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75 M mm\t iör has wniiim m m m  
Arn l>. D e  Minder  1801 ba t  die fiivftl. Jllcnie« 

mitf l  z u r  a l lgemeinen  K e n n t n i s  gebracht, d a ß  
S e i n e  Durchlaucht der  Landesfürs t  die Errich
t u n g  e i n e r  Z in s -  lind Kred i tans ta l t  in V a d u z  
bewil l igt  u n d  dein v o m  L a n d t a g e  b e r a t e n e n  
S t a t u t e n e n t w u r f e  die G e n e h m i g u n g  er te i l t  ha -
be. Die  R e g i e r u n g  h a t  w e i t e r  e r k l ä r t ,  bcift 
mi t  dein gleichen T a g e ,  d. i. m i t  dein 5. De,',. 
1861 „diese Spa rkas se ,  rück,sichtlich welcher a l s  
Landes ins t i tu t  d a s  F ü r s t e n t u m  Liechtenstein 
a l s  solches f ü r  die Sicherhei t  d e r  geschehenen 
E i n l a g e n  einsteht" i n s  Leben t r e t e .  

A m  S a m s t a g ,  den 5. D e z e m b e r  1 MO k a n n  
somit die Spa rkas se  f ü r  d a s  F ü r s t e n t u m  Liech-
tenstein a u f  e in  75 jähr iges  Bestehen zurück-
blicken. E s  dürs te  desha lb  a m  Platze sein, a m  
heut igen T a g e  die E n t w i c k l u n g  dieses I n s t i -
t u t s  w ä h r e n d  d e r  letzten 7K J a h r e  luirz w= 
sannnengefaszt,311 verfolgen. B e r e i t s  im R o -
veniber  1861 w a r  die landschäftliche S p a r k a s s e  
i n s  Leben get re ten .  D i e  fürstliche R e g i e r u n g  
veröffentlichte a in  27. des  gleichen Ifllcnats die 
S t a t u t e n .  Die  Geschichte lehr t  u n s .  wie t r a u -
r i a  die Geld-  u n d  Kredi tverhäl tn isfe  zu A n -
saug und  b i s  i n  die Z w e i t e  Häl f t e  des  l e t z e n  
J a h r h u n d e r t s  i n  unse rem L a n d e  beschaffen 
w a r e n .  D i e  F ranzosenkr i ege  a n  d e r  W e n d e  
des  letzten J a h r h u n d e r t s  h a t t e n  d a s  L a n d  dein 
ökonomischen R u i n  nahe  gebracht. D e r  K a m p f  
gegen R h e i n  u n d  R ü f e  kosteten Ge ld  u n d  i m -
m e r  neue  Opfer ,  Kred i tbedür f t ige  mutzten i m  
Vorarlberg oder  i n  G r a u b ü n d e n  u n t e r  gro-
sten persönlichen Opfern G e l d  au fzunehmen  
suchen, und nicht selten kam e s  vor, das; e in  
Kreditsuchender von Chur b i s  Bregenz sich 
umgesehen hatte, bis er endlich ein Darlehen 
von 100 Gulden auf mehrfaches Unterpfand 
erhalten hatte. Ein Beispiel mag u n s  auch 
sagen, welcher Kreditfreudigkeit d a s  Land 
selbst sich erfreuen konnte. Ungefähr 10 I a h -
re vor dem Zustandekommen einer Hechten-
steinischen Sparkasse sollte d a s  Land für die 
Staatsbedürfnisse einen Kredit von einigen 
Tausend Gulden in der Schweiz aufnehmen. 
Die angebotene Garantie des Landes wurde 
abex nicht für genügend erachtet, um das Dar-
lehensgeschäft zu tätigen, es muhten schließlich 
einige begüterte Inländer  a ls  Bürgen hasten 
Krieg, Mißjahre und Verheerungen durch die 
Elemente hatten den Glauben an  die Kredit-
sicherheit von Land und Privaten untergra-
den. 

Am 5. Dezember 1861 «konnte nun die Re-
gierung die Bewilligung des Landesfürsten 

z u r  K e n n t n i s  br ingen.  Echan  im  J a h r e  I M i  
h a t t e  die landschaftliche S p a r k a s s e  e ine»  Ein--
lagens tand  v a n  15,000 G u l d e n  zu verzeichnen. 
I n  d e r  Si tzung d e s  L a n d t a g e s  v o m  J u l i  1 8 6 4  

w u r d e  111111 ein Sparkassagesetz  beschlossen. 
D i e  b isher igen  S t a t u t e n  erwiesen  sich a l s  u n 
genügend.  E s  ICH/ auch im  S i n n e  des  Ärt .  4 6  

d e r  Verfassung oo.ii J a h r e  1 8 6 2 ,  das; der  Land
t a g  in Uebereinst- i ' lmuny m i t  dem Landes
fürsten al le in üb . ' r  Landesmi t t e l  ver fügen 
konnte .  A u s  den gemachten E r f a h r u n g e n  e r -
sah m a n  auch, dasz die S p a r k a f f a  al lgemein 
zugängl icher  gemacht u n d  m i t  e inem grötze-
r e n  B e t r i e b s k a p i t a l  versehen w e r d e n  müsse. 
E s  sollten auch D a r l e h e n  gegen  Bürgschaft 11. 
F a u s t p f ä n d e r  o h n e  die in  d, f r ühe ren  S t a t u t e n  
festgelegten g r ö ß e r e n  Umstände gegeben w e r -
d e n  können .  I m  w e i t e r e n  w u r d e  de r  S p a r -
Kassa durch d a s  n e u e  Gesetz d a s  Recht zuge-
sprachen, nö t igenfa l l s  Vorschüsse iiin B e t r a g e  
v a n  2 0 0 0  G u l d e n  a u s  de r  Landeskasse  zu be-
ziehen. Kred i t da r l ehen  gegen Bürgschaf t  a b e r  
k o n n t e n  n u r  b i s  z u r  Höhe  v o n  100 G u l d e n  be-
zagen  w e r d e n ,  höhere  B e t r ä g e  mutzten g r u n d -
bücherlich m i t  doppe l t e r  Sicherhei t  belegt  w e r -

i den  können .  E i n  E i n l e g e r  konn te  nicht m e h r  
a l s  1 0 0 0  G u l d e n  a n  E i n l a g e n  i n  die S p a r k a f f a  
geben,  w e i l  die S p a r k a s s a  m i t  d e r  A n l e g u n g  
u n d  K ü n d i g u n g  allzngrotzer E i n l a g e n  i n  B e r -
lcgenhei t  zu k o m m e n  g laub te .  D e r  E in lege r  
e rh ie l t  4 %  Z i n s ,  d e r  Hypothekarschuldner  
mutzte 5 %  zah len .  

I m  Jahre  1875 wurde eine Revision der 
Bestimmungen über die Sparkasse notwendig. 
Bisher war  die Kontrolle über die Berwal-
wng  der Anstalt dem Landesausschusse zuge-
miesen gewesen. Nun wurde hiesiir eine 
Sparkassa-Kommission, bestehend aus dem 
Landesverweser und drei vom Landtage aus 
der wahlfähigen Bevölkerung zu erwählenden 
Mitgliedern, bestimmt. Der Beamte der Lan-
deskassa besorgte nach wie vor die Geschäfte 
der Sparkassa, hatte aber für seine Tätigkeit 
in Zukunft nicht mehr 10 Prozent des sich er-
gebenden Kassaüberschusses, sondern ein jähr-
liches Pauschale von 700 Gulden zurecht. 

I m  Jahre  1890 fand der Landtag im Inter-
esse des volkswirtschaftlichen Gedeihens unse-
rer  Kreditverhältnisse die Einführung passen-
der Erleichterungen für zweckdienlich und er
suchte die Kommission des Landtages, geeig-
nete Vorschläge über Verbesserungen der Sta-
tuten der landschaftlichen Sparkasse einzu-
bringen. I m  Landesgesetzblatt von Nr. 7 des 

J a h r e s  18!11 w i r d  n u n  d a s  neue  Gesetz vervs-
fetitlicht. M i r  f inden d a r i n  verschiedene E r -
ieichteruttgen und  Verbesserungen.  Die  Zill-
sen mutzten nicht, «vie b i sher  vor-,  sondern erst 
i m  nachhinein beglichen werden ,  dem Schuld
n e r  s tand e s  frei, d a s  D a r l e h e n  auch ohne  be
sonderes  Ü b e r e i n k o m m e n  v o r  dem Verfa l l s -
t a g e  i n  T e i l b e t r ä g e n  zurückzuzahlen.  F ü r  G e -
m e i n d e n  u n d  Genossenschaften w u r d e  e ine  bil
l igere Geldbeschaffung vorgesehen, sie konn-
t e n  D a r l e h e n  zu 4 P r o z e n t  e rha l t en ,  mutzten 
a b e r  mindes tens  zwei  v o m  H u n d e r t  a l s  A n -
n u i t ä t  abzahlen .  B e t r ä g e  ü b e r  2000 G u l d e n  
e r fo rde r t en  a b e r  in e i n e m  solchen F a l l e  noch 
d ie  Zus t immung  d e s  Land tages .  W i r  f inden 
w e i t e r  den  K o n t o k o r r e n t - B e r k e h r  v a n  P r i v a 
t e n  mi t  de r  S p a r k a s s a  ermöglicht. E s  zeigte 
sich auch b e r e i t s  i m  J a h r e  1801 die N o t w e n -
digkei t  d e r  Bestel lung e ines  e igenen  Rech-
n u n g s f ü h r e r s  fü r  die Geschäfte d e r  S p a r k a s s e .  

