreiBigsten Jahre 
um 1 vom Hundert seines 
Betrages.

Dem Erwerbspreis 
werden fur jedes Jahr 
der fur die Steuerberech- 
nung mapgebenden Besitz
dauer hinzugerechnet:

2% vom Hundert des 
Erwerbspreises zu- 
zuglieh der in § 10 
Ziffern 4 und 5 ge- 
nannten Aufwen- 
dungen, soweit diese 
Summe den Betrag 
von 100 Mk. fiir den 
Ar nicht ubersteigt, 
bei unbebauten Grund-
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jedes fernere Jahr 
weitere %<, vom Han- 
dert des Erwerbs- 
preises bis zam 
H8chstbetrage von 
zehn vom Handert 
steaerfrei gelassen. 
Von dem hiernach 
verbleibenden Teile 
des Zawachses sind 
die Steuersatze zu 
entrichten, die unter

Einreehnung des 
steaerfreien Betrags 
in Anwendang kom- 
men warden.

Als Erwerb and 
VerauBerungim Sinne 
der Vorschrift der 
Abs. 2, 3 gelten auch 
die im § 2 bezeichne- 
ten Rechtsgeschafte.

§ 21.
Die Entrichtung der 

Zuwachssteuer liegt dem- 
jenigen ob, dem das Eigen- 
turn oder.die Bereehtigung 
vor dem die Steuerpflicht 
begriindenden Bechtsvor- 
gange zustand. Mehrere 
Steuerpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.

Die Auflassung darf von 
dem Grundbuchamt erst 
entgegengenommen wer- 
den, wenn eine Bescheini- 
gung der Steuerbehorde 
vorgelegtist, dad die Steuer 
nicht geschuldet oder fur 
die Steuer Sieherheit ge- 
leistet ist. Die Steuer
behorde bestimmt den Be
trag der Sicherheit nach 
freiem Ermessen. Der Er- 
werber ist bereehtigt, die 
Sicherheit zu leisten und 
bis zur Hohe der Sicherheit 
den VerauBerungspreis zu- 
ruckzubehalten.

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

von dem Mehrbe- 
trag;

Die Hinzurechnung 
erfolgt fur jedes voHeKa- 
lenderjahr nach SchluB 
des Jahres, in dem der 
Besitz erworben wnrde 
oder die Aufwendnng ge- 
macht, bei Bauten und 
Umbanten die behord- 
licheGebrauchsabnahme 
oder, wo eine solche 
nicht besteht, die ge- 
branchsfertige Herstel- 
lung erfolgt ist.

§21.
Die Entrichtung der 

Zuwachssteuer liegt dem- 
jenigen ob, dem das Eigen- 
turn oder die Berechtigung 
vor dem die Steuerpflicht 
begrundenden Rechtsvor- 
gange zustand. Mehrere 
Steuerpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.

Die Auflassung darf von 
dem Grundbuchamt erst 
entgegengenommen wer- 
den, wenn eine Bescheini- 
gung der Steuerbehorde 
vorgelegt ist, dab die Steuer 
nicht geschuldet oder fur 
die Steuer Sicherheit ge- 
leistet ist oder der Er- 
werber sich bereit er- 
klart hat, fur den Fall, 
daB die Steuer vom Ver- 
auBerer nicht beigetrie- 
ben werden kann, die 
Haftung fur die Steuer 
zu iibernehmen. Die 
Steuerbehorde bestimmt den 
Betrag der Sicherheit nach

Besehlusse der Commission 
in zweiter Lesung.

stucken 2, bei bebauten 
GrundstUcken 1 vom 
Hundert von dem 
Mehrbetrag;

Die Hinzurechnung 
erfolgt fur jedes voile 
Kalenderjahr nach 
Schlufi des Jahres, in 
dem der Besitz erworben 
wurde oder die Auf- 
wendung gemacht, hel 
Banten und Umbauten 
die behbrdliche Ge- 
brauchsabnahme oder, 
wo eine solche nicht 
besteht, die gebrauchs- 
fertige Herstellnng. er- 
folgt ist.

Beruht der Erwerb des 
Eigentums oder einesRechts 
(§§1, 3) auf einem steuer- 
freien Rechtsvorgange, so 
ist die Besitzzeit des Rechts- 
vorgangers dem Verdufierer 
anzurechnen.

Steuerbetrage, die im 
ganzen water einer Mark 
bleiben, werden nicht er- 
hoben.

Die Entrichtung der 
Zuwachssteuer liegt dem- 
jenigen ob, dem das Eigen- 
tum oder die Berechtigung 
vor dem die Steuerpflicht 
begrundenden Rechtsvor
gange zustand. Mehrere 
Steuerpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.

Die Auflassung darf von 
dem Grundbuchamterstent- 
gegengenommen werden, 
wenn eine Bescheinigung 
der Steuerbehorde vorgeleg^ 
ist, dad die Steuer nicht 
geschuldet oder fur die 
Steuer Sicherheit geleistet 
ist oder der Erwerber 
sich bereit erklart hat, 
fur den Fall, daB die 
Steuer vom Veraufierer 
nicht beigetrieben wer
den kann, die Haftung 
fur die Stener zu uber- 
nehmen. Die Steuerbe
horde bestimmt den Betrag 
der Sicherheit nach freiem
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Von der Steuerpflicht 
(§ 21 Abs. 1) befreit sind:
1. der Landesfurst und die 

Landesfurstin,
.2. das Reich,
3. die Bundesstaaten und 

Gemeinden (Gemeinde- 
verbande), in deren Be- 
reich der Gegenstand des 
steuerpflichtigen Rechts- 
vorganges sich befindet.

6 28.
Gehen dem Eintritt der 

Steuerpflicht mehrere auf- 
einanderfolgen.de Rechts- 
geschafte der.im § 2 be- 
zeichneten Art , voraus (§ 
19),, so7haften'die an einem 
dieser Rechtsyorgange als 
Veraufierer Betejligten fur 
die Steuer neben dem Steuer- 
pfliehtigen als Gesamt- 
schuldner. Im Verhaltnis 
der Beteiligten zueinander 
haftet jeder VerauBerer fur 
die Steuer nur in der Hohe,

Beschlusse der Commission 
in erster Lesung.

freiem Ermessen. Der Er- 
werber ist berechtigt, die 
Sicherheit zu leisten und 
bis zur Hohe der Sicherheit 
den Veraulierungspreis zu- 
ruckzubehalten.

§ 22.
Unyerandert.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.'

Ermessen. Der Erwerber 
ist berechtigt, die Sicher- 
-heit zu leisten und bis zur 
Hohe der Sicherheit den 
VerauBerungspreis.zuruck- 
zubehalten.

Sie Steuerbehorde ist 
verpflichtet, gege% Er- 
stattung der ihr an Schreib- 
gebithren und Porto ent- 
slehenden Kosten den -zur 
Entrichtung der Steuer 
verpflichteten Personen 
Auskunft uber die Hohe 
der Steuer .zu geben:

8%.
Von der Steuerpflicht 

(§ 21 Abs. 1) befreit sind: 
.1. der Landesfurst und die 

Landesfurstin,
2; das Beich,
3. die Bundesstaaten und 

Gemeinden (Gemeinde- 
verbande), in deren Be- 
reich der Gegenstand 
des steuerpflichtigen 
Bechtsvorganges sich 
befindet.
Durch die Landesgesetz- 

gebung konnen Ausnahmen 
von der Bestimmung der 
Ziff. 1 zugunsten der Ge- 
meinden (Gemeindever- 
bande) gemaekt werden. 
Wo solche landesgesetz- 
lichen Bestimmungen be- 
reits besteken, behalt es 
dabei sein Bewenden.

8 03.
Gehen dem Eintritt der 

Steuerpflicht mehrere auf- 
einanderfolgende Bechts- 
geschafte der im § 2 be- 
zeiehneten Artvoraus(§19), 
so batten die an einem 
dieser Bechtsvorgange als 
VerauBerer Beteiligten fur 
die Steuerneben dem Steuer
pflichtigen als Gesamt- 
schuldner. Im Verhaltnis 
der Beteiligten zueinander 
haftet jeder VerauBerer fur 
die Steuer nur in der Hohe,

§23.
Gehen dem Eintritt der 

Steuerpflicht mehrere auf- 
einanderfolgende Eechtsge- 
schafte der im § 2 be- 
zeichneten Art voraus (§19), 
so , batten die an einem 
dieser Bechtsyorgange als 
VeranBerer Beteiligten fur 
die Steuer neben dem 
Steuerpflichtigen als Ge- 
samtschuldner. Im Ver- 
haltnis der Beteiligten zu- 
einander haftet jeder Ver- 
auCerer fur die Steuer nur
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in der er haften wurde, 
wenn der Ubergang auf 
Grund des von ihm ge- 
sćhlossenen VerauBerungs- 
geschafts erfolgt ware.

Hat der Steuer- 
pflichti^e denGegeń- 
stand bei der Ausein- 
andersetzung eines 
Nachlasses.oder des 

Gesamtgutseiner 
Gutergemeinschaft 

als Miterbe oder An- 
teilberechtigter er- 
worben.(§ 4 Ziff. 3), 
so haften die anderen 
Miterben oder Mit- 
bereehtigten nach 
MaBgabe ihres An- 
teils fur die Abgabe 
von dem bis zur Aus- 
einandersetzung ein- 
getretenen Wertzu- 
wachseneben dem 
Steuerpfliehtigen als 

-Ge sam tschuldnet.
Ist die Vornahme des 

steuerpflichtigen . Rechts- 
vorganges unter Mitwir- 
kung eines Bevollmachtig- 
ten oder durch die Tatig- 
keit eines Vermittlers mit 
der MaBgabe erfolgt, daB 
diesem der einen gewissen 
Betrag ubersteigende Teil 
des Preises ' verbleibt, so 
haftet fur den 'auf den 
Mehrerl6s entfallenden Teil 
der Stener neben dem Ver- 
auBerer als Gesamtschuld- 
ner derjenige, dem der 
Mehrerlos zukommt.

§24.
Jeder, der nach den 

Vorschriften des §23 Abs. 1 
und ^ fur die Entrichtung 
der Abgabe haftet, ist be- 
rechtigt, innerhalb eines

Beschlusse der Kom mission 
in erster Lesung.

-id der Hohe, in der.-er haften 
wurde, wenn der Ubergang 
auf Grand des von ihm ge- 
schlossenen VerduBerungs- 
geschafts erfolgt ware.

ISt die Vornahme des 
steuerpflichtigen Rechts- 
vorganges 'uńter Mitwir- 
kung eines Bevollmach- 
tigten oder dnrch die Tatig- 
keit eincs Vermittlers mit 
der MaBgabe erfolgt, dab 
diesem der : einen gewissen 
Betrag ubersteigende Teil 
des Preises verbleibt, so 
haftet fur den auf den 
Mehrerlos entfallenden Tell 
der Stoner neben dem 
VerauBerer als Gesamt- 
sehuldner derjenige, dem 
der Mehrerlos zukommt.

Die eintretende 
Haftung der Steuer- 
pflichtigen als Ge- 
samtschuldner tritt 
erst ein Jahr nach der 
Veroffentlichung des 
Gesetzes in Kraft.

§ 24.
Jeder, der nach den 

Vorschriften des §23 Abs.1 
fur die Entrichtung der Ab- 
gabe haftet, ist bore chtigt, 
innerhalb eines Monats

Beschlusse der Kommission 
in żweiter Lesung. 

in 'der er haften wurde. 
wenn der Ubetgang auf 
Grund des von ihm - ge- 
sehlossenen VeranBerungs- 
geschfifts erfolgt ware."

Ist die Vornahme des 
Meuerpflichtigen Rechts- 
yorganges miter Mitwir- 
kung eines Bevollmjichtig- 
ten oder durch die Tatigkeit 
ernes Vermittlers mit der 
MaBgabe erfolgt, daB diesen 
der einen gewissen Betrag 
ubersteigende Teil des 
Preises verbleibt, so haftet 
fur. den auf den Mehrerlos 
entfallenden Teil der Steuer 
neben dem VerauBerer als 
Gesamtschuldner derjenige, 
dem der Mehrerlos zu- 
kommt.

