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Vorwort. 

Das vorliegende Buch hat das Ziel, Studierenden der Privatwirt
schaft, Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft sowie gebildeten Kauf
leuten in knapper und iibersichtlicher Form ein geschlossenes Bild der 
systematischen Buchfiihrung zu geben. Es soll in das Wesen und in 
die Technik der systematischen Buchfiihrung einfiihren und dem Stu
dierenden die Erkenntnis vermitteln, daB die mannigfachen Formen, 
in denen die systematische Buchhaltung im praktischen Wirtschafts
leben auf tritt, nur Abwandlungen einer bestimmten Grundform sind 
und aIle Buchungen, die auftreten konnen, nur auf wenige typische 
Buchungsvorgange zuriickzufiihren sind. In der Darstellung der Buch
fiihrungstechnik ist Wert darauf gelegt, nicht diese selbst ledigIich 
darzustellen, sondern vor allem auch die Frage nach dem War u m 
zu beantworten. 

Der Einfachheit halber und um zu groBe Zahlen zu vermeiden, 
verstehen sich die Wertbetrage der Buchungsbeispiele in Goldmark. 
Eine Beriicksichtigung der fortschreitenden Markentwertung erwies sich 
als unzweckmli.Big, da sie fiir die Darstellung selbst bedeutunglos ist. 

Das Buch hat seinen Ursprung in dem haufig geauBerten Wunsche 
meiner zahlreichen Horer und SchUler. Es ist das Ergebnis einer lang
jahrigen Praxis und langjahrigen Unterrichtstatigkeit auf diesem Sonder
gebiete kaufmannischen Wissens. Da sich der eingeschlagene Weg 
nicht nur in hochschulmaBigen Vorlesungen, sondern auch im Unter
richtsbetrieb an den verschiedenen Schulgattungen des kaufmannischen 
Fachschulwesens und mit dem verschiedenartigsten Schiilermaterial 
bewahrt hat, diirfte er auch den Studierenden an den deutschen Uni
versitaten und Handelshochschulen, die sich fiir den Handelslehrer
beruf ausbilden, wertvolle methodische Fingerzeige geben. 

Hamburg, im Juni 1923. 

Max Schau. 
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Erster Abschnitt. 

Die Grnndlage nnd das System. 

1. Die Bilanzgleichung. 
Eine Unternehmung ist eine Erwerbswirtschaft, die sich zum Zweck 

setzt, durch ihren Betrieb ein Vermogen so zu verwerten, daB es einen 
Ertrag (Gewinn, Profit) liefert. Die Verwertung geschieht durch Ab
schlieBen von Vertragen iiber Leistungen und Gegenleistungen, deren 
Wert in Geld bemessen wird. Ein derartig genutztes Vermogen besteht 
aus Sachgiitern, Forderungsrechten auf Geld und Geldeswert und 
sonstigen Rechten, deren Wert sich in Geld bemessen laBt (Firma, 
Patente u. a.). SolI der Zweck der Unternehmung erreicht werden, so 
miissen die meisten Bestandteile dieses Vermogens einen Kreislauf 
durchmachen, sich verwandeln, damit sie am Schlusse dieses Kreis
laufs als Geld oder Geldwerte mit einem Plus wiedererscheinen: es muB 
ein Umsatz stattfinden. 

Als einfachstes Beispiel diene der Karrenhandler auf der St.raBe. 
Dieser kauft sich mit seinem Anfangsvermogen in barem Gelde zu
nachst eine Karre, er legt einen Teil seines Vermogens fest an. Die 
Karre solI nicht umgesetzt werden, sondern nur dem Umsatz oder dem 
Betriebe der Unternehmung dienen. AIle derartigen Vermogensbestand
teile bilden das feste oder Anlagevermogen. 

Fiir den Rest seines baren Geldes kauft der Karrenhandler Waren 
ein und setzt diese um, d. h. er verkauft sie so, daB er mehr Geld 
zuriickerhalt, als er selbst gezahlt hat. Der Kreislauf, den dieser Teil 
seines Vermogens durchmacht, ist ein sehr einfacher, namlich 

Geld -+ Ware -+ Mehr Geld. 

So einfach gestaltet sich freilich dieser Kreislauf des Vermogens nur 
bei den wenigsten Unternehmungen. Bei einer groBeren kaufmannischen 
Unternehmung wiirde er sich vielleicht wie folgt gestalten: 

Geld -+ Ware -+ Forderung -+ Wechselforderung -+ Bankguthaben 
-+ Mehr Geld. 

Die Vermogensteile nun, die an diesem Kreislaufe teilnehmen, dauernd 
ihre GroBe und Zusammensetzung andern, bilden das umlaufende 
oder Betriebsvermogen. 

Schau, Buchftlhl'UlIg. 



2 Die GrundJage und daB System. 

Da nun alle Vermogensbestandteile - sowohl die des Anlage- wie des 
Betriebsvermogens -in der Unternehmung tatig (aktiv) sind, um den 
Betriebserfolg herbeizufiihren, nennt sie die Buchhaltung Aktiva. 

Um den Umsatz und damit den Gewinn zu erhohen, nimmt der Un
ternehmