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H a u p t s t u d i u m Gestaltungsformen 
bankaufsichtlicher Normen 
Prof . Dr . Bernd R u d o l p h , F r a n k f u r t a . M . 

BankaufsJcht l iche N o r m e n weisen eine V i e l f a l t v o n G e s t a l t u n g s f o r m e n au f . Neue N o r m e n 

resu l t ie ren aus neuen R is i ken , z .B . den Ris iken aus F i n a n z i n n o v a t i o n e n . Die E n t w i c k l u n g 

der Bankenau fs i ch t w i r d aber auch d u r c h d ie europäische u n d i n t e r n a t i o n a l e Bankrechts 

ha rmon is ie rung geprägt . Der Bei t rag g i b t e inen w e r t e n d e n Ü b e r b l i c k über d ie p r inz ip ie l l en 

A l t e r n a t i v e n der F o r m u l i e r u n g bankau fs i ch t l i che r N o r m e n . 

I. P rob lemste l lung 

Die 1989 verabschiedeten E G - R i c h t l i n i e n zur B a n k r e c h t s k o o r d i n i e r u n g ( Z w e i t e Bank

rech ts r i ch t l i n ie v. 15 . 12 . 1 9 8 9 , E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e v. 17. 4 . 1 9 8 9 u n d So lvenz -R ich t l i n ie 

v. 1 8 . 4 . 1989) geben e inen Rech ts rahmen v o r , der von den Ländern der EG in den k o m 

menden Jahren in nat ionales Recht umzusetzen ist. In der Bundes repub l i k Deutsch land 

w i r d beispielsweise eine Nove l le des Kredi twesengesetzes v o r b e r e i t e t . D ie B e k a n n t m a c h u n 

gen des Bundesaufs ichtsamtes für das Kred i twesen (Grundsätze) s ind z .T . berei ts über

a rbe i te t w o r d e n , z .T . s ind sie noch anzupassen. Dabei f o l g t aus d e m K o n z e p t der Mindest 

ha rmon is ie rung bei g le ichzei t iger gegenseit iger A n e r k e n n u n g der na t i ona len Bankgesetze 
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u n d bankau fs i ch ts rech t l i chen V e r o r d n u n g e n , daß der Regu l ie rungs rahmen, den d ie R ich t 

l i n ien vorgeben, auf na t iona le r Ebene zwar verschär f t , n i c h t aber verwässert oder aufge

w e i c h t werden da r f . 

E ine Beur te i lung der neu vorgeschlagenen u n d in das deutsche A u f s i c h t s r e c h t umzuse tzen

d e n V o r s c h r i f t e n m u ß auf e iner ö k o n o m i s c h e n Ana lyse der Bankaufs ich ts rege ln a u f b a u e n . 

In der L i te ra tu r zur pos i t i ven T h e o r i e der Bank regu l i e rung , d ie insbesondere d ie b ü r o k r a t i 

sche E igendynamik sich e n t w i c k e l n d e r Regul ierungssysteme herauszuarbe i ten versucht 

( I n te res t -Group T h e o r i e , Cap tu re T h e o r i e ) , f i n d e t man gegenüber a l len e tab l i e r ten Bank

aufs ich tssys temen V o r b e h a l t e und z.T. überaus skept ische E inschä tzungen , w o b e i d ie 

amer ikan ische Bankenau fs i ch t u n d die K o n s t r u k t i o n der s taa t l i chen Ein lagenvers icherung 

in den USA besonders k r i t i s i e r t w e r d e n . A u c h in Deu tsch land s ind e inzelne V o r s c h r i f t e n 

V o r s c h r i f t e n u n d u n d Ins t rumente der Bankenau fs i ch t w i e beispielsweise d ie E i g e n k a p i t a l n o r m e n Gegen

i n s t r u m e n t e der s tand hef t iger Ause inanderse tzung . So w i r d n i c h t n u r d ie mange lnde theore t i sche Fund ie -

Bankenaufs ich t r u n g der ge l tenden E i g e n k a p i t a l n o r m e n bek lag t , sondern auch au f deren p rob lemat ische 

A n r e i z w i r k u n g h ingewiesen. 

E ine sachgerechte Beur te i l ung bankau fs i ch t l i che r N o r m e n ist besonders schwier ig gewor

d e n , sei tdem einerseits i m Zuge der B a n k r e c h t s h a r m o n i s i e r u n g N o r m e n , d ie fü r andere 

Banksys teme e n t w i c k e l t w u r d e n , in das nat iona le A u f s i c h t s r e c h t Eingang ge funden u n d 

d a m i t quasi d ie innere O r d n u n g des e tab l ie r ten Au fs i ch t s rech ts in Frage gestel l t h a b e n , 

u n d andererseits d u r c h den Z w a n g zur Berücks ich t igung der R is iken aus F i n a n z i n n o v a t i o 

nen bes t immte V o r s c h r i f t e n e inen so hohen Grad an techn ischer K o m p l e x i t ä t e r re ich t 

h a b e n , daß d ie G e s a m t s t r u k t u r u n d Wirkungsweise der R e s t r i k t i o n e n verschleier t w e r d e n . 