I m  J a h r e  1893 w i r d  de r  Z i n s f u ß  f ü r  Hypo
t h e k a r d a r l e h e n  von 5 a u f  4'A r/o e rmäß ig t .  I n  
d e n  Bes t immungen  dieses Gesetzes ist auch en t -
ha l ten ,  datz G e m e i n d e n  u n d  gemeinnützige 
Genossenschaften gegen die V o r l a g e  verpflich
t ende r  i l rh tmbci t  D a r l e h e n  von  d ? r  S n a r K a f -
sakominission zu d e n  f rüher  a n g e f ü h r t e n  
Grundsätzen e rha l t en  können .  D e r  Kommif -
sionsbe.richt löfzt u n s  auch Einblick i n  Einzel -
jjüiten gewähren .  D i e  S u m m e  d e r  Hypothe-
Kardar lehen  mi r  doppeltein P f ä n d e  w u r d e  zu 
diesem Ze i t punk t e  i m  L a n d e  a u f  2 M i l l i o n e n  
G u l d e n  geschätzt. D i e  landschäftliche S p a r -
Kassa u n d  die Fonde  besaßen i m  J a h r e  1 8 9 3  

r u n d  6 0 0 , 0 0 0  Gulden  Hypo theka rda r l ehen .  E s  
w u r d e  also ein Z i n s a u s f a l l  v o n  3 0 0 0  G u l d e n  
errechnet.  D e r  Refervefond de r  S p a r k a f f a  be-
lief sich a u s  1 0 0 , 0 0 0  G u l d e n .  

Schon 1891 war die Schaffung einer Annui-
tätenabteilung angeregt worden. Dieser Ge-
danke fand nun im Jahre  1898 Verwirkli-
chung. Der Zinssatz wurde auf 4 % %  ermä
ßigt, der jährliche Tilgungssatz mutzte wenig-
stens 3U% betragen. Der Beitritt  zur Annui-
tätenabteilung erforderte also einen Zinssatz 
von mindestens 5 % .  Die Annuitätenabteilung 
stellte entschieden einen großen Fortschritt dar 
und w a r  eine fortschrittliche Einrichtung zur 
Entschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes, 
der bei u n s  wie in andern Kulturländern na-
turgemäß eine steigende Linie auszuweisen 
hatte. Wir finden im Kommissionsberichte An-
sichten entwickelt, die der damaligen Zeit und 
dem sie vertretenden Abgeordnetenkollegium 
alle Ehre machten. Der gleiche Weitblick be-
seelte auch d. Landtag u. die jetzige Sparkassa-
Kommission, als  sie im Jahre  1929 der Annui-

t a t e n a b t e i l n n g  bei d e r  S p a r k a s s a  w i e d e r  d e n  
ihr  gebührenden  R a u m  verschafften. 

D i e  V e r m e h r u n g  d e r  E i n l a g e n  n e r a n l a ß t e  
d e n  L a n d t a g  schon 1904, d e n  Z i n s f u ß  f ü r  d i e  
bei d e r  S p a r k a s s e  gemachten E i n l a g e n ,  soweit  
sie d e n  B e t r a g  v o n  2000 K r o n e n  übers t iegen,  
v o n  4 a u f  3 , 8 %  herabzusetzen. B e r e i t s  i m  
J a h r e  lfJOö mutzte d e r  L a n d t a g  die M a x i m a l -
höhe d e s  Rese rve fonds  d e r  S p a r k a f f a ,  die b i s -
h e r  1 0 %  d e r  E i n l a g e n  auszumachen  ha t t e ,  a u f  
8 P r o z e n t  h e r a b m i n d e r n .  F e r n e r  w u r d e  be-
stimmt, d a ß  die V e r w a l t u n g s a u s l a g e n  f ü r  d i e  
S p a r k a f f a ,  die b i s h e r  v o n  d e r  Landeskassa  ge
t r a g e n  w u r d e n ,  die S p a r k a s s a  n u n m e h r  selber 
zu t r a g e n  habe. W i r  ersehen d a r a u s  e ine  E n t -
ivicklung, die m i t  d e r  n u n m e h r  einsetzenden 
Heimindus t r ie  H a n d  i n  H a n d  d a s  E i n l a g e v e r -
mögen  de r  B e v ö l k e r u n g  wachsen l ieß.  A b e r  
schon 1911 w i r d  d e r  E in l agez ins fuß  w i e d e r  
v o n  3,8 a u f  4 %  e rhöh t  11. f ü r  K a n t o - K o r r e n t -
E i n l a g e n  3 ^  ans t a t t  3 %  vergü te t .  Zugleich 
w u r d e  die Be la s tungsg renze  von  50  a u f  6 0 %  
e rwe i t e r t .  D a b e i  f inden w i r  a b e r  d ie  v o r -
sorgliche B e s t i m m u n g  angewende t ,  d a ß  d i e s  
n u r  in  Be t r ach t  k o m m e  f ü r  B a u o b j e k t e ,  d e r e n  
Schä tzungswer t  14,000 K r o n e n  nicht übe r -
steige. 

W e n n  m i r  n u n  ü b e r  die J a h r e  b i s  1911 e i n e  
k u r z e  B i l a n z  ziehen, e rg ib t  sich fo lgendes  
B i l d :  I m  J a h r e  1863 b e t r u g e n  d i e  E i n l a g e n  
15,000 Gu lden .  I i n  J a h r e  1890 b e t r u g  d a s  
B e r w a l t u n g s v e r m ö g e n  d. S p a r k a s s e  1,355,810 
K r o n e n ,  i m  J a h r e  1900 schon 3,707,546 K r o 
n e n  u n d  E n d e  1911 schon 6,875,528 K r o n e n .  
D e r  Reservefond,  d e m  i m  J a h r e  1889 f ü r  d a s  
L a n d  40,000, i m  J a h r e  1907 w e i t e r  40,000 
K r o n e n  f ü r  d e n  A r m e n f o n d  u n d  1911 20,000 
K r o n e n  f ü r  d e n  I r r e n f ü r s o r g e f o n d  e n t n o m -
m e n  w u r d e n ,  b e t r u g  1890 r u n d  170,000; 1900:  
312,000 u n d  1911 r u n d  539 K r o n e n .  

Eine erfreuliche Entwicklung nahm auch die 
Annuitätenabteilung. 1900 waren erst rund 
144,000, Ende 1911 aber schon 1,172,000 Kro-
nen in  dieser Abteilung angemeldet. Die zu 
4 %  den Gemeinden u. Korporationen hinaus-
gegebenen Annuitätsdarlehen betrugen in die-
fem Jah re  den runden Betrag v. 500,000 Kro-
nen. I m  Jahre  1914 stand das Gesamtvermö-
gen der Sparkassa auf 8 Millionen Kronen, 
während es im Jahre  1918 auf rund 20 M l -
lionen angewachsen war. Davon entfiele^ 
auf private Einleger nahezu 17,000,000, 2 , 5  
Millionen auf öffentliche Fonde und nahezu 
1 Million auf den Reservefond . M c  haben 
also von 1914 bis 1918 a n  Bermögesnzuwachs 
die ungesunde Spanne von 12,000,000 zu ver-
zeichnen. 

Feuilleton 

S i e  Q e s c A u r i s t e c  Q e o c g i .  
Roman von H a r d y  L a n g e n .  

Rita, die in einem sehr einfachen dunklen 
Straßenkleid erschienen ist. entgegen der Mo-
de keinen Bubikopf trägt und vielleicht eben 
darum doppelt eindrucksvoll wirkt durch ihre 
natürliche Schönheit und ihr prachtvolles 
Haar, ist stark befangen. S i e  wird e s  im Ber-
lauf des kurzen Besuches, der rein zeremo-
niellen Charakter trägt, noch mehr. 

Spürt sie doch das mißtrauisch Feindliche, 
das ihr entgegenweht. Kein herzliches Wort 
heißt sie willkommen. Iolanthe reicht Ihr 
nicht einmal die Hand und beteiligt sich mit 
keiner Silbe am Gespräch. Tante Ulrike und 
Margrit sind voll kühler Zurückhaltung, wie  
es ihnen Iolanthe zur Pflicht gemacht hat. 