Liegt der die Haftung 
begrundende Rechtsvorgang 
innerhalb eines Jahres nach 
dem Inkrafttreten dieses 
G-esetzes^so finden die Vor- 
sehriften der Abs. 1,2 keine 
Anwendung.

§24.
Unverandert nach den 

Beschlussen erster Lesung.
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Monats nach Vornahme des 
die Haftpflicht begrunden- 
den Rechtsvorganges und, 
sofern dieser vor dem In- 
krafttreten dieses Gesetzes 
stattgefunden hat, inner- 
halb des gleichen Zeit- 
raums nach dem Inkraft- 
treten die Festsetzung und 
Erhebung der Abgabe von 
dem Wertzuwachse zu be- 
antragen, der bis zu dem 
die Haftpflicht begrunden- 
den Rechtsvorgang ent- 
standen ist.

Bei der nachsten Ver- 
steuerung bemiBt sich die 
Abgabe nach dem Steuer- 
satze, der bei Einrechnung 
dieses Wertzuwachses an- 
zuwenden ware.

§ 25.
Ist im Falle des § 2 

das stenerpflichtige Rechts- 
geschaft nichtig oder auf- 
gehoben, so ist nach naherer 
Bestimmung des Bundes
rats die Abgabe auf An
trag zu erlassen. Wird das 
Eigentum an einem Grund- 
stuck oder ein Recht (§§ 1, 
3) auf den bisher Berech- 
tigten wieder ubertragen, 
so kann nach naherer Be
stimmung des Bundesrats 
die Abgabe erlassen werden.

Wird die Steuer er
lassen, so gilt die Ver- 
aullerung als nicht erfolgt.

§26.
Fur die Verwaltung und 

Erhebung der Zuwachs- 
steuer ist der Bundesstaat 
zustandig, in welchem sich 
das Grundstuck befindet.

faz.
Die Verwaltung der 

Zuwachssteuer erfolgt 
durch die von der Landes- 
regierung hierzu bestimm- 
ten Stellen.

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

nach Vornahme des die 
Haftpflicht begrundenden 
Reehtsvorganges und, so- 
fern dieser vor dem In- 
krafttreten dieses Gesetzes 
stattgefunden hat, inner- 
halb des gleichen Zeitraums 
nach dem Inkrafttreten die 
Festsetzung und Erhebung 
der Abgabe von dem Wert- 
zuwachse zu beantragen, 
der bis zu dem die 
Haftpflicht begrundenden 
Rechtsvorgang entstanden 
ist.

Bei der nAchsten Ver- 
steuerung bemifit sich die 
Abgabe nach dem Steuer- 
satze, der bei Einrechnung 
dieses Wertzuwachses an- 
zuwenden ware.

§ %
Ist im Falle des § 2 das 

steuerpflichtige Rechtsge- 
schaft nichtig oder aufge- 
hoben, so ist nach naherer 
Bestimmung des Bundes
rats die Abgabe auf An
trag zu erlassen. Wird das 
Eigentum an einem Grund- 
stuck oder ein Recht (§§1,3) 
auf den bisher Berechtigten 
wieder ubertragen, so kann 
nach naherer Bestimmung 
des Bundesrats die Abgabe 
erlassen werden.

Wird die Steuer er
lassen , so gilt die Ver- 
auBerung im Sinne dieses 
Gesetzes als nicht erfolgt.

§96.
Fur die Verwaltung und 

Erhebung der Zuwachs- 
steuer ist der Bundesstaat 
zustandig, in welchem sich 
das Grundstuck beflndet.

Beschlusse der Commission 
in zweiter Lesung.

§25.
Unverandert nach den 

Beschlussen erster Lesung.

8 26.
Unverandert nach den 

Beschlussen erster Lesung.

Die Verwaltung erfolgt 
durch die von der Landes- 
regierung hierzu bestimm- 
ten Stellen.
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§ %
Die BeichsbevoBmachtigten fur Zolle und Steuern uben in Ansehung der 

Ausfuhrung dieses Gesetzes dieselben Bechte und Pflichten aus, die ibnen be- 
zuglieh der Zolle und Verbrauchssteuern beigelegt sind.

In Staaten, in denen Geschafte der Oberbehorde fur die Zuwachssteuer 
anderen Behorden als den Zolldirektivbehorden ubertragen sind, werden der Urn- 
fang und die Art der Tatigkeit der Beichsbevolimaehtigten vom Beichskanzler 
im Einvernehmen mit der beteiligten Bundesregierung geregelt.

Unter Zustimmung des Bundesrats kann der Beichskanzler die Wahrnehmung 
der Geschafte der Beichsbevolimaehtigten, soweit die Ausfuhrung dieses Gesetzes 
in Betracht kommt, anderen Beamten ubertragen.

Jeder steuerpflichtige 
Rechtsvorgang und jedes 
Rechtsgeschaft der im § 2 
bezeichneten Art ist binnen 
einer Frist von einem Mo- 
nat der zustandigen Steuer- 
behorde (§ 27) anzumelden. 
Die Verpflichtung hierzu 
trifft den Veraulierer und 
den Erwerber. Sind meh- 
rere Veraufierer oder Er
werber vorhanden, so trifft 
die Verpflichtung jeden von 
ihneń. Sie gilt in gleicher 
Weise fur die gesetzlichen 
Vertreter.

Die Frist begiunt mit 
dem Zeitpuńkt, in welchem 
der Verpflichtete von dem 
steuerpflichtigen Reehts- 
vorgang oder von dem 
Rechtsgeschafte Kenntnis 
erhalt.

Einer Anmeldung be- 
darf es nicht, wenn vor 
Ablauf der Frist die Auf- 
lassung stattgefunden hat.

Sind mehrere Personen 
zur Erstattung der An
meldung verpflichtet, so 
wird durch die von einem 
Verpflichtetenbewirkte An
meldung der Anzeigepflicht 
der ubrigen genugt.

(Fassung des § 29 der zwei- 
ten Lesung vorbehalten.)

*29.
Jeder steuerpflichtige 

Rechtsvorgang und, sofern 
eine Preiserhohung ein- 
tritt, jedes Rechtsgeschaft 
der im § 2 bezeichneten 
Art ist binnen einer Frist 
von einem Monat der zu- 
standigen Steuerbehiirde 
(§ 27) anzumelden. Die 
Verpflichtung hierzu trifit 
den Veraufierer und den 
Erwerber. Sind mehrere 
Veraufierer oder Erwerber 
vorhanden, so trifit die 
Verpflichtung jeden von 
ihnen. Sie gilt in gleicher 
Weise fur die gesetzlichen 
Vertreter.

Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in welchem 
der Verpflichtete von dem 
steuerpflichtigen Rechts- 
vorgang oder von dem 
Rechtsgeschafte Kenntnis 
erhalt, und, sofern der 
Rechtsvorgang oder das 
Rechtsgeschaft vor dem In- 
krafttreten dieses Gesetzes 
liegt, mit dem Inkrafttreten.

Einer Anmeldung be- 
darf es nicht, wenn vor 
Ablaut der Frist die Auf- 
lassung stattgefunden hat.

Sind mehrere Personen 
zur Erstattung der An
meldung verpflichtet, so 
wird durch die von einem 
Verpflichteten bewirkte An
meldung der Anzeigepflicht 
der ubrigen genugt.

§ 80.
Den Steuerbehbrden haben nach naherer Bestimmung des Bundesrats Mit- 

teilung zu machen
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in erster Lesung. in zweiter Lesung

1. die Grundbuchamter
von den Eintragungen einer Eigentumsanderung in das Grundbuch und 
den auf den Ubergang grundstucksgleicher Berechtigungen sich be- 
ziehenden Eintragungen;

2. die Registergerichte und -behSrden
von Eintragungen in das Handels- und Genossenschaftsregister und ven 
Einreichungen zum Handelsregister, soweit sie in Verfolg eines steuer- 
pfliehtigen Rechtsvorgangesvorgenommen werden;

3. allgemein die Behorden und Beamten des Staates und def Gemeinde sowie 
die Notare
a) von alien von ihnen beurkundeten Bechtsvorgangen, die den Ubergang 

des Eigentums an inlandischen Grundstueken oder die Ubertragung von 
Rechten (§§ 1, 3) zum Gegenstande haben oder zu den im § 2 be- 
zeichneten Rechtsgeschaften gehoren;

b) von alien Fallen der Erhebung der Abgabe auf'Grund der Tarifnummer 11 
des Reichsstempelgesetzes;

c) von den zu ihrer Kenntnis gelangenden Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes.

Die Landesregierungen sind ermachtigt, im Einverstandnisse mit dem Reichs- 
kanzler die Mitteilungspflieht anderen als den in Ziff.1 und 2 genannten Stellen 
zu ubertragen.

§ 31. § 31.
Auf Verlangen der Unverandert. 

Steuerbehorde und inner- 
halb einer von ihr zu be- 
stimmenden Frist hat der 
gemaB § 29 zur Anmeldung 
Verpflichtete dem Amte 
eine Zuwachssteuererkla- 
rung einzureichen, welche 
die fur die Steuerpflicht 
-und die Steuerbemessung 
in Betracht kommenden 
Umstande ersehen laBt.

Die Steuererklarung ist 
unter der Versicherung zu 
erstatten, daB die Angaben 
nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht sind.

§ 32. § 32.
Tragt die Steuerbehorde Unverandert.

Bedenken, die Angaben in 
der Steuererklarung als 
riehtig anzunehmen, so 
teilt sie dem Steuerpfiich- 
tigen die beanstandeten 
Punkte unter Bestimmung 
einer angemessenen Frist 
zur Gegenerklarung mit.
Erfolgt innerhalb der ge- 
setzten Frist keine Gegen-

@ 31.
Auf Verlangen der 

Steuerbehorde und inner- 
halb einer von ihr zu be- 
stimmenden Frist hat der 
gemaB § 29 zur Anmeldung 
$erpflichtetc Yerdufterer 
dem Amte eine Zuwachs- 
steuererklarung einzu- 
reichen, welche die fur die 
Steuerpflicht und dieSteuer- 
bemessung in Betracht 
kommenden Umstande er- 
sehen laBt.

Die Steuererklarung ist 
unter der Versicherung zu 
erstatten, daC die Angaben 
nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht sind.

882.
Tragt die Steuerbehorde 

Bedenken, die Angaben in 
der Steuererklarung als 
richtig anzunehmeń, so teilt 
sie dem Steuerpflichtigen 
die beanstandeten Punkte 
unter Bestimmung einer 
angemessenen Frist zur 
Gegenerklarung mit. Er- 
folgt innerhalb der ge- 
setzten Frist keine Gegen-
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in.erster Lesung. in zweiter Lesung.

erHarung Oder fuhren die 
Verhandlungen nicht zu 
einer /Einigung, so 1st die 
Steuerbehorde befugt, nach 
naherer Bestimmung der 
Landesregierung die ier- 
forderlichen Ermittlungen 
selbstandig vorzunehmen 
und danach die Steuer zu 
erheben.

Die Kosten der Ermitt
lungen fallen dem Steuer- 
pflichtigen zur Last, wenn 
sie • zu einer Steuerfest- 
setzung fuhren, die den 
nach den Angaben des 
Steuerpflichtigen veran- 
lagten Abgabebetrag um 
mehr als ein Drittel ttber- 
steigt. 

erklarung oder fuhren die 
Verhandhingen nicht zu 
einer Einigung, so ist die 
Steuerbehorde befugt, nach 
naherer Bestimmung der 
Landesregierung die er- 
forderlichen Ermittlungen 
selbstandig vorzunehmen 
und danach die Steuer zu 
erheben.

Die Kosten der Ermitt
lungen fallen dem Steuer- 
pflichtigen zur Last, wenn 
sie zu einer endgiiltigen 
Steuerfestsetzung fuhren, 
die den nach den Angaben 
des Steuerpflichtigen ver- 
anlagten Abgabebetrag um 
mehr als ein Drittel uber- 
steigt.