Es ist daher n o t w e n d i g , für d ie V i e l f a l t bankau fs i ch t l i che r N o r m e n eine S y s t e m a t i k zu f i n 

d e n und sie d a m i t zugleich einer verg le ichenden Beur te i l ung jenseits ihrer de ta i l l i e r ten 

techn ischen Ausgesta l tung zugängl ich zu machen . Der fo lgende Ü b e r b l i c k über d ie m ö g 

l i chen Ges ta l tungs fo rmen bankau fs i ch t l i che r N o r m e n soll n i c h t e rschöp fend se in , sp r i ch t 

aber w ich t i ge M e r k m a l e a n , d ie z .T . in den verschiedenen Bankau fs ich tssys temen unter 

sch ied l iche Ausprägungen e r fahren haben. 

I I . Regul ierungen zur V e r m e i d u n g eines Versagens v o n B a n k m ä r k t e n 

1 . Staat l iche Regu l ie rung versus Selbst regul ierung 

E ine Reihe von A u t o r e n v e r t r i t t d ie A u f f a s s u n g , daß man bei e iner V e r r i n g e r u n g der 

A k t i v i e r u n g der M a r k t k r ä f t e A u f s i c h t s t ä t i g k e i t d u r c h , ,Selbstregul ierungsprozesse" u n d d ie A k t i v i e r u n g der M a r k t k r ä f t e 

e ine ebenso w i r k s a m e K o n t r o l l e und Sicherhe i t des Bankensys tems, j edoch m i t ger ingeren 

sozia len K o s t e n , er re ichen k ö n n t e . Eine Se lbs t regu l ie rung d u r c h d ie M a r k t k r ä f t e wü rde 

d a n n f u n k t i o n i e r e n , w e n n eine in der E inschätzung der Kap i ta le igner und Gläub iger (bei 

d e n den Bankgeschäf ten i n n e w o h n e n d e n Ris iken) zu n iedr ige E i g e n k a p i t a l q u o t e der Bank 

insgesamt höhere , n i c h t m i n i m a l e Kap i ta l kos ten verursachen w ü r d e . Die Folge w ä r e n höhe

re Eigen- u n d / o d e r F r e m d k a p i t a l k o s t e n , d ie das B a n k m a n a g e m e n t zwingen w ü r d e n , d ie 

Geschäf tsr is iken u n d / o d e r das E igenkapi ta l der Bank en tsprechend anzupassen. 

D ie Mög l i chke i ten einer (selbst-) regul ierenden E i n f l u ß n a h m e au f d ie D ispos i t ionen der Ban

ken du rch ihre Kapi ta le igner und Gläubiger m u ß aber aus verschiedenen G r ü n d e n äußerst 

skept isch eingeschätzt w e r d e n . 

Hindernisse fü r E in großes H indern is für eine m a r k t l i c h e K o n t r o l l e s te l l t erstens d ie Gefahr des Gefange-

m a r k t l i c h e K o n t r o l l e nend i lemmas der Einleger da r , daß näml i ch die Bankgläub iger zwar e inzeln jederze i t ihre 

Einlage abziehen k ö n n e n , daß diese M ö g l i c h k e i t aber (wenn n i c h t neue M i t t e l zu f l ießen) 

der Gesamthei t al ler Bankg läub iger verbaut is t , we i l d ie Bank wegen der v o r g e n o m m e n e n 

F r i s ten - und L i q u i d i t ä t s t r a n s f o r m a t i o n n i c h t so viele l i qu ide M i t t e l vo rha l ten oder aus den 

A k t i v a u n m i t t e l b a r gener ieren kann w ie sie zur vo l ls tänd igen Be f r ied igung al ler Zah lungs

ansprüche b e n ö t i g t . Das zwe i te wesent l i che H indern is für e ine m a r k t l i c h e K o n t r o l l e der 

K r e d i t i n s t i t u t e ist d ie asymmet r i sche I n f o r m a t i o n s v e r t e i l u n g zw ischen der Bank u n d ih ren 

Kap i ta lgebern . B a n k k u n d e n besi tzen nur u n v o l l k o m m e n e , z . T . nur äußerst dü r f t i ge und z u 

fä l l ige I n f o r m a t i o n e n über d ie geschäf tspol i t ische S i t u a t i o n der B a n k . Die fü r d ie K red i t 

i ns t i t u te gel tenden Rechnungslegungs- und Pub l i z i t ä t svo rsch r i f t en s ind zur Ü b e r b r ü c k u n g 

dieses I n f o r m a t i o n s d e f i z i t s (aus vers tänd l ichen Gründen des Konkur renzschu tzes ) nur w e 

nig geeignet. Darüber h inaus ist es gerade das Zie l der Ü b e r n a h m e von I n f o r m a t i o n s - , A n 

reiz- und K o n t r o l l f u n k t i o n e n d u r c h die B a n k , d ie Bankg läub iger von en tsprechenden Eigen

a k t i v i t ä t e n zu en t las ten . 

E ine staat l iche Bankenau fs i ch t w i r d dagegen bei der Ü b e r w a c h u n g der im Bankbere ich au f 

t re tenden Ris iken I n f o r m a t i o n s v o r t e i l e realisieren k ö n n e n . Insbesondere k a n n sie als zen

t ra le In fo rmat ionssammels te l l e d ie I n f o r m a t i o n e n b i l l iger e r w e r b e n als d ie M a r k t t e i l n e h 

mer ; sie kann d ie I n f o r m a t i o n s b e r e i t s t e l l u n g als n i c h t i m W e t t b e w e r b s tehender M a r k t t e i l -
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nehmer neu t ra l b e h a n d e l n , u n d sie k a n n n o t w e n d i g e S a n k t i o n e n w i r k s a m e r b z w . k o s t e n 

günstiger du rchse tzen . Eine s taat l iche A u f s i c h t kann darüber h inaus d ie I n f o r m a t i o n s 

a k t i v i t ä t e n der Einleger subs t i tu ie ren u n d so den Bankeng läub igern e inen kos tengünst igen 

Ausgangspunk t für ihre D ispos i t i onen e r m ö g l i c h e n . Unabhäng ig h ie rvon ist d ie F o r d e r u n g 

durchaus be rech t i g t , d ie M a r k t k o n t r o l l e mög l ichs t i m m e r neben die s taat l iche K o n t r o l l e 

t re ten zu lassen und n i c h t d u r c h eine umfassende s taat l iche K o n t r o l l e d ie M a r k t k r ä f t e ganz 

zu u n t e r m i n i e r e n . 

Frage 1 : Sk izz ieren Sie d ie N o t w e n d i g k e i t u n d d ie Gefahr e iner s taa t l i chen Beau fs i ch t i 

gung der K r e d i t i n s t i t u t e ! 

2 . Prävent ive und p r o t e k t i v e M a ß n a h m e n der Bankenau fs i ch t 

Gelegent l ich w i r d zwischen prävent iven regula tor ischen und schützenden M a ß n a h m e n 

un te rsch ieden , w o b e i d ie prävent iven M a ß n a h m e n (prevent ive b z w . p r u d e n t i a l regu la t ion ) 

das R is ikon iveau der Banken beschränken u n d d a m i t d ie Wahrsche in l i chke i t eines B a n k 

zusammenbruchs v e r m i n d e r n he l fen w o l l e n . Die schützenden M a ß n a h m e n ( p r o t e c t i v e 

regu la t ion) zielen mehr darau f a b , d ie B a n k i n s t i t u t e i m Fal le einer a k t u e l l d r o h e n d e n In 

solvenz zu erha l ten b z w . d ie Einleger vo r mög l i chen Vermögensver lus ten zu schü tzen . 

Prävent ive M a ß n a h m e n A ls Beispiele für prävent ive M a ß n a h m e n lassen sich M indes te igenkap i ta l vo rsch r i f t en a n f ü h 

r e n , d ie sog. L iqu id i t ä t sg rundsä tze , D i ve rs i f i ka t i onsgebo te , d ie R e s t r i k t i o n e n fü r d ie zulässi

gen geschäf t l ichen A k t i v i t ä t e n und die Zulassung z u m Bankgeschäf t . A u c h Rechnungs

legungsvorschr i f ten sowie andere a l lgemeine A u f s i c h t s b e s t i m m u n g e n rechnen zu den prä-

Pro tek t i ve M a ß n a h m e n vent iven M a ß n a h m e n . Z u den p r o t e k t i v e n M a ß n a h m e n zählen insbesondere d ie un te r 

sch ied l ichen F o r m e n der E in lagen(ver )s icherung sowie d ie mög l i chen M a ß n a h m e n der A u f 

s icht i m Falle einer Bank inso lvenz . 