Auch bedrückt Rita der kostbare Luxus des  
ganzen Hauses. Die großen, prachtvoll mü» 
klierten Zimmer, in denen fast jeder Gegen
stand ein Kunstwerk für sich ist. die wohlge
schulte Dienerschaft, die sich lautlos bewegt, 
die teppichbelegten Treppen mit Marmorgrup-
Pen in den Ecken, die mit Waffen. Bildern und 

einer Fülle echter Teppiche ausgestattete Die-
le, die einem Museum gleicht. 

Noch nie hat sie dergleichen in einem Pri-
vathaus gesehen und nicht geahnt, daß Eichen, 
dors, den sie nur als fleißigen Mann kennt, 
daheim von so fürstlichem Luxus umgeben 
lebt. 

Auch sie soll nun in diesem prächtigen Haus 
wohnen. Wird sie sich je heimisch fühlen ler-
nen. Unter Menschen, die ihr offenbar nur 
Abneigung, wenn nicht Schlimmere» entge
genbringen? 

Eichendorf fühlt mit dem ahnenden Sinn 
wahrer Liebe, was in ihr vorgeht. 

Als man wieder in feinem Auto fitzt — es 
ist Sonntag und er hat vorgeschlagen, nach 
dem Besuch noch eine kleine Spazierfahrt zu 
machen —, faßt er Ritas Hand mit warmem 
Druck. 

„Habe Geduld. Liebste, sie müssen dich erst 
näher kennenlernen. Alles wird sich dann 
besser machen, als du heute denkst. Auch an 
das fremde Haus wirst du dich gewöhnen!" 

Seine warme Art tat ihr wohl — wie im-
mer. Mehr noch, daß er erraten hat. wie 
schwer ihr um» Herz ist. 

Schüchtern erwidert sie den Druck seiner 
Hand. 

„Du bist so unendlich gut." 
„Ich habe dich bloß unendlich lieb. Rita, und 

hege keinen sehnlicheren Wunsch, a ls  daß du 
dich an meiner Seite wohl und zufrieden 
fühlen mögest. Uebrigens kannst du dir in 
Zukunft ja alles ganz nach deinen eigenen 
Wünschen einrichten." 

„Wirklich? Darf ich das?" unterbricht sie 
ihn lebhaft. „ D a n n . . .  ja. dann möchte Ich dir 
gleich eine Bitte vortragen, die mir schon lan-
ge auf dem Herzen liegt. Wirst du sie gewäh-
ren?" 

..Wann ich kann — gewiß. Es  ist deine er
ste Bitte. Bisher hast du immer nur abge-
wehrt — um so glücklicher bin ich. daß du end
lich einmal einen Wunsch aussprichst. Nun, laß 
hören - -  worin besteht er?" 

..Ich möchte, wenn wir verheiratet sind, 
wieder deine Sekretärin werden! Morgens 
mit dir ins Bureau fahren und deine Arbeit 
teilen, resp. dir dabei helfen, wie früher. Darf 
ich?" 

Eichendorf ist zurückgeprallt und sieht sie 
betroffen an. 

„Warum willst du das?" 
„Vor allem, weil ich Beschäftigung brauche! 

An Müßiggang bin ich mich nicht gewöhnt. 
Was sollte ich auch allein daheim anfangen 

den lieben langen Tag, während du im Bu-
reau bist." 

„Nun. dir das Leben mal so recht angenehm 
machen! Dich morgens gründlich ausschlafen, 
ein bißchen nach dem Haushalt sehen, ausfah
ren. Einkaufen. Ausstellungen und Konzerte 
besuchen, lesen — du hast ja bisher noch so 
gut wie nichts von den Annehmlichkeiten des 
Lebens genossen. Ich will, daß du dies jetzt 
nachholst." 

„Und ich sehne mich gar nicht darnach. Habe 
Vergnügungen nie entbehrt, auch würden sie 
mir allein schon gar keine Freude bereiten. 
Dagegen denke ich es mir sehr schön, wenn ich 
wie früher mit dir arbeiten darf. Ich käme 
mir dann wenigstens nicht so ganz unnütz vor. 
Und haben wir denn nicht ausgemacht, einan-
der treue Kameraden und Freunde zu sein?" 

„Ja. das haben wir . . 
„Nun also! Deine Welt ist die Arbeit. D a  

gehöre ich als  Mitarbeiterin doch, dazu!" 
„Seitdem bist du meine Welt geworden. 

Rita!" sagt Eichendorf weich und zieht ihre 
Hand a n  feine Lippen. „Aber sei's drum. bei .  
ne Bitte ist gewährt, schon darum, weil sie 
mich ja über die Maßen glücklich macht! Für 
mich kann e» doch nichts Schönere» geben, a l s  
dich beständig um mich zu haben!" 

» 