§ 83.
Die Behorden und Beamten des Staates und der Gemeinde sowie die Notare 

haben den Steuerbehorden jede zur Ermittlung der Abgabe dienliche Hilfe zu 
leisten und insbesondere auf Verlangen die Einsicht in die Verhandlungen zu 
gestatten, die sich auf die fur die Steuerbemessung mafigebenden Vorgange be- 
ziehen.

§34.
Personen, die als Veraullerer oder Erwerber oder als Vertreter eines von 

diesen an dem steuerpflichtigen Eechtsvorgange teflhaben, sind verpflichtet, auf 
Verlangen der Steuerbehorde uber die Tatsachen, die fur die Veranlagung der 
Abgabe von Bedeutung sind, Auskunft zu geben und die hieruber in ihrem Be- 
sitze befindlichen Urkunden vorzulegen.

Das gleiehe gilt von den an fruheren steuerpflichtigen Vorgangen beteiligten 
Personen.

i85.
Ist, die Znwachssteuer berechnet, so erteilt die Steuerbehorde einen Steuer- 

bescheid, der die Person des Steuerpflichtigen, den Betrag der Znwachssteuer, 
deren Berechnungsgrundlagen und die von der Steuererklarung abweichenden 
Punkte sowie die zulassigen Eechtsmittel angibt und zugleich die Anweisung zur 
Entrichtung der Steuer innerhalb einer zu bestimmenden Frist enthalt. Die Frist 
mull mindestens einen Monat betragen.

§ 35a. (Ney.)
Gegen den Steuerbe- 

seheid sind als Rechtsmittel
1. die Beschwerde,
2. das Verwaltungsstreit- 

verfahren und, wenn ein 
solches nicht besteht oder 
wenn es landesrechtlich 
ausgeschlossen wird, der 
Reehtsweg zulassig.
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Entwurf. Beschlusse der Commission 
in erster Lesung.

§ 86.
Gegen den Steuer- 

bescheid ist die Be- 
schwer de zulassig. 
Diese ist binnen einer 
Frist von einem Monat 
seit der Zustellung des 
Beseheids bei der Steuer- 
behorde anzubringen.

Verspatete Beschwerden 
sind zuzulassen, wenn die 
Steuerbehorde zu der An- 
nahme gelangt, dafi der 
Besehwer defuhrer ohne sein 
Versehulden verhindert 
war, die Frist einzuhalten.

Der Besehwerdebeseheid 
hat anzugeben, bei welcher 
Behorde und innerhalb wel
cher Frist die weitere Be- 
sehwerde einzulegen ist.

Die Besehwerde und 
die weitere Besehwerde 
haben keine aufsehiebende 
Wirkung.

Das Besehwerdeverfah- 
ren regelt der Bundesrat.

§87.
In Ansehung der 

naęh den Vorsehrif- 
ten dieses Gesetzes 
zu entrichtenden 
Steuer ist das Ver
wait ungsstreitver- 
fahren und, wenn ein 
solches nicht besteht 
oder wenn es von der 
Landesregierung 
ausgesehlossen wird, 
der Beehtsweg zu
lassig. Ob die Erhe- 
bung der Besehwerde 
oder weiteren Be- 
sehwerdedasVerwal- 
tungsstreitverfahren 
oder den Beehtsweg

§ 86.
Unverandert.

(Fassung des §37 der zwei- 
ten Lesung vorbehalten.)

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

. Ob dureh die Erhebung 
der Besehwerde seitens des 
Steuerpfliehtigen das Ver- 

waltungsstreitverfahren
oder der Beehtsweg fur 
ihn ausgeschlossen wird, 
riehtet sich nach den landes- 
rechtlichen Vorsehriften.

§86.
Die Besehwerde ist 

binnen einer Frist von 
einem Monat seit der Zu- 
stellung des Bescheids bei 
der Steuerbehorde anzu- 
bringen.

Verspatete Beschwerden 
sind zuzulassen, wenn die 
Steuerbehorde zu der An- 
nahme gelangt, daB der 
Beschwerdefuhrer ohne sein 
Versehulden verhindert 
war, die Frist einzuhalten.

DerBeschwerdebeseheid 
hat anzugeben, bei welcher 
Behorde und innerhalb 
welcher Frist die weitere 
Besehwerde einzulegen ist.

Die Besehwerde und die 
weitere Besehwerde haben 
keine aufschiebende Wir- 
kung.

Das Besehwerdever- 
fahren regelt der Bundesrat

§ 37.
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Entwurf.

ausschlieBt, richtet 
sich nach den lan- 
desrechtliehen Vor- 
schriften.

: Far die Fristen im Ver- 
waltungsstreitverfahren so
wie fur die -Frist, in der 
die gerichtliche Klage zu 
erheben ist, sind die lan- 
desrechtlichen Vorschriften 
mafigebend. Sind fur die 
Frist zur Erhebung der 
gerichtliehen Klage lan- 
desrechtliche Vorschriften 
nicht getroffen, so muli die 
Klage binnen einer Frist 
von einem Monat erhoben 
werden; die Frist beginnt 
mit der Zahlung oder Stun- 
dung der Steuer.

Uber die Frage, ob Stun- 
dung gemaB § 38 eintreten 
soil, entscheidet endgilltig 
die SteuerbehOrde.

Auf den Lauf der im 
Abs. 2 bezeichneten Fristen 
linden die fur die Verjah- 
rung geltenden Vorschrif
ten der §§ 203, 206, 207 
des Burgerlichen Gesetz- 
buchs entsprechende An- 
wendung.

Zustandig fur die im 
Abs. 1 vorgesehene ge
richtliche Klage sind ohne 
Rucksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes aus- 
schlieBlich die Landge- 
richte. Fur die Verhand- 
lung und Entscheidung 
letzter Instanz ist das 
Reichsgericht zustandig.

BescHusse der Kommission 
in erster Lesung.

§ 38.
In Fallen, in denen die sofortige Einziehung der Stener mit erheblichen 

Harten verbunden sein wurde, kann die Stener nach naherer Bestimmung des 
Bundesrats, notigenfalls gegen Sicherheitsleistung, gestundet oder die Entrichtung 
in Teilbetragen gestattet werden. Die Bewilligung ist zuruckzunehmen, wenn 
deren Voranssetzungen wegfallen.

§ 39.
Ist der Steuerpflichtige ein Deutscher, so ist zum Zwecke der Einziehung 

der Zuwachssteuer die Zwangsversteigerung eines Grundstucks ohne seine Zu- 
stimmung nicht zulassig.

§ 40.
Die Nichterfullung der gesetzliehen Pflicht zur Einreichung der Zuwachs- 

steueranmeldung oder -erklarung (§§ 29, 31) unterliegt "einer Geldstrafe bis zum 
vierfachen Betrage der Zuwachssteuer.

Beschlttsse der Kommission 
in zweiter Eesung.

Fur die Fristen im Ver- 
waltungsstreitverfahren so
wie fur die Frist, in der 
die gerichtliche Klage zu 
erheben ist, sind die landes- 
rechtlichen Vorschriften 
maBgebend. Sind ftir die 
Frist zur Erhebung der 
gerichtlichen Klage:landes- 
rechtliche Vorschriften 
nicht getroffen, so mull die 
Klage binnen einer Frist 
von eiriem Monat erhoben 
werden; die Frist beginnt 
mit der Zahlung oder 
Stundung der Steuer.

Uber die Frage, ob 
Stundung gemaB § 38 ein- 
treten soil, entscheidet end- 
gultig die Steuerbehorde.

Auf den Lauf der im 
Abs. 2 bezeichneten Fristen 
linden die fur die Ver- 
jahrung geltenden Vor
schriften der §§ 203, 206, 
207 des BGB. entsprechende 
Anwendung.

Zustandig fur die im 
Abs. 1 vorgesehene gericht
liche Klage sind ohne Buck- 
sicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes . aus- 
schliefilich die Landge- 
richte. Fur die Verhand
lung und Entscheidung 
letter Instanz ist das 
Reichsgericht zustandig.
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Entwurf. Besehlusse der Kommission Besehlusse der Kommission 
in erster Eesung. in zweiter Eesung.

Die gleiche Strafe trifit denjenigen, der wissentlieh unrichtige Angaben 
macht, die geeignet sind, zu einer Verkurzung der Steuer zu fuhren.

Bine Bestrafung findet jedoch nicht static wenn der Verpflichtete vor er- 
folgter Strafanzeige oder bevor eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden 
ist^ aus freieuf Stuóken, die Erfiillung der im Abs. 1 erwahnten. Verpflichtungen 
nachholt oder seine Angaben berichtigt.

§41.
Ist nach deni obwaltenden Umstanden anzunehmen, daB die rechtzeitige Er- 

fullung der Verpflichtung nicht in der Absicht, die Znwachssteuer zu hinter-' 
ziehen; unterlassen worden ist, so tritt an die Stelle der im § 40 vorgesehenen 
Strafe eine Ordnungsstrafe bis zu sechshundert Mark.

Fur andere als die im § 40 und im Abs. 1 bezeichneten Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder die zu seiner Ausfuhrung erlassenen 
Bestimmungen tritt erne Ordnungsstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark ein.

§ 42.
Die Einziehung der Znwachssteuer erfolgt unabhangig von der. Bestrafung.

§48.
Die Strafe .trifit, be- 

sOnders und zuin vol- 
len .Betrage jeden, der 
eine der in den,§§ 40, 41 
vorgesehenen Żuwider- 
handlungen begeht.

§ 48.
Die Strafe ’ trifft jeden, 

der eine der in den §§ 40, 
41 vorgesehenen Zuwider- 
handlungen begeht.

.948-
Unverandert nach den 

Besehlussen erster Lesnng.,

444
Die auf-Grund die

ses Gesetzes ZU: ver- 
bangenden Strafen 
sind bei offenen Handels- 
gesellsehaften, Kommandit- 
geseRschaften. und Kom- 
manditgesellsch,aften auf 
Aktien gegen die zur Ver- 
tretung berechtigten Ge- 
sellsehafter, bei GeseU- 
sehaften mit beschrankter 
Haftung : gegen die Ge- 
schaftsfuhrer, bei Genossen- 
schaften, , Aktiengesell- 
sehaften und . sonstigen 
reehtsfahigen Vereinen 
gegen die Vorstandsmit- 
glieder nur im einmaligen 
Betrage, jedoch unter Haf
tung jedes einzelnen als 
Gesamtschuldner festzu- 
setzen. Ebenso ist in an- 
deren Fallen zu verfahren, 
in denen mehrere Personen 
gemeinschaftlich oder als 
Vertreter eines Beteiligten 
sich strafbar gemaebt 
haben.

Die Strafe ist bei offe- 
nen Handelsgesellschaften, 
Kommanditgesellschaften 

und KominanditgeseBschaf- 
ten auf Aktien gegen die 
zurVertretungberechtigten 
Gesellschafter, bei Gesell- 
schaften mit beschrankter 
Haftung gegen die Ge- 
schaftsfuhrer, bei Genossen- 
schaften,Aktiengesellsehaf- 
ten und sonstigen rechts- 
fahigen Vereinen gegen die 
Vorstandsmitglieder nur im 
emmaligen Betrage, jedoch 
unter Haftung jedes ein- 
zelneh als Gesamtschuldner 
festzusetzen; Ebenso ist in 
anderenFallen zu verfahren, 
in denen mehrere Personen 
gemeinschaftlich oder als 
Vertreter eines Beteiligten 
sich strafbar gemacht 
haben;
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Entwurł. Beschlusse der -Kommission: Beschlusse der Commission 
in erster Lesung. in zweiter Lesung..

Die Vorschrift des Abs. 1 
Satz 1 findet entspreehende 
Anwendung. im Verhaltnis 
des Vollmachtgebers zum 
Bevollmachtigten, der 
innerbalb der. ihm zu- 
stehenden Vertretungs- 
macht im Namen des Voll
machtgebers eine Handlung 
vornimmt. die eine straf- 
bare Zuwiderhandlung 
enthalt;,

Die Vorschrift des Abs. 2 
Satz 1 flndet entsprechende 
Anwendung im Verhaltnis 
des Vollmachtgebers zum 
Bevollmachtigten, der in- 
nerhalb der ihm zustehen- 
den Vertretungsmacht im 
Namen des Vollmachtgebers 
eine Handlung vomimmt, 
die eine straf bare‘Zuwider- 
handlung enthalt.

% 8,45.
Hinsichtlich des Verwaltungsstrafverfahrens, der Strafmilderung und des Er-' 

kisses der Strafe im Gnadenwege sowie - hinsichtlich der StrafyoUstreckung und 
der. Verjahrung der Strafverfolgung kommen, auch fur die Gebietsteile auBerhalb 
der ZoUgrenze, die sich auf :die Zollstrafen beziehenden Vorschriften zur An-. 
wendung. Die Landesregierung ist ermachtigt, zu bestimmen, dad an die Stelle 
der Hauptzollamter und Zoll-Direktivtiehorden andere Staatsbehorden treten. Die 
Steuerbehorden haben in den Fallen der §§ 40, .41 den fur diet Strafverfolgung 
zustandigen Behorden Mitteilung zu machen.

Die festgesetzten Geldstrafen, fallen der Staatskasse des Bundesstaats zu, 
von dessen Behiirden die Strafentscheidung getroffen ist.

8 46.
Die Umwandlung einer nicht beizutreibenden Geldstrafe in eine Freiheits- 

strafe findet nicht staff. Auch ist, wenn der Verurteilte ein Deutscher ist, die 
Zwangsversteigerung eines Grundstucks ohne seine Zustimmung nicht zulassig.

§47.
Das Verwaltungsverfahren in Zuwachssteuerangelegenheiten ist — abgesehen 

von dem Bechtsmittel- und Strafverfahren — kosten-, gebuhren- und stempelfrei, 
soweit nicht im § 32 Abs; 2 etwas Abweichendes bestimmt ist.

Der Anspruch auf die Zuwachssteuer Jverjahrt in 10 Jahren. Die Frist be- 
ginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem der Anspruch auf die Steuer ent- 
standen ist, im Falle der Sicherheitsleistung (§ 38) nicht vor Ablaut des Jahres, 
in welchem die Sicherheit erlischt.

§49.
Von dem Ertrage der 

Zuwachsstener erhiilt das 
Reich funfzig vom Hundert. 
Weitere zehn vom Hundert 
erhalten die Bundesstaaten 
uni vierzig vom Hundert 
flieBen,■ sofern nicht die 
Landesgesetzgebung eine 
andere Bestimmung trifft, 
den Gemeinden oder Ge- 
meindeverbanden zu, in 
deren Bereiche der steuer- 
pflichtige Gegenstand sich

§ 49.
Von dem Ertrage der 

Zuwachssteuer erhfit das 
Reich funfzig vom Hundert. 
Weitere zehn vom Hundert 
erhalten die Bundesstaaten 
und vierzig vom Hundert 
fliefien, sofern nicht die 
Landesgesetzgebung eine 
andere Bestimmung trifft, 
den Gemeinden oder Ge- 
meindeverbanden zu, in 
deren Bereiche der steuer- 
pflichtige Gegenstand sich

§49.
Von dem Ertrage der 

Zuwachssteuer erhMt das 
Reich funfzig vom Hundert. 
Weitere zehn vom Hundert 
erhalten die Bundesstaaten 
und vierzig vom Hundert 
flieBen, . sofern nicht die 
Landesgesetzgebung eine 
andere Bestimmung trifft, 
den Gemeinden oder Ge- 
meindeverbanden zu, in 
deren Bereiche der steuer- 
pflichtige Gegenstand sięh
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Entwurf.

befindet. Die Regelung 
zwischen Gemeinden und 
Gemeindeverbanden erfolgt 
durch die Landesregie- 
rung.

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

befindet. Die Regelung 
zwischen Gemeinden und 
Gemeindeverbanden erfolgt 
durch die Landes^esets- 
gebung.

Die Gemeinden (Ge- 
meindeverbande) sind be- 
rechtigt, mit Genehmigung 
der Landesregierung durch 
Satzung zu bestimmen, 
dab zu den nach den Vor- 
schriften dieses Gesetzes 
zu erhebenden Steuersatzen 
(§ 20) fur ihre Rechnung 
Zuschlage erhoben werden.

Die Gemeinden (Ge- 
meindeverbande) sind be- 
rechtigt, mit Genehmigung 
der Landesregierung durch 
Satzung zu bestimmen, dad 
zu den nach den Vorschrif- 
ten dieses Gesetzes zu er- 
hebenden Steuersatzen(§20) 
fur ihre Bechhung Zu- 
schlage erhoben werden.

Erreicht der Anteil der 
Gemeinden oder Gemeinde-

Erreicht der Anteil der 
G-emeinden oder Gemeinde-

Beschlusse der Commission 
in zweiter Lesung.

befindet. Die Regelung 
zwischen Gemeinden und 
Gemeindeverbanden, soweit 
diesen nach den Bestim- 
mungen der Landesgesetz- 
gebung ein Steuerrecht zu- 
steht, erfolgt durch die 
Landesregierung.

Die Gemeinden (Ge- 
meindeverbhnde) sind be- 
rechtigt, mit Genehmigung 
der Landesregierung. durch 
Satzung zu bestimmen, daB 
zu den nach den Vor- 
schriften dieses Gesetzes zu 
erhebenden SteuersStzen 
(§ 20) fur ihre Eechnung 
Zuschlage erhoben werden.

Die Zuschlage konnen 
darin bestehen, dap
1. alle oder einzelne Steuer- 

betrage des Tarifs (§30 
Abs. 1) erhoht werden, 

3. die Ermapigungen (Ab- 
satz 3 a. a. 0.) aufer 
Betracht bleiben,

3. die Hinzurechnungen 
(Abs. 3 a. a. 0.) fur die 
versehiedenen Grunds 
stucksarten verschieden 
gestaltet werden oder 
auper Betracht bleiben, 
oder dap ihnen kleinere 
Hundertteile zugrunde 

. gelegl werden,
Die Zuschlage (Abs. 3 

Ziff.1—3) durfen, wenn die 
der Berechnung der Reichs- 
steuer zugrunde gelegte 
Wertsteigerung nicht mehr 
als 10 v. H. des Erwerbs- 
preises betragt, 5 v.H., wenn 
sie mehr als 10 bis ein- 
schliepiich 50 y. H. des Er- 
werbspreises betragt, 7% y • 
H., wenn sie mehr als 50 
V. H. des Erwerbspreises 
betragt, 10 v.H. dieser Wert
steigerung nichtubersteigen.

Reichssteuer und Zu- 
schlag durfen zusammen 
36 v. H. der der Berechnung 
der Reichssteuer zugrunde 
gelegten Wertsteigerung 
nicht .uberschreiten.

Erreicht in Gemeinden 
(Gemeindeverbanden), in
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Entwurf. Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

verbande, in denen eine 
Zuwachssteuer am 1. April 
1909 in Geltung war, nicht 
den bis zu diesem Zeit- 
punkt erzielten jahrlichen 
Durchschnittsertrag, so ist 
ibnen fur einen Zeitraum 
von funf Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Ge- 
setzes der Unterschied aus 
dem auf das Keich ent- 
fallenden Anteilam Ertrage 
zuzuweisen.

verbande, in denen eine Zu- 
wachssteuer m 1. April 
1909 in Geltung war, 
nicht den bis zu diesem 
Zeitpunkt erzielten jahr- 
lichen Durchschnittsertrag, 
so ist ihnen fUr einen 
Zeitraum von funf 
Jahren nach dem In- 
kraftreten dieses Ge- 
setzes der Unterschied ans 
dem auf das Reich ent- 
faUenden Anteil am Ertrage 
zuznweisen.

§ 50.

denen erne Zuwachssteuer 
vor dem 1. April 1909 be- 
sehlossen wad vor dem 12. 
April 1910 inKraftgetreten 
war, deren Anteil am Er- 
trage der Zuwachssteuer 
gemaB Abs. 1 nicht den auf 
Gerund der vor dem 1. April 
1909 besehlossenen Satzung 
erzielten jahrlichen Durch- 
schnittsertrag, so ist ihnen 
bis zum 1. April 1915 der 
Unterschied aus dem auf 
das Keich entfaUenden An- 
teil am Ertrage zuzuweisen. 
Statt dessen kann den Ge- 
meinden (Gemeindeverban- 
den) nach Bestimmung des 
Reichskanzlers fur die 
Dauer des bezeichneten 
Zeitraums an Stelle der 
Vorschriften dieses Ge- 
setzes die vor dem 1. April 
1909 beschlossene Satzung 
weiterhin mit der Mafigabe 
belassen werden, dap der 
Ertrag den Gemeinden (Ge- 
meindeverbanden) allein 
zufliept. Auf Antrag ist 
diesen zu gestatten, dap 
die Satzung auper Kraft 
tritt und die Zuwachssteuer 
nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes erhoben 
wird, in welchem Kalle den 
Gemeinden (Gemeindever- 
banden) eine Ausgleichung 
nach der Vorschrift des 
Satzesl nicht gewdhrt wird.

Das gleiche gilt fur 
Gemeinden, in denen die 
Satzung vor dem 12. April 
1910 mit Wirkung uber 
den 1. April 1909 zuruck 
in Kraft getreten ist.

War die Steuer vor 
dem 1. April 1909 nach 
nicht ein Jahr in Geltung, 
so tritt das Aufkommen 
an Steuer in der Zeit vom 
1. April 1909 bis 31. Marz 
1910 an die Stelle des 
Durchschnittsertrages.

Fur diejenigen Gebietsteile eines Bundesstaats, in denen eine besondere Ge- 
meindeverfassung nicht vorhanden ist, finden die in den §§ 12, 49 fur Gemeinden
getroffenen Vorschriften auf den Bundesstaat Anwendung.

Jahrbuch der Bodenreform. Bd. VI. 10
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Entwurł.

§51.
Die Steuerpflicht nach 

Mallgabe dieses Gesetzes 
erstreekt sich auł die Palle 
des Eigentumsuberganges 
an inlandisehen Grund- 
stucken und des Eber.- 
ganges von Rechten ® 1, 
3), die nach dem 31. Marz 
1910 stattgefunden haben.

Als Zeitpunkt des Ein- 
tritts der Steuerpflicht gilt 
der Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes

1st in den vorstehenden 
Fallen eine Zuwachssteuer 
bereits entriehtet, so wild 
deren Betrag auf die nach 
diesem Gesetze zu ent- 
richtende Abgabe ange- 
rechnet und von dem An- 
teil am Ertrag in Abzug 
gebraebt, der gemafi § 49 
Abs. 1 den Gemeinden zu- 
gewiesen ist.

§ 59.
Betrifft ein steuerpflich- 

tiger RechtsvorgangGrund- 
stucke, die von Aktienge- 
sellschaften, Kommandit- 
gesellschaften auf Aktien 
oder Gesellschaften und 
Gemeinschaften der im§3 
bezeichneten Art nach dem 
31. Marz 1905 erworben 
sind, so tritt an die Stelle des 
Erwerbspreises der Wert, 
sofern dieser um mehr als 
funfundzwanzig vom Hun- 
dert binter dem angegebe- 
nen Erwerbspreise zuruck- 
bleibt und der Erwerb vor 
dem 1. April 1910 erfolgt 
ist.

Beschlttsse der Kommission 
to erster Lesung;

§ 51.:
Pie Steuerpflicht nach 

MaBgabe dieses Gesetzes 
erstreckt sich auf die Palle 
des Eigentumsuberganges 
an inlandischen Grund- 
stucken und des Uber- 
ganges von Rechten (§§ 1, 
3), die nach dem 11. April 
1910 stattgefunden haben. 
Doch unterbleibt die Be- 
steuerung, wenn das Ver- 
auBerungsgeschaft, das 
zu dem Eigentumsuber- 
gang fuhrte, vor dem 
12. April 1910 in 8ffent- 
lich beglaubigter Form 
abgeschlossen oder bei 
einer Behorde einge- 
reicht war.

Als Zeitpunkt des Ein- 
tritts der Steuerpflicht gilt 
der Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes.

Ist to den vorstehenden 
Fallen eine Zuwachssteuer 
bereits entrichtet, so wird 
deren Betrag auf die nach 
diesem Gesetze zu ent- 
richtende Abgabe ange- 
rechnet und von dem An- 
teil am Ertrag in Abzug 
gebracht, der gemaB § 49 
Abs. 1 den Gemetoden zu- 
gewiesen ist.

i52.
Betrifft ein steuerpflich- 

tiger RechtsvorgangGrund- 
stucke, die von Aktienge- 
sellschaften, Kommandit- 
gesellschaften auf Aktien 
oder Gesellschaften und Ge- 
meinschaften der im § 3 be- 
zeichneten Art nach dem 
31. Marz 1905 erworben 
sind, so tritt an die Stelle 
desErwerbspreises derWert, 
sofern dieser um mehr als 
funfundzwanzig vom Hun- 
dert hinter dem angege- 
benen Erwerbspreise zu- 
ruekbleibt, und der Erwerb 
vor dem 12. April 1910 er- 
folgt ist, sofern sich nicht

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesnng.

§ 51.
Die Steuerpflicht nach 

MaBgabe dieses Gesetzes 
erstreckt sich auf die Falle 
des Eigentumsuberganges 
an inlandischen. Grund- 
stucken und des Ubergauges 
von Bechten (§§ 1, 3), die 
nach dem 11. April 1910 
stattgefundenhaben. Doch 
unterbleibt die Besteue- 
rungj wenn die Urkunde 
uber das VerauBerungs- 
geschaft (§§ 1—3), das 
zu dem Eigentumsuber- 
gang fuhrte fl vor dem 
12. April 1910 in offent- 
lich beglaubigter Form 
errichtet oder bei einer 
Behorde eingereicht 
war.

Als Zeitpunkt des Ein- 
tritts der Steuerpflicht gilt 
der Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes.

Ist in den vorstehenden 
Fallen eine Zuwachssteuer 
bereits entrichtet, so wird 
deren Betrag auf dię nach 
diesem Gesetze zu ent- 
richtende Abgabe ange- 
rechnet und von dem An- 
teil am Ertrag in Abzug 
gebracht, der gemaB § 49 
Abs. 1 den Gemeinden zu- 
gewiesen ist.

§ 52.
Betrifft ein steuer- 

pflichtiger Reehtsvorgang 
Grundstucke oder diesen 
gleichgeachtete Rechte, die 
von Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften 

auf Aktien oder Gesell- 
schaften und Gemein- 
schaften der im § 3 be- 
zeichneten Art nach dem 
31. Marz 1905 erworben 
sind, so tritt an die Stelle 
des Erwerbspreises der 
Wert, sofern dieser um 
mehr als funfundzwanzig 
vom Hundert hinter dem 
angegebenen Erwerbspreise 
zuruckbleibt und der Er-
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Entwurf.

Sind Grundstucke oder 
grundstucksgleiche Rechte 
in der Zeit vom 1. April 
1905 bis gum 31. Marz 
1910 einschlieblich in eine 
Gemeinschaft der im § 3 
bezeichneten Art von einem 
Gesellschafter eingebracht 
worden, so ist das Ein- 
bringen einem steuerfreien 
Vorgang im Sinne des § 11 
Abs. 1 gleichzuachten.

8 53.
Innerhalb eines Zeit- 

raums von vier Jahren 
nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes sind im 
Falle der ersten Besteue- 
rung des Weftzuwachses 
bei unbebauten Grund- 
stucken vier vom Hundert 
des Erwerbpreises fur einen 
Zeitraum von nicht mehr 
als sechs Jahren vor dem 
Eintritt der Steuerpflicht 
mit der Mallgabe von dem 
Veraufierungspreis in Ab- 
zug zu bringen, daB auf 
den Zinsabzug der wahrend 
dieser Zeit aus dem Grund- 
stuek erzielte Ertrag an- 
zurechnen ist.

§ 54.
Hat vor dem 1. April 

1910 eine Auseinander- 
setzung gemafi §■ 4 Ziff. 3 
stattgefunden, so bleibt die 
Steuerpflicht fur die Zeit 
vor der Auseinandersetzung 
auf den Anteil des Er- 
werbers beschrankt. Diese 
Vorschrift- findet ent- 
sprechende Anwendung, 
wenn die Zuweisung an 
einen Erben unter An- 
rechnung auf den Erbteil

Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

aus den Umstanden er- 
gibt, daB der Erwerbs- 
preis nicht zum Zwecke 
der Steuerersparung 
hoher angesetzt 1st.

Sind Grundstucke oder 
grundstucksgleiche Rechte 
in der Zeit vom 1. April 
1905 bis zum 11. April 
1910 einschlielilich in eine 
Gemeinschaft der im §3 
bezeichneten Art von einem 
Gesellschafter eingebracht 
worden, so ist das Ein- 
bringen einem steuerfreien 
Vorgang im Sinne des § 11 
Abs. 1 gleichzuachten.

§ 53.
Unverandert.

§54.
Hat vor dem 12. April 

1910 eine Anseinanderset- 
zung gemaB § 4 Ziffer 3 
stattgefunden, so bleibt die 
Steuerpflicht fur die Zeit 
vor der Auseinandersetzung 
auf den Anteil des Erwer- 
bers besehrankt. Diese Vor- 
schrift flndet entspreehende 
Anwendung, wenn die Zn- 
weisung an einen Erben 
unter Anreehnung auf den 
Erbteil auf letztwilliger

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung. 

werb vor dem 12, April 
1910 erfolgt ist, sofern 
sich nichi aus den Um- 
standen ergibt, dad der 
Erwerbspreis nicht zum 
Zwecke der Steuerer- 
sparung holier angesetzt 
ist.

Sind Grundstucke oder 
grundstucksgleiche Reehte 
in der Zeit vom 1. April 
1905 bis zum 11. April 
1910 einsehlieBlich in eine 
Gemeinschaft der im §3 
bezeiehneten Art von einem 
Gesellschafter eingebracht 
worden, so ist das Ein- 
bringen einem steuerfreien 
Vorgang im Sinne des § 11 
Abs. 1 gleichzuachten.

§53.
(Gestrichen.)

§ 54.
Unverandert nach den 

Beschlussen erster Lesnng.

10*
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Entwurf.

auf letztwilliger Verfugung 
von Todes wegen berubt 
und der Erbfafl vor dem 
1. April 1910 eingetreten 
ist.

Soweit von dem Anteil 
des Erwerbers fur die Zeit 
vor dem 1. April 1910 eine 
Zuwachsstener bereits ent- 
richtet ist, wird diese Steuer 
anf die nach diesem Ge
setze zu entrichtende Ab
gabe angerechnet.

Beschlusse der Commission Beschlusse der Commission 
in erster Lesung. in zweiter Lesung.

Verfugung von Todes; 
wegen beruht und der Erb- 
fall vor dem 12. April 1910 
eingetreten ist. Ebenso 
1st, wenn einer von meh- 
reren Abkommlingen ge- 
mail § 4 Ziffer 4 von 
seinen Eltern, Grofi- 
eltern oder Voreltern 
vor dem 12. April 1910 
gegen Entgelt ein Grand- 
stuck oder elne Berech- 
tigung im Sinne des S1 
erworben hat. fur die 
Zeit vor dem Erwerb die 
Zuwachssteuer zu ent- 
richten nur fiir den An-, 
teil, den dieser Abkomm- 
ling ohne den Erwerb als 
kunftiger gesetzlicher 
Erbe an dem Grandsttick 
bzw. der Berechtigung 
haben wiirde.

Soweit von dem Anteil 
des Erwerbers fur die Zeit 
vor dem 12. April 1910 eine 
Zuwachssteuer bereits ent- 
richtet ist, wird diese Steuer 
auf die naeh diesem Gesetze 
zu entrichtende Abgabe an- 
gerechnet.

§ 55.
Der Bundesrat erlaGt die zur Ansfuhrung und Anwendung dieses Gesetzes; 

erforderlichen Bestimmungen und ist berechtigt, die nach diesem Gesetze fallige 
Abgabe auch uber den Anteil des Keichs hinaus aus Billigkeitsgninden zu er- 
lassen.

Er ist auch ermachtigt:
1. Rechtsvorgange fur steuerpflichtig zu erklaren, die es — ohne unter 

§§ 1—3 zu fallen — einem anderen ermoglichen, uber das Grundstuck 
oder Recht wie der Eigentumer oder der Berechugte zu verfugen,

2. fur solche Falle uber die Berechnung des Wertzuwachses Bestimmungen 
zu treffen, die von den §§ 5—19 abweichen.

Die vom Bundesrate gemaG Abs. 2 getroffenen Anordnungen sind dem Reichs
tag, wenn er versammelt ist, sofort, andernfalls bei seinem nachsten Zusammen- 
treten vorznlegen. Sie sind auGer Craft zu setzen, soweit der Reichstag dies 
verlangt.

§56. § 56. § 56,
Das Reichsstempelge- Das Reichsstempelge- Das Reichsstempelge- 

setz vom 15. Juli 1909 setz vom 15. Juli 1909 setz vom 15, Juli 1909
(Reichs-Gesetzbl. 8. 833) (Reichs-GesetzbL 8. 833) (Beichs - Gesetzbl. 8. 833)
wird dahin geandert: wird dahin geandert: wird dahin geandert:
1. Im § 89 Abs. 1 wird 1. Der Abs. 1 des §89 er- 1. Der Abs. 1 des §89 er

an die Stelle von halt folgende Fas- hiilt folgende Fas-
„% vom Hundert8 sung: sung:
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Entwnrf.

gesetzt -% vom 
Hundert“. Die ^bs. 6 
und 7 daselbst warden 
gestrichen.

2. An die Stelle des 
§ 90 tritt folgende 
Vorsehrift:

Zu der in Tarif- 
nummer 11 des 
Reichsstempelge- 
setzes vorgesehe- 
nen Abgabe wird 
bis zum 1. Juli 1914 
ein Zuschlag von 
einhundert vom 
Hundert erhoben.

Beschlusse der Commission 
in erster Lesung.

Von einem Grund- 
stucke, das anf Grund 
von Vorschriften ge- 
bunden 1st, die nach 
den Artikeln 57, 58, 59 
des Einfuhrungsge- 
setzes zum Burger- 
lichen Gesetzbuche 
von den Vorschriften 
des Biirgerlichen Ge- 
setzbuehs unberuhrt 
bleiben, ist im vorans 
in Zeitabschnitten von 
dreifiig Jahren cine 
Abgabe von 2/3 vom 
Hundert des zur Zeit 
der Falligkeit nach 

- den Bestimmungen des 
§ 16 des Erbschafts- 
steuergesetzes vom 3. 
Juni 1906 (Beichs-Ge- 
setzbl. S. 620) zu er- 
mittelnden Wertes zu 
entrichten. Dies gilt 
auch dann, ivenn die 
Familie des Grund- 
stucksinhabers als 
Eigentiimerin des 
Grundstucks anzu- 
sehen ist. Der Landes- 
furst und die Landes- 
furstin sind von der 
Entrichtung der Ab
gabe befreit.
Die Abs. 2, 3,, 4, 5 wie 

in dem Beichsstempelgesetz 
vom 15. Juli 1909.

Die Abs. 6 und 7 des 
§ 89 werden gestriehen.

Dem Abs. 8 des § 89 
ist beizufiigen:

Dritte im Sinne 
dieser Vorschrift sind 
auch die Agnaten des 
Grundstucksinhabers.