Die Unte rsche idung in prävent ive und p r o t e k t i v e M a ß n a h m e n ist n i ch t ganz t r e n n s c h a r f , 

we i l beide A r t e n der E i n f l u ß n a h m e auf d ie Banken in ihrer W i r k u n g au fe inander a u f b a u e n 

b z w . vone inander abhängen. Beispielsweise ist es auch das Zie l p r o t e k t i v e r M a ß n a h m e n , das 

V e r t r a u e n in das Bankensys tem zu erha l ten b z w . w iede r herzus te l len , so daß d ie Wahr 

sche in l i chke i t eines Runs v e r m i n d e r t w i r d . Andererse i ts ist m i t p r o t e k t i v e n M a ß n a h m e n in 

der Regel d ie Gefahr e rheb l i cher , ,moral h a z a r d " - P r o b l e m e und mögl icher adverser E f f e k t e 

i m H i n b l i c k auf d ie R i s i k o p o l i t i k der Banken v e r b u n d e n . Daraus f o l g t , d a ß der E insatz 

p r o t e k t i v e r I n s t r u m e n t e zugle ich prävent ive M a ß n a h m e n e r f o r d e r l i c h m a c h t Im a l lgemei 

nen s tü tz t sich jede Bankenau fs i ch t daher au f e in ganzes Bündel p r o t e k t i v e r und präven

t iver M a ß n a h m e n , m i t d e m sie die S icherhe i t der Banken und des Bankensys tems zu ver

bessern such t . 

3. D isk re t ionäre und ver t rag l iche I n t e r v e n t i o n e n 

Eine w i c h t i g e Un te rsche idung der p r o t e k t i v e n M a ß n a h m e n z u m Schutz der Banken b z w . 

Disk re t ionäre M a ß n a h m e n der Einleger ist die in d i sk re t i onä re und ins t i tu t iona l i s ie r te ,ve r t ragsmäßige M a ß n a h m e n . Dis

k re t i onä re Maßnahmen w e r d e n im k o n k r e t e n E inze l fa l l in A n b e t r a c h t der bes tehenden Si

t u a t i o n g e t r o f f e n , so daß d ie H i l fes te l lung für d ie I n s t i t u t e , ,n icht ganz s i c h e r " ist. Für d ie 

Bankgläub iger (und das B a n k m a n a g e m e n t ) b le ib t d a m i t ein „ R e s t r i s i k o " , das für d ie E in 

leger e inen A n r e i z e rzeug t , d ie R i s i k o p o s i t i o n der Banken d o c h in gewissem U m f a n g selbst 

zu beobach ten und zu b e w e r t e n . 

D isk re t ionä re p r o t e k t i v e E in legerschutzvors te l lungen sind für viele europä ische Länder 

t y p i s c h , in denen Konsens bes teh t , daß S taa ts in te rven t ionen insbesondere b e i m m ö g l i c h e n 

Fal l ieren eines größeren Ins t i tu ts „ fast s i c h e r " s ind ( t oo -b ig - to - fa i l -Hypo these) In e i n e m 

solchen d i sk re t ionären prävent iven S y s t e m , das sich bislang als ausgesprochen e r fo lg re i ch 

herausgestel l t ha t , w e r d e n d ie Ris iken von Bank inso lvenzen (ex ante) gemeinsam v o n der 

Z e n t r a l b a n k (den Steuerzah lern) u n d den pr iva ten Wi r t scha f t ssub jek ten get ragen. 

Ver t rag l i che In te rven t i onen Ve r t rag l i che In te rven t i onen sehen insbesondere d ie i ns t i t u t i ona l i s ie r ten Sys teme der 

Einlagenvers icherung v o r , w i e sie aus den U S A b e k a n n t s i n d , w i e sie aber auch in v ie len 

europäischen Ländern neuerdings auf f re iw i l l i ge r Basis b z w . als Zwangsvers icherungen 

e inger ich te t w u r d e n . In der Bundesrepub l i k Deu tsch land s ind hier insbesondere d ie au f 

eine Ins t i tu tss icherung abste l lenden Sicherungssysteme des Sparkassen- und des Genossen

schaf tssektors zu n e n n e n . Da in so lchen Sys temen d ie H i l fes te l l ung bei d r o h e n d e r Insolvenz 

ver t rag l ich vere inbar t w o r d e n ist , ergeben sich einersei ts pos i t ive V e r t r a u e n s e f f e k t e für die 

angeschlossenen K r e d i t i n s t i t u t e und für das gesamte B a n k e n s y s t e m , anderersei ts aber z u -

„ m o r a l haza rd " -P rob leme g le ich erheb l iche , ,moral h a z a r d " - P r o b l e m e des Bankenverha l tens , we i l sich das R is ikover 

ha l ten e inzelner Banken d u r c h d ie Zusagen des Sicherungssystems erheb l i ch ändern k a n n . 
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Das A u s m a ß der , ,moral h a z a r d " - P r o b l e m e hängt insbesondere von den speziel len Bed in 

gungen des Sicherungssystems a b , w o b e i eine Beur te i l ung dieser A b h ä n g i g k e i t anhand einer 

V ie lzah l von Ges i ch tspunk ten e r fo lgen k a n n : 

— Deckungsgrad der R i s i k e n : V o l l - b z w . Te i l s i che rung , ind iv idue l le Höchstsätze; 

— A r t der Schadens f inanz ie rung : Umlage- b z w . A n s p a r p r i n z i p ; 

— Sta tus des Sicherungssystems: s taat l iche b z w . pr iva te Lösung; 

— V e r p f l i c h t u n g s c h a r a k t e r des Sicherungssystems: Zwangsvers icherung bzw. f re iw i l l i ge 

T e i l n a h m e ; 

— P r ä m i e n s a t z s t r u k t u r : E inhe i tsprämiensatz (dazu zähl t auch die deposi tenbezogene Prä

mie) b z w . von der R i s i k o p o s i t i o n der Bank abhängige Prämie; 

— a n d e r w e i t i g oder i m Rahmen der Geschäf tsbedingungen den Banken aufer legte Ris iko

beschränkungen (quasi als i m p l i z i t e R i s i k o p r ä m i e n ) . 

Das Sys tem der Ein lagenvers icherung in den Vere in ig ten Staaten steht heute im Kreuz feuer 

der K r i t i k , we i l es erstens (außerhalb der regul ierenden R is ikobegrenzungsnormen) Anre ize 

für d ie Bank b i e t e t , vergleichsweise eher größere Ris iken zu ü b e r n e h m e n , und zwei tens 

k a u m A n r e i z e für d ie Einleger b e i n h a l t e t , d ie Solvenz der B a n k e n , denen sie ihre Einlagen 

a n v e r t r a u e n , lau fend zu b e o b a c h t e n . 

Eine genaue Un te rsuchung der Frage, ob die Sicherungssysteme in der Bundesrepub l ik 

Deu tsch land m i t in der Tendenz ähn l ichen Prob lemen behaf te t s ind b z w . w a r u m Banken

au fs ich t und E in lagens icherungse inr ich tungen in der Bundesrepub l i k das A u f t r e t e n ähn

l icher Prob leme bislang e r fo lg re ich verh indern k o n n t e n , steht bis heute noch aus. Unab

hängig davon scheint der D r u c k der EG-Länder auf eine Umges ta l tung der deutschen 

Ein lagensicherungssysteme insbesondere im H i n b l i c k auf den Deckungsgrad der Ris iken 

u n d den V e r p f l i c h t u n g s c h a r a k t e r des Sicherungssystems z u z u n e h m e n . 

Frage 2 : Geben Sie e inen Ü b e r b l i c k über mög l i che Gesta l tungselemente von Ein lagen

s icherungssystemen ! 

4 . Qua l i t a t i ve u n d q u a n t i t a t i v e N o r m e n 

Eine Beur te i l ung qua l i ta t i ve r und q u a n t i t a t i v e r N o r m e n setzt an deren E i n f l u ß auf die 

bankmäß igen Ris iken a n , d ie zur V e r m e i d u n g eines Marktversagens begrenzt werden so l len . 

Man kann die b a n k a u f s i c h t l i c h re levanten Ris iken einer Bank in Z i e l r i s i k e n , Organisat ions

r is iken u n d Geschäf tsr is iken e in te i l en . 

Z i e l r i s i k e n Z ie l r i s i ken resul t ieren aus der asymmet r i sch ver te i l ten I n f o r m a t i o n über das geschäfts

po l i t i sche V e r h a l t e n einer B a n k . Bekann t l i ch kann es i m Sinne der Bankeigner b z w . auch 

des Bankmanagements se in , Re ich tumsversch iebungen zu Lasten der Gläubiger v o r z u n e h 

m e n , was insbesondere i m m e r dann zu beobachten is t , w e n n sich die Geschäf ts le i tung einer 

Bank e iner r i s ikore icheren Geschäf tspo l i t i k z u w e n d e t . Im Fa l le , daß diese Po l i t i k z u m Er

fo lg f ü h r t , f l ießen d ie Ert räge den ( , residual o w n e r s " der Bank zu ( A k t i o n ä r e , g g f . Manage

m e n t u n d F iskus) . Wenn al lerd ings diese Po l i t i k n i c h t a u f g e h t , d . h . der R is iko fa l l e i n t r i t t , 

müssen d ie Kosten wegen der beschränkten H a f t u n g von den Bankgläub igern (bzw. bei 

Ex is tenz einer s taat l ichen Ein lagenvers icherung von dieser) getragen w e r d e n . Ob eine 

Re ich tumsversch iebung e r fo lg t oder n i c h t , läßt sich von den außenstehenden Gläub igern 

e iner Bank im a l lgemeinen n i c h t b e o b a c h t e n . Es besteht eine asymmet r i sche I n f o r m a t i o n s 

ver te i lung i m H i n b l i c k auf d ie R i s i k o p o s i t i o n der Bank . 

Organ isa t i ons r i s i ken Organ isat ionsr is iken lassen sich zusammenfassend als das „ i nne rbe t r i eb l i che P e n d a n t " der 

gerade beschr iebenen Z ie l r i s i ken charak ter is ie ren. D a d u r c h , daß in der Organisat ion der 

Bank d ie Entsche idungen über das Eingehen r i s i kobeha f te te r Posi t ionen delegiert w e r d e n 

müssen und die Entscheidungst räger d e m Ergebnis ihrer Entsche idungen entsprechend 

b e u r t e i l t w e r d e n , bestehen für d ie Entscheidungst räger u . U . A n r e i z e , R is i kopos i t i onen 

a u f z u b a u e n , die der Beur te i l ung des eigenen Er fo lgs m u t m a ß l i c h f ö r d e r l i c h s i n d , die aber 

m i t d e m Gesamtz ie l der Bank n i c h t unbed ing t k o m p a t i b e l sein müssen. Organisat ionsr is i 

ken resul t ieren aus den I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e n der ex te rnen Kapi ta lgeber und der Geschäfts

le i tung der Bank bezügl ich der Qua l i t ä t smerkma le u n d Entsche idungsa l ternat iven der 

B a n k m i t a r b e i t e r . 

Geschäf ts r i s i ken Geschäf tsr is iken s ind sch l ieß l ich jene R i s i k e n , d ie übl icherweise i m Z e n t r u m der Bet rach

t u n g s t e h e n , w e n n über au fs ich ts rech t l i che N o r m e n d i s k u t i e r t w i r d , w o b e i i m A n s c h l u ß 

an die herausgestel l ten besonderen F u n k t i o n e n der Banken als F inanz in te rmed iä re ins

besondere an die sog. T r a n s f o r m a t i o n s r i s i k e n ( A u s f a l l r i s i k e n , Pre isänderungsr is iken, L i q u i 

d i tä ts r i s i ken) zu denken ist . 

WISU 8-9/91 
599 



B ETRI EBSWIRTSCH AFTSLEH RE Hauptstudium 

N o r m e n zur Wenn man nun d ie mög l i chen N o r m e n zur R is i kobegrenzung in der K r e d i t w i r t s c h a f t in 

Ris i kobegrenzung q u a n t i t a t i v e und qua l i t a t i ve N o r m e n zerlegt u n d als q u a n t i t a t i v e N o r m e n so lche beze ich 

n e t , in denen eine Zah l als q u a n t i t a t i v e r A u s d r u c k des von der Bank ü b e r n o m m e n e n 

Ris ikos (ein gemessenes R is i ko ) m i t e iner anderen Zah l als Q u a n t i f i z i e r u n g eines m a x i m a l 

übernehmbaren Ris ikos (beispielsweise das E igenkap i ta l als R i s i k o d e c k u n g s p o t e n t i a l ) ver

g l ichen u n d gegebenenfal ls i m R a h m e n einer M indes t - oder H ö c h s t r e l a t i o n d u r c h diese 

begrenzt w i r d , so w i r d u n m i t t e l b a r d e u t l i c h , daß sich eine solche N o r m nu r au f d ie Messung 

u n d Begrenzung der Geschäf tsr is iken bez ieh t . Z i e l - u n d Organisat ionsr is iken s ind dagegen 

in al ler Regel gerade n i c h t d u r c h solche q u a n t i t a t i v e n N o r m e n begrenzbar . Ganz i m Gegen

te i l k ö n n e n solche N o r m e n sogar zu zusätz l ichen Z i e l - u n d Organ isa t ionsr is iken f ü h r e n , 

w e n n d ie Entscheidungsträger in der Bank u m die verb l iebenen Sp ie l räume in den au f 

s ich tsbehörd l i chen Deckungsre la t ionen k o n k u r r i e r e n . 

Qua l i ta t i ve N o r m e n s ind b a n k a u f s i c h t l i c h e N o r m e n , d ie den Z i e l b i l d u n g s p r o z e ß , d ie gene

relle Geschä f ts tä t igke i t , d ie A u f b a u - u n d A b l a u f o r g a n i s a t i o n , d ie Revis ion u n d P u b l i z i t ä t 

sowie d ie Prüfung der Bank b e t r e f f e n (z .B. V e r b o t der R e c h t s f o r m des E i n z e l k a u f m a n n s , 

Kred i tun ter lagenrege lung des § 18 K W G , M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n an d ie b a n k i n t e r n e n K o n 

t r o l l m a ß n a h m e n bei Devisengeschäf ten) . In der L i t e r a t u r w i r d d ie M e i n u n g v e r t r e t e n , daß 

wegen des geringeren Ermessensspielraums der Bankenau fs i ch t q u a n t i t a t i v f o r m u l i e r t e 

N o r m e n sowei t w ie mög l i ch qua l i t a t i ven V o r s c h r i f t e n vorzuz iehen seien. 