Beschlttsse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Von einem Grand® 
stucke, das auf Grund 
von Vorschriften ge- 
bunden ist, die nach 
den Art. 57 Abs. 2, 58, 
59 des Einfiihrungs- 
gesetzes zum Burger- 
lichen Gesetzbuche 
von| den Vorschriften 
des Burgerliehen Ge- 
setzbuchs unberuhrt 
bleiben, ist im vor- 
aus in Zeitabschnitten 
von dreiliig Jahren 
eine Abgabe von % 
vom llandert des zur 
Zeit der Falligkeit 
nach den Bestimmun- 
gen des § 16 des Erb- 
schaftssteuergesetzes 
vom 3. Jun! 1906 

(Reichs-Gesetzbl.
S.620) zu ermitteln- 
den Wertes zu ent- 
richten. Dies gilt auch 
dann,wenn dieFamilie 
des Grundstucksin- 
habers als Eigen- 
tumerin des Grund- 
stucks anzusehen ist. 
Der Landesfurst und 
die Landesfurstin sind 
von der Entrichtung 
der Abgabe befreit.
Die Abs. 2, 3, 4, 5 vie 

in dem Reichsstempelgesetz 
vom 15. Juli 1909.

Die Abs. 6 und 7 des 
§ 89 werden gestrichen.

Dem Abs. 8 des § 89 
ist beizufiigen:

Dritte im Sinne 
dieser Vorschrift sind 
auch die Agnaten des 
Grundstucksinhabers. 
An die Stelle des 
§90 treten folgende Vor
schriften:

Bei Verduperungen, 
die in die Zeit vom 
12. April 1910 bis 
31. Marz 1912 fallen, 
wird zu der in Tarif- 
nummer 11 vorgesehenen 
Abgabe ein Zuschlag bis 
zu einhundert vom 
Hundert dieser Abgabe
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Enłwurf. Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

Erreichtnachdem 
Burchschnitt der 

vorhergehenden
Leiden Rechnungs- 
jahre der jahrliche 
Anteil des Reiehs 
am Ertrage der Zu- 
wachssteuer nach 
der Feststellung 
des Bundesratsden 
Betrag von 25 Mill. 
Mk.nicht, sokommt 
«der Zuschlag erst 
mit dem 1. Juli des 
Jahres in Wegfall, 
in welchem diese 
Voraussetzungein- 
tritt.

Nach Wegfall des 
Zuschlags wird der 
8tenersatz in 
Tarifnummer 11 
von sechs zu sechs 
Jahren durch den 
Bundesrat einer 
Nachprufung.. un- 
terzogen. Tiber- 
steigt innerhalb 
des; sechs jahrigen 
Zeitraums der 
durchschnittliche 
Jahresanteil des 
Reichs am Ertrage 
der Zuwachssteuer 
den Betrag von 
25 Mill. Mk., so ist 
der Steuersatz in 
Tarifnummer 11mit 
Wirkung vom Be- 
ginne des der Fest- 
stellung folgenden 

Rechnungsjahrs 
fur die folgenden 
sechs Jahre nach 
naherer Bestim- 
mung des Bundes
rats entsprechend 
herabzusetzen. 

insoweit erhoben, als 
s'ch in .dem gegebenen 
Faile nicht eine .Zu- 
wachssteuer in Hoke 
von einhundert vom 
Hundert der in Tarif- 
nummer 11 vorgesehenen 
Abgabe ergibt.

Nach dem 31. Marz 
1912 wird der Steuer- 
satz in Tarifnummer 11 
von drei zu drei Jahren 
durch den Bundesrat 
einer Nachprufung un- 
terzogen. Ubersteigtin- 
nerhalb des dreijahrigen 
Zeitraums der du/reh- 
schnittliche Jahresanteil 
des Reiches am Ertrage 
der Zuwachssteuer den 
Betrag von 20 Mill. Mk., 
so ist der8teu.ersatz 
in Tarifnummer 11 
mit Wirkung vom 
Beginne des der 
Feststellung fol- 
gendenBechnungs- 
jahrs fur die fol
genden sechs Jahre 
nach naherer Be- 
stimmung des 
Bundesrats ent- 
sprechend herab- 
zusetzen. 

2. die Befreiungsvor- 
schrift am Sehlusse 
der Tarifnummer 11 
erhalt folgende Fas- 
sung;

Befreit sind auf 
Antrag

1. Grundstueksuber- 
tragungen der in

die Befreiungsvor- 
schrift am Schlusse 
der Tarifnummer 11 
erhalt folgende Fas- 
sung:

Befreit sind auf 
Antrag

1. Grundstueksuber- 
tragungen der in
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Entwurf. Beschlusse der Kommissiou 
in erster Lesung.

a und d dieser Tarif- 
nummer bezeich- 
neten Art, wenn der 
stempelpflichtige

Betrag — und im 
Falle einer Teilver- 
auBerung der Wert 
des Gesamtgrund- 
stuoks — bei be- 
bauten Grund- 
stiicken 20000 Mk., 
bei unbebauten 
Grundstucken 5000 
Mk. nicht uber- 

• schreitet.
Die Steuerfrei- 

heit tritt nur ein, 
wenn weder der Er- 
werber und sein 
Ehegatte im Durch- 
sehnitt der letzten 
drei Jahre ein 
Jahreseinkommen 

von mehr als 2000 
Mk. gehabt haben, 
noch einer von 
ihnen den Grund- 
Stuckshandel ge- 
werbsmaBig be- 
treibt. Bezieht der 
Erwerber von ei- 
nem anderen auf 
Grund gesetzlicher 
Vorsehrift seinen 
Enterhalt, so 1st 
die Steuerfreiheit 
nur zu gewahren, 
wenn deren Voraus- 
setzungen auch in 
der Person des 
andern vorhanden 
sind.

Auf Beur^undun- 
gen von Ubertra- 
gungen der Rechte 
des Erwerbers lin
den die unter a 
Abs. 2 Satz 1 dieser 
Tarifnummer vor- 
gesehenen Be- 
sehrankungen der 
Steuerpflicht keine 
Anwendung.

Beschlttsse der Kommission 
in zweiter Lesung.

&und d dieser Tarif- 
nummer bezeichne- 
ten Art, wenn der 
stempelpfliehtige

Betrag — und im 
Falle einer Teil- 
yerhuberung der 
Wert des Gesamt- 
grundstucks — bei 
bebauten Grund- 
stiicken 20 000 Mk., 
bei unbebanten 

Grundstucken 
5000 Mk. nicht uber- 
schreitet.
Die Steuerfreiheit 

tritt nur ein, wenn 
weder der Erwer- 
ber und sein Ehe- 
gatte im Dureh- 
sehnitt der letzten 
drei Jahre ein 
Jahreseinkommen. 

von mehr als 
2000 Mk. gehabt 
haben, noch einer 
von ihnen den 
Grundstuckshan- 

del gewerbsmabig 
betreibt. Bezieht 
der Erwerber von 
einem anderen auf 
Grund gesetzlicher 
Vorsehrift seinen 
Unterhalt, so 1st 
die Steuerfreiheit 
nur zu gewahren, 
wenn deren Vor? 
anssetzungen auch 
in der Person des 
anderen vorhanden 
sind.
Auf Beurkundun- 

gen von Ubertra- 
gungen der Bechte 
des Erwerbers fln- 
den die unter a 
Abs. 2 Satz 1 dieser 
Tarifnummer vor- 
gesehenen Be- 
schrankungen der 
Steuerpflicht keine 
Anwendung.
Jm Sinne dieser 

Vorschriftgelten auch 
solche Grundstueke 
als unbebaut, auf
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Entwurf. Beschlusse der Kommission 
in erster Lesung.

S5%
Dieses Gesetz tritt mit 

dem................. in Kraft.
Mit diesem Tage treten 

die Vorschriften derLand.es- 
gesetze und die Satzungen 
der Gemeinden und Ge- 
meindeverbande, welehe 
die Besteuerung des Zu- 
wachses bei der VerauBe- 
rung von Grundstucken 
betreffen, mit der MaBgabe 
auBer Kraft, daB die vor 
dem 1. April 1910 ein- 
getretenen Eechtsvorgange 
auch dann nach diesen Ge- 
setzen und Satzungen der 
Zuwachssteuer unterliegen, 
wenn das Verfahren zur 
Feststellung der Steuer 
erst nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zum Ab- 
schluB kommt.

Urkundlich usw.
Gegeben usw.

2. Eigentumsveriinde- 
rungen, denen sich 
die Beteiligten aus 
Grunden des offent- 
lichen Wohles zu 
unterwerfen ge- 
setzlich verpflich- 
tet sind.

§ 57.
Dieses Gesetz tritt mit 

dem................. in Kraft.
Mit diesem Tage treten 

dieVorschriften der Landes- 
gesetze und die Satzungen 
der Gemeinden und Ge- 
meindeverbande, welche die 
Besteuerung des Zuwachses 
bei der VerauBerung von 
Grundstucken betreffen,mit 
der MaBgabe auBer Kraft, 
daB die vor dem 1. April 
1910 eingetretenen Bechts- 
vorgange auch dann nach 
diesen Gesetzen und Sat
zungen der Zuwachssteuer 
unterliegen. wenn das Ver- 
fahren zur FeststeBung der 
Steuer erst nach dem In- 
krafttreten dieses Gesetzes 
zum AbschluB kommt.

Auf gebundene 
Grundstucke im Sinne 
des § 89 des Iteichs- 
stempelgesetzes vom 
15. JwW 1909 findet 
dieses Gesetz, vorbe- 
haltlich der Vorsehrif- 
ten des § 56, keine 
Anwendung.

Urkundlich usw.
Gegeben usw.

Beschlusse der Kommission 
in zweiter Lesung.

denen sich Garten- 
hauser, Schuppen. 
Lagerstatten und 
Shnliche zu voriiber- 
gehenden Żwecken 
dienende Baulich- 
keiten befinden. Haus- 
garten und Hof- 
raume, die. ihrer Lage 
und Zweckbestim- 
mung nach zu einem 
bebauten Grundstuck 
gehbren, sind als un- 
bebaut nur anzusehen, 
wenn sie — einzeln 
oder in ihrer Ge- 
samtheit— nach den 
brtlichen Verhalt- 
nissen als Bauplatze 
in Betracht kommen.

2. Eigentumsverande- 
rungen, denen sich 
die Beteiligten aus 
Grunden des offent- 
Mchen Wohles zu 
unterwerfen ge- 
setzlieh verpflich- 
tet sind.

--§57.
Dieses Gesetz tritt mit 

dem................ .in Kraft.
Mit diesem Tage treten 

die Vorsehriften der 
Landesgesetze und die 
Satzungen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande; 
welche die Besteuerung 
des Zuwachses bei der 
VerauBerung von Grund- 
stucken betreffen, mit der 
MaBgabe auBer Kraft, daB 
die vor dem 12. April 1910 
eingetretenen Rechtsvor- 
gange auch dann nach 
diesen Gesetzen und 
Satzungen der Zuwachs- 
steuer unterliegen, wenn 
das Verfahren zur Fest- 
stellung der Steuer erst 
nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zum Ab- 
schluB kommt.

Urkundlich usw.
Gegeben usw.
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2. Hehnatschutz und Denkmalpflege.

Polizeiverordnung , betreffend den Schutz der landschaftlich 
hervorragenden Gebietsteile des Kreises Teltow gegen bauliche 

Verunstaltung.