Die Beur te i lung q u a n t i t a t i v e r u n d qua l i t a t i ve r N o r m e n im L i ch te der o b e n ange füh r ten ge

dank l i chen Zer legung b a n k b e t r i e b l i c h e r Ris iken s tü tz t d ie These, daß qua l i t a t i ve N o r m e n 

in einer dezent ra l o rgan is ier ten Bank eher das r i s i kopo l i t i sche V e r h a l t e n d e r Geschä f ts füh

rung und der nachgeordneten Entscheidungst räger f ö r d e r n als q u a n t i t a t i v e N o r m e n . 

5 . Umfassende und selekt ive q u a n t i t a t i v e N o r m e n 

Z u den q u a n t i t a t i v e n N o r m e n sind insbesondere jene V o r s c h r i f t e n zu r e c h n e n , d ie d ie von 

Geschäf ts r is iken der Bank ü b e r n o m m e n e n Geschäf tsr is iken im H i n b l i c k auf das ha f tende E igenkap i ta l der 

K r e d i t i n s t i t u t e begrenzen. Dazu zählen neben den Grundsä tzen I u n d la i m A n s c h l u ß an 

§ 10 K W G insbesondere die Finanzierungsregel des § 12 K W G sowie d ie G r o ß k r e d i t r e g e l u n 

gen der §§ 13 und 13a. Dabei handel t es sich u m se lekt ive N o r m e n , we i l e in isol ier t gemes

sener geschäf t l icher Risikokomplex (A l lgemeines A u s f a l l - , A n l a g e n - , G r o ß k r e d i t r i s i k o ) i m 

H i n b l i c k auf das ha f tende E igenkap i ta l der Bank beschränk t w i r d , was insbesondere wegen 

der d a m i t ve rbundenen Mehr fachbe legung des h a f t e n d e n E igenkapi ta ls in der L i t e r a t u r w i e 

in der Au fs i ch tsp rax i s k r i t i s ie r t w i r d . Es sind daher Vorsch läge gemach t w o r d e n , d ie 

geschäf tspol i t ischen Ris iken der Banken zu einer e inz igen R is i komeßzah l zu v e r d i c h t e n 

(umfassende R i s i k o b e g r e n z u n g s n o r m ) , d ie d a n n d e m Eigenkapi ta l als R is iko t räger gegen

übergestel l t w e r d e n k a n n . A u f dieser Basis läßt sich das (die Geschäf ts r is iken be t re f fende ) 

, ,Gesamt r i s i ko " der Bank i m H i n b l i c k auf ihr verfügbares R i s i k o d e c k u n g s p o t e n t i a l begren

zen. Abgesehen von mög l i chen Mängeln bei der Ris ikoer fassung und -Verknüpfung, d ie sich 

al lerdings v e r m u t l i c h in ke inem w i e auch i m m e r k o n s t r u i e r t e n N o r m e n s y s t e m ganz ve rme i 

den lassen, und abgesehen von den auch in einer so lchen N o r m i m m e r n u r a p p r o x i m a t i v 

abb i ldbaren Kovar ianzr is iken der E inze ipos i t i onen k a n n d u r c h die V o r g a b e einer umfas

senden R i s i k o n o r m eine we i tgehende L ibera l is ie rung im Entsche idungsbere ich der K r e d i t 

i ns t i t u te m i t e inem v o n der Bank gesteuerten , , E i g e n k a p i t a l v e r b r a u c h " e r re i ch t w e r d e n . 

I m H i n b l i c k auf d ie o b e n angesprochene Zer legung der Ris iken in Z i e l - , Organ isat ions- u n d 

Geschäf tsr is iken drängt sich a l lerd ings die Frage a u f , ob n i c h t umfassende N o r m e n eher als 

selekt ive N o r m e n d ie Z ie l - u n d Organ isa t ionsr is iken vernachlässigen, so daß d e m V o r z u g 

der zusätz l ichen geschäf tspo l i t i schen Fre ihe i t der mög l i che Nachte i l e iner a b n e h m e n d e n 

„ R i s i k o k u l t u r " m i t wachsenden Z i e l - u n d Organisat ionsr is iken gegenübergestel l t w e r d e n 

B e u r t e i l u n g umfassender m u ß . Dieser H inweis d rängt sich bei der Beu r te i l ung umfassender R is ikobegrenzungsnor -