Auf Grund der §§ 137, 139 des Gesetzes fiber die allgeineine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes uber die Polizeiverwaltung vom 11. Marz 1850 in Verbindung 
mit den Bestimmungen des Gesetzes gegen die Verunstaltung land
schaftlich hervorragender Gegenden vom 2. Juni 1902 (G.-S. S. 159) 
wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses folgende Polizeiverordnung 
erlassen:

§1,
Die Anbringung solcher Reklameschilder und sonstiger Aufschriften 

und Abbildungen, welche das Landschaftsbild verunzieren, ist im Kreise 
Teltow fur folgende, auBerhalb der geschlossenen Ortschaften belegenen 
Gebiete verboten:
A. die Ufer:

I. des Muggelsees bis auf eine Entfernung von 600 m von den 
Uferlinien, senkrecht in der Horizontale gemessen,

II. des Langen Sees vom "WendenschloB bzw. der Tausendmeterecke 
bis zur GroBen Krampe bzw. bis Schmockwitz,

III. der GroBen Krampe,
IV. des Zeuthener Sees,

zu II und IV bis auf eine Entfernung von 500 m von den 
Uferlinien, senkrecht in der Horizontale gemessen,

V. der Seen zwischen der Dahme (bei Gussow) und dem Teupitzer 
See, und zwar:
a) von Gussow bis Prierosbruck das Sudufer des Dolgensees und 

Westufer der Dahme bis auf eine Entfernung von 500 m von 
den Uferlinien, senkrecht in der Horizontale gemessen,

b) von Prierosbruck das Westufer der Dahme, des Schmolde-, 
Holzerner-, Kleinkoriser Sees bis zum Wege Prierosbruck— 
Forsthaus Dubrow-Wilhelminenhof, von Prieros das Ostufer 
vorbezeichneter Seen bis Kleinkoris bis auf eine Entfernung 
von 500 m von den Uferlinien in der Horizontale gemessen, 

c) des Teupitzer und Zemminsees bis auf eine Entfernung von 
500 m von den Uferlinien, senkrecht in der Horizontale ge
messen ;

B. die Inseln im Teupitzer See;
C. die Ufer:
VI. der Havel, von Schildhorn bis zur Glienicker Brueke bei Potsdam, 

und zwar bis auf eine Entfernung von 500 m von den Uferlinien 
senkrecht in der Horizontale gemessen;



^— 154 —*

VII. des Grunewald-, Hundekehlen-, Riemeistersees , der Krununen 
Lanke und des Sehlachtensees bis auf eine Entfernung von 300 m 
von den ITferlinien, senkrecht in der Horizontale gemessen. So- 
weit in geringerer Entfernung von den ITferlinien die Wetzlarer 
bzw. die Wannseebahn vorbeifahrt, bilden diese die Grenze;

D. die sudostlichen Ufer des Kleinen Wannsees, des Pohle-, des Stolper 
Sees und des Friedrich-Leopold-Kanals, und zwar bis zur Eisenbahn 
Berlin—Potsdam;

E. das nordliche Ufer des Griebnitzsees vom Friedrich-Leopold-Kanal 
bis Klein-Glienicke bis auf eine Entfernung von 300 m von den 
Uferlinien, senkrecht in der Horizontale gemessen.

Bereits bestehende Anlagen der im § 1 genannten Art sind bis 
zum 1. April 1910 zu beseitigen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1 und 2 werden 
mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., an deren Stelle im Unvermogensfalle 
entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 
im Amtsblatt in Kraft.

Potsdam, den 22. Dezember 1909.
Der Regierungsprasident.

Auf Grund des § 8 des Gesetzes gegen die Verunstaltung von 
Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden vom 15. Juli 
1907 (G.-S. S. 260) wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgendes vorgeschrieben:

§ 1- . ..
Zur Ausfuhrung von Bauten und baulichen Anderungen in den in 

vorstehender Polizeiverordnung vom heutigen Tage bezeichneten, auBer- 
halb der Ortschaften belegenen Gebieten des Kreises Teltow kann die 
baupolizeiliche Genehmigung versagt werden, wenn dadurch das Land- 
schaftsbild groblich verunstaltet werden wurde und dies durch die 
"Wahl eines anderen Bauplatzes oder eine andere Baugestaltung oder 
die Verwendung anderen Baumaterials vermieden werden kann.

§ 2.
Diese Vorschrift tritt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amts

blatt in Kraft,
Potsdam, den 22. Dezember 1909.

Der Regierungsprasident.
B. 47 Veroffentlicht.

Berlin, den 4. Januar 1910.
Der Landrat. v. Achenbach.
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3. Das Gemeindewahlrecht.

Die Verwahrung eines preufiischen Magistrals gegen eine un- 
gerechtfertigte Bevorzugung der Realstenern.

An die Stadtver or dneten - Versammlung 
hier.

Die Stadtverordneten-Versammlung benachrichtigen wir ergebenst, 
daB wir bei eingehender Erwagung trotz erheblioher Bedenken zu 
unserem Bedauern nicht in der Lage gewesen sind, dem unsern wohl- 
erwogenen Vorschlag betreffend die Festsetzung der im Steuerjahre 
1909/10 zu erhebenden Zuschlage Zur Staatseinkommensteuer und zu 
den Realsteuern abandernden Beschlusse der geehrten Versammlung 
vom 26. Harz d. J. die Zustimmung zu versagen, vielmehr diesem Be
schlusse, welcher unter Ablehnung der diesseitigen Antrage den Zu- 
sehlag zur Einkommensteuer auf 170 0/0 der staatlich veranlagten Steuer- 
satze — statt 165 0/0 — und den Zuschlag zur Grund-, Gebaude- und 
Gewerbesteuer auf je 190 °/0 — statt je 200 0/0 — festgesetzt hat, mit 
Rueksicht darauf haben zustimmen mussen, dab durch ihn die Ver- 
teilungsregeln des § 54 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 
formell nicht verletzt sind bzw. die vorgenommene anderweite Fest
setzung sich im Rahmen der angefuhrten gesetzlichen Vorschrift bewegt. 
Wir haben dementsprechend den Etat der Kammereikasse anderweit 
abgeschlossen und die Aufsichtsbehorde um Erteilung der Zustimmung 
zu dem bezuglichen Gemeindebeschlusse ersucht.

Wenn wir hiernach auch formell nicht umhin gekonnt haben, dem 
Beschlusse vom 26. Marz d. J. beizutreten, so vermogen wir doch 
materiel! mit den schweren Bedenken nicht zuruckzuhalten, welche wir 
gegen diesen BeschluB hegen und welche bereits in der Sitzung vom 
26. v. Mts. sowohl vom Magistratstische aus, als auch von der Minder- 
heit der Herren Stadtverordneten eingehend und ausfuhrlich dargelegt 
worden sind. Wir halten es auch heute noch fur eine offensichtliche 
Unbilligkeit und Ungerechtigkeit, daB der fur das neue Steuerjahr er- 
forderliche Steuermehrbedarf von rund 65 000 Mk. mit rund 60 000 Mk. 
den Einkommensteuerpflichtigen und nur mit rund 5000 Mk. den Real- 
steuerpflichtigen aufgeburdet worden 1st und halten eine derartige Ver- 
teilung jedenfalls nicht fur vereinbar mit dem Sinne des Kommunal
abgabengesetzes. Eine solche einseitig vom Standpunkte des 
Haus- und Grundbesitzes, sowie des Gewerbebetriebes diktierte 
Steuerverteilung muB vom hoheren kommunalpolitischen 
Gesichtspunkte aus als ein schwerer Fehler, jedenfalls aber als 
eine bedauerliche Kurzsichtigkeit bezeichnet werden und es erscheint 
uns durchaus nicht ausgeschlossen, daB dadurch die bisherige erfreuliche 
Entwicklung unseres Gemeinwesens gehemmt und der Zuzug von steuer- 
kraftigen Blementen nach unserer Stadt unterbunden und aufgehalten 
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werden wird, was dooh gerade fur den Haus- und Grundbesitz, sowie 
den Gewerbebetrieb von nachteiligem Einflusse sein wurde.

Wenn wir trotzdem dem dortseitigen Beschlusse unsere Zustim- 
mung nicht versagt haben, so ist es einerseits nur deshalb geschehen, 
wed, wie oben ausgefuhrt, der § 54 des Kommunalabgabengesetzes keine 
Handhabe bot, dem Beschlusse entgegenzutreten, andererseits aber, weil 
wir eine unliebsame weitere Verzogerung der Fertigstellung des Etats 
um mehrere Wochen vermeiden wollten.

Jedenfalls aber sehen wir uns nach der Sachiage zu der Erklarung 
genotigt. daB wir die Verantwortung fur alle Folgen, welche etwa aus 
dem Mehrheitsbeschlusse der Stadtverordneten - Versammlung vom 
26. v. Mts. sich ergeben konnten, ausdrucklich ablehnen und der ge- 
ehrten Versaminng zuschieben mussen. Wir bitten ergebenst, von 
dieser Erklarung Notiz nehmen zu wollen.

Hirschberg, den 6. April 1909.

Der Magistrat.
Hartung.

4. Die Landfrage in den Kolonien,

Herrenloses Land in Togo.

Verordnung, des Gouverneurs von Togo, betr. den Erwerb von 
Rechten an herrenlosem Lande.

Vom 5. September 1909.
Auf Grund des § 5 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die 

Rechte an Grundstucken in den deutschen Schutzgebieten, vom 
21. November 1902 (Reichsgesetzhl. 8. 203) wird mit Genehmigung 
des Reichskanzlers folgendes verordnet:

§ 1.
Rechte an herrenlosem Lande konnen nur mit Einwilligung 

des Gouverneurs erworben werden.
Der Gouverneur ist befugt, Bedingungen an die Einwilligung zu 

knupfen.
§ a.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Lome, den 5. September 1909.

Der Gouverneur.
Graf Zech.



-^— lo7 —

III. Literatur.

Natoli Fabrizio. L’imposta sull’ incremento di valore del suolo urbano. 
Collezione di opere giuridiche e sociali. No. 4. Palermo 1908. 
Orazio Fiorenza 8°, 238 Seiten, L. 8,—.

Das Buch bringt eine sorgsam geghederte Untersuchung uber die 
Zuwachssteuer, die nach Angabe des Verfassers auch fur die 
Gesetzgebung Italiens bedeutsam geworden ist. Sig. Natoli unter- 
sucht zunachst die Hohe der unverdienten Wertsteigerungen bebauter 
und unbebauter Grundstucke, wobei er zahlreiche Angaben aus der 
deutschen und osterreichischen Literatur, aus Damaschkes „Aufgaben 
der Gemeindepolitik“ sowie aus den Arbeiten von Voigt, Schwarz, 
Kunzmann u. a. verwertet. Aus seinem eigenen Vaterlande bringt 
er leider aber nur vereinzelt Beispiele. Er untersucht dann die Vor- 
schlage von Adolf Wagner, Henry George und der deutschen 
Bodenreformer. Er weist besonders darauf hin, dab die deutschen 
Bodenreformer stets neben dem unverdienten Wertzuwachs auch einen 
unverschuldeten Minderwert anerkannt haben, fur die die Gesamtheit, 
soweit sie durch deren MaBnahmen herbeigefuhrt seien, eine Entschadigung 
zu gewahren habe (S. 89). Es folgt eine Untersuchung der Grund- 
steuer nach dem Ertrage fur bebaute und unbebaute Grundstucke, 
eine Schilderung des MiBerfolges der preuBischen Bauplatzsteuer und 
des Erfolges der Umsatzsteuer, wobei neben den Vorschlagen von 
Dr. Adickes fur Frankfurt a. M. und den Berliner Projekten auch die 
Steuern von WeiBensee, Pankow und Reinickendorf nicht unerwahnt 
bleiben (S. 162 u. 218). SchlieBlich wird die direkte Besteuerung des 
Mehrwertes des Bodens sowie deren Verhaltnis zum Mehrwert an der 
Hand der deutschen Erfahrungen ausfuhrlich geschildert. Der Verfasser 
weist die bekannten Einwande dagegen zuruck (S. 220) und kommt zu 
dem Schlusse, daB die Besteuerung des W ertzuwachses jeder anderen 
Art der Besteuerung des Bodens unbestreitbar uberlegen ist. Das 
beste System sieht Natoli in einer zweckmaBigen Vereinigung der 
periodischen Steuer mit einer Steuer, die bei Ubertragung des Eigen- 
tums zahlbar ist, weil auf diese Weise die Unzutraglichkeiten vermieden 
werden konnen, die bei der vereinzelten Anwendung der einen oder 
der anderen Besteuerung entstehen konnen.

Das Buch, das bestimmt ist auf die Einfuhrung dieser Steuern im 
Konigreich Italien hinzuwirken, bietet dem Staatsmann oder Politiker 
reiches Material in ubersichtlicher Form. Wir durfen stolz auf die 
fuhrende Rolle sein, die der sachkundige Verfasser unserem Vaterlande 
und den deutschen Bodenreformern auch auf diesem Gebiete zu- 
erkannt hat.

Niederschonhausen, H. Freese.
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IV. Notizen.

Das New Yorker System der Grundwertermittlung. In New York 
wird bekanntlich seit Jahren der Boden getrennt von den Baulichkeiten 
abgesehatzt. Naehdem ich im Heft I Bd. Y dieses Jahrbuches einige Daten 
aus dem Bericht der Schatzungskommission fur 1907 bringen konnte, liegt hente 
der Bericht fur 1909 vor, zusammen mit einem eingehenden Kartenmaterial, 
das einen vorzuglichen Einblick in die Arbeitsmethode der amtlichen Schatzungs
kommission gewahrt.

Es ist erstaunlich, mit welcher Einfachheit und Ubersichtlichkeit die 
praktischen Amerikaner die fur uns Deutsche ungemein schwer erscheinende 
jahrliche Abschatzung der nackten Bodenwerte durchfuhren.

Eine in^Ken einfachsten Linien gehaltene Ubersichtskarte gibt die Ein- 
teilung von GroB-New York in 90 Distrikte. Von diesen hat jeder sein Karten-' 
blatt, auf dem die Hauserblocks verhaltnismaBig klein, die StraBenzuge dagegen 
sehr breit eingezeichnet sind, um Baum fur die Eintragung der gefundenen 
Schatzungszahlen zu bieten. Sie werden ermittelt per laufenden FuB StraBen.- 
front, bei einer Normaltiefe der Blocks von 100 FuB; unter AuBerachtlassung 
der Eckgrundstuckwerte und werden deutlich sichtbar vor den Blocks an den 
verschiedenen StraBenfronten eingetragen. So gewahrt jede Karte einen vor
zuglichen Uberblick und eih Vergleichsfeld fur den Interessenten, wie es nicht,. 
besser gewunscht werden kann. Die Berechnung tiefer oder weniger tiefer 
Grundstucke geschieht auf Basis der gefundenen Einheitszahlen nach gewissen 
ganz einfachen Begeln, und bei noch nicht baureifen Flachen beziehen sich die 
Bodenwerte auf einen Acker (4050 qm).

Von der Einfachheit des angewandten Verfahrens kann man sich einem 
Begriff machen, wenn man hort, daB die Erlauterungen zu diesem groBem 
Kartenwerk kaum 3 Druckseiten ausfullen.

Hochinteressant ist ein Blick auf die Karte des New Yorker Geschafts- 
viertels. Da linden wir am Broadway und in Wallstreet die Zahl 22 500, d. h. 
dort kostet also der laufende FuB StraBenfront bei 100 FuB Tiefe 22 500 $ oder 
rund gerechnet 93000 Mk. per 100 QuadratfuB = 10 000 Mk. der qm, wahrend 
sich im selben Distrikt auch Zahlen von 480 $ finden.

In den billigeren Wohngegenden Brooklins, aber doch ganz im Herzen 
der Stadt, finden wir Preise wie 30, 20 und auch 10 $ gleich 13,5, 9 und 4,5 Mk.. 
der qm, und in einem entlegeneren, aber doch mit gutem BahnansehluB ver- 
sehenen Vorort Queens, steht baureifes Gelande mit nur 6 $ notiert— 2,7 Mk. 
der qm. Das sind Zahlen, die fur Berliner Verhaltnisse sehr billig erscheinen, 
so daB wir hier eine ahnliche Entwicklung wie in London zu haben scheinen: 
ungeheure Werte im Mittelpunkt des Geschaftslebens und um die Behausungen 
der Begutertsten herum, aber stark abnehmende dort, wo die breiten Massem 
wohnen, ein Umstand, der wie kein anderer die Gerechtigkeit der Grundwert- 
steuern dartut. Wo bei einer Bate von 1,7% der Minderbemittelte fur dem 
FuB StraBenfront seines Hauses nur 17 Cents zahlt, muB der Anwohner der 
5th Avenue be! 10000 $ Wert auf den FuB 170 $ bezahlen und das groBe 
Geschaftshaus am Broadway sogar 382,5 $, eine Quote, die sich noch dadurch. 
wesentlich erhoht, daB die StraBenfronten der letzteren Kategorien ganz andere 
Dimensionen aufweisen als ein Arbeiterhaus. Wenn man damit die Wirkung 



— 169 —

unserer Konsumsteuern vergleicht, die den Armen nicht nur relativ, sondern in 
manchen Fallen sogar absolut, schwerer belasten als den Reichen, dann begreift 
man kaum, woher jemand noeh den Mut nehmen kann, die Grundwertsteuern 
zu bekampfen.

Wie nicht anders zu erwarten, żeigen naturlich die Bodenwerte im ver- 
flossenen Jahre auf der ganzen Linie wieder eine starke Steigerung, wenn auch 
bin und wieder einige Buckgange zu verzeichuen sind.:

Eine Ubersioht geben die.nachstehenden Zahlen:

Bev61kerung Bodenwert 
$

per Kopf 
$

GebSudewert 
#

per Kopf 
$

1906 4152 800 3 367233 746 811' 1959 179 364 472'
1907 4285 435. 3558 893954 ■ 830- 1145 115 698 501 *
1908 4422 685 3843165 587 869 2 298 334 522 519
1909 4564 792 3885727 207 851 2371 625 172 519

Aus diesem Bodenwerten zieht Grofi-New York eine Einnahme von 
ca. 65 Mill. % oder rund 270 Mill. Mk.; sie bildet das Riickgrat des stadtischen 
Haushaltes, und, da man wohl annehmen darf, daB diejenige Stelle, die dieses 
gauze Steuersystem leitet, ein Urteil abzugeben berechtigt ist uber die Wirkung 
dieser Steuer, so moge bier noeh angefugt werden, was der verdienstvolle 
Prasident der Sehatzungskommission, Lawson Purdy, auf eine Umfrage der 
englischen Regierung fur ihr Blaubuch geantwortet hat.

„Nach meiner Erfahrung kann ich es ohne Zogern aussprechen, 
daB sich bei genugenden Unterlagen und verstandigem Vorgehen keine 
Schwierigkeiten ergeben, die Bodenwerte so zu bestimmen, 
daB sie keine, Veranlassung zu berechtigten Klagen geben, jedenfalls 
genauer als die schatzungsweise Angabe irgend eines anderen Vermogens- 
objektes .. . Gewohnlich sind die Beanstandungen groBer bei Ein- 
schatzung der Gebaude als beim Boden.

Die Wirkung der Realsteuern in New York, insofern sie auf den 
nackten Bodenwert fallen, entspricht ohne Zweifel dem, was John 
Stuart Mill, Edwin R. A. Seligmann und andere national- 
okonomische Autoritaten behauptet haben, d. h. daB eine Grund- 
steuer, die der Eigentumer zu entrichten hat, die Mieten 
nicht erhoht, sondern den Bodenpreis ermaBigt. Wenn ein 
Grundstuck verkauft wird, wird die Steuer kapitalisiert; der Verkaufs- 
preis verringert sich dementsprechend und der neue Eigentumer merkt 
nichts von einer Last, so lange nicht eine neue Steuer erhoben wird. 
Jeder, der mit New Yorker Verhaltnissen vertraut ist, wird zugeben, 
daB die Steuer zu einer besseren Ausnutzung des Bodens fuhrt als es 
der Fall sein wurde, wenn sie nicht bestande".

A. Pohlman-Hohenaspe.

Das Deutsche Reich und das Erhbaureeht. Bis zum 1. Januar 1909 
hat das Deutsche Reichsamt des Innem zum Erwerbe von Baugelande zweeks 
Vergebung in Erhbaureeht an Baugenossenschaften sowie zur Herstellung von 
StraBen- und Entwasserungsanlagen auf dem erworbenen Gelande 5 474 245,62 Mk. 
aufgewendet. Es warden insgesamt in 12 Orten 210 ha 62 a 45 qm erworben 
und hiervon bis Ende 1908 55 ha 64 a 8 qm zu Erhbaureeht vergeben. Der 
durchschnittliche Kaufpreis betragt fur 1 qm 1,93 Mk. Fur StraBen- und Ent- 
wasserungsaniagen auf den Erbbaugrundstucken sind 1403 763,09 Mk. auf- 
gewendet worden.

Die Erwerbungen von Baugelande und seine Vergebung zu Erhbaureeht 
fur fie Zwecke der Wohnungsfursorge gestalteten sich im einzelnen wie folgt:



i) Als Bauland. sind 71 ha 29 a 51 gm geeignet.

K-osten filr
Zu Erbhaurecht sind vergehen

Lage des erworbenen Dem Beichs- GroBe' Erwerbskosten StraBen- u. 
Entwasse-

Lf
de Gelandes gelassen am ha a qm insgesamt 

Mk.

tur 
1ąm 
Mk.

rungs- 
anlagen 

Mk.
ha a ąm an

(Name des Erbbauberechtigten)

1. Brunsbuttel—Eddelaker
96 Spar- und Bauverein fur den Kaiser1—Koog . .. • • 26. VIII. 1904 6 66 68 54 125,45 . 0,81 276,80 4 36

Wilhelm-Kanal, Bezirk Brunsbuttel, 
e. G. m. b. H.

2. Danzig (Schellmuhl) - 18. VIII. 1906 104 73 64*) 680 469,71 0,65 654 981,00 4 40 72 Wohnungsgenossenschaft Neuschottland, 
e. G. m. b. H. in Danzig.

3. Dresden—Lobtau... 21. VII. 1902 82 40 242 880,00 39,48 66 789,94 — 82 40 DresdenerSpar- undBauverein, e. G. m. b.H.

(20. III. 1906,1
in Dresden.

4. Duisburg ..... 12. II. 1907,
5. VII. 1907 u. i 2 84 35 214 201,13 7,53 18 010,00 1 28 50 Beamtenwohnungsverein zu Duisburg, 

. e. G. m. b. H.30. VI. 1908 J

5. Duisburg—Berek... 28. IV. 1904 u.\
13. IV. 1905/ 1 48 24 105 326,87 7,11 2 130,07 — 78 44 Beamtenwohnungsverein zu Euhrort, 

e. G. m. b. H. in Duisburg-Euhrort.
6. Holtenau ................. r 19. II. u. 1 7 21 57 99 310,11 1,38 88 570,18 3 94 49 Bauverein fur den Kaiser Wilhelm-Kanai,13. V. 1903 / Bezirk Holtenau, e. G. m. b. H.
7. Kiel..... .................... /13.IV. 1904 u.\

I 5. I. 1905 / 11 20 17 593 405,49 5,30 15 495,41 2 51 14 Beamtenwohnungsver. zu Kiel, e. G.m.b.H.

8. Leipzig (Schenefeld). 8. XI. 1904 8 — 891 865,55 11,15 27 505,57 8 — — Bauverein zur Beschaffung preiswerter
Wohnungen in Leipzig, e. G. m. b. H.

9. Metz (Sablon) .... 25. VI. 1908 1 40 42 133 685,85 9,52 — — — — — - —
10. Neuende bei Wilhelms

haven . . ... ..
/29.VI. 1903 u.\
\18. VI. 1904 / 43 98 58 879 907,70 2,00 470 969,46 15 6 99 Bauverein Eustringen, e. G. m. b. H. in 

Neuende.

(22.IV. 1904 u.)
( 15. V. 1908 /

46 63 Evangelische Schulacht Neuende.
11. Pries, Kreis Eckernforde 12 67 31' 135 943,92 1,07 24128^9 3 79 32 Bauverein Friedrichsort, e. G. m. b. H. 

in Friedrichsort..12. Rendsburg (Gemarkung
Rendsburg, Wester- 
riinfeld und Schacht

Spar- und Bauverein fur den KaiserAudorf) ..... 25. V. 1903 9 59 9 39 360,75 0,41 34 906,27 9 59 9
Wilhelm-Kanal,. Bezirk Eendsburg, 
e. G. m. b. H.

Zusammen 210 62,45 4 070 482,53 1,93 |1 403 763,09 55 |64 08
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