R i s i k o b e g r e n z u n g s n o r m e n men au f , läßt sich aber auch für selekt ive N o r m e n w i e bspw. d ie n e u f o r m u l i e r t e n G r u n d 

sätze I und la spez i f i z ie ren , deren Er fü l lung oder N i c h t e r f ü l l u n g nu r noch über e in a u f w e n 

diges R e c h e n p r o g r a m m nachprü fbar ist. Die „ T e c h n i s i e r u n g " einer B a n k a u f s i c h t s n o r m 

b i rg t d ie Gefahr in s i ch , daß das Gefüh l der V e r a n t w o r t u n g für d ie E i n h a l t u n g der N o r m 

von den e inzelnen Entsche idungst rägern abgezogen w i r d , d ie auch i n n e r b e t r i e b l i c h keine 

, , P l a u s i b i l i t ä t s k o n t r o l l e " von Engagements mehr v o r n e h m e n k ö n n e n , w i e das b s p w . bei der 

e igenkap i ta lbezogenen Begrenzung von Einzelengagements nach § 13 K W G der Fall ist. 

Frage 3 : Verg le ichen Sie d ie W i r k s a m k e i t qua l i t a t i ve r u n d q u a n t i t a t i v e r N o r m e n im H i n 

b l i ck auf ihre F ä h i g k e i t , Z i e l r i s i k e n , Organisat ionsr is iken und Geschäf ts r is iken 

der K r e d i t i n s t i t u t e zu begrenzen! 
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I I I . S t r u k t u r e l e m e n t e der Bankenau fs i ch t 

Die strenge D e d u k t i o n eines o p t i m a l e n Ins t rumentenkas tens der Bankenau fs i ch t aus den 

Zie le d e r B a n k e n a u f s i c h t M o t i v e n u n d Z ie len der Bankenau fs i ch t ist n i c h t m ö g l i c h , we i l jedes I n s t r u m e n t i m H i n 

b l ick auf d ie Ziele (und Nebenzie le) der Bankenaufs ich t diverse V o r - u n d Nachte i le au f 

w e i s t , d ie sich w i e d e r u m gegenseit ig verstärken oder neut ra l is ieren k ö n n e n . Die d i s k u t i e r t e n 

un te rsch ied l i chen Ausprägungen von N o r m e n als prävent ive oder schützende M a ß n a h m e n , 

d isk re t ionäre oder ver t rag l iche E i n g r i f f e , qua l i ta t i ve oder q u a n t i t a t i v e N o r m e n , umfassende 

und selekt ive N o r m e n k ö n n e n aber e in Raster b i l d e n , u m vor l iegende ode r vorgeschlagene 

bankau fs i ch ts rech t l i che B e s t i m m u n g e n im H i n b l i c k auf ihre Fäh igke i t zu b e u r t e i l e n , d ie 

Er re ichung der gesetzten Z ie le zu begünst igen. Das vorgegebene Zie l ist d ie sachgerechte, 

mögl ichst die un te rnehmer ische V e r a n t w o r t u n g erha l tende u n d den W e t t b e w e r b mög l i chs t 

wen ig bee in t räch t igende S icherung b z w . mögl ichst we i tgehende Sichers te l lung der T rans

f o r m a t i o n s f u n k t i o n e n der B a n k e n . 

A l l e k o n k r e t e n b a n k a u f s i c h t l i c h e n Systeme in den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h organis ier ten I n 

dust r iestaaten kennen ähn l iche S t r u k t u r e l e m e n t e der Bankenau fs i ch t : 

— Mark tzu lassungsvoraussetzungen, 

— In fo rma t ionsbescha f fungs - u n d Melde- b z w . A n z e i g e p f l i c h t e n , 

— A n f o r d e r u n g e n an die Geschä f t s füh rung , 

— besondere Rechnungslegungs- u n d Prü fungsvorschr i f t en , 

— Geschäf tsbeschränkungsbest i m m u n g e n , 

— E i g e n k a p i t a l - u n d So lvenzrege ln , 

— F i n a n z i e r u n g s - u n d L i q u i d i t ä t s r e g e l n , 

— V o r s c h r i f t e n über besondere Maßnahmen im Fal le der Insolvenz einer B a n k . 

Die S t i c h w o r t e umre ißen e in ganzes Bündel von M a ß n a h m e n , als deren ,,harter K e r n " 

sich die E igenkap i ta l vo rsch r i f t en herauskr is ta l l is ieren. Eine B e t r a c h t u n g der d i ve rsen , 

ine inander ve r f l och tenen T rans fo rmat ions le i s tungen der K r e d i t i n s t i t u t e als F i n a n z i n t e r 

med iä re , d ie V i e l f a l t der In te rdependenzen der daraus resu l t ierenden Ris iken und die m ö g 

l ichen subs t i t u t i ven W i r k u n g e n von M a r k t k r ä f t e n u n d anderwe i t igen I n s t i t u t i o n e n (z .B. der 

Ein lagensicherung) machen d e u t l i c h , daß Bankenau fs i ch t n i c h t im engen S inn „aus e i n e m 

G u ß " sein k a n n . 
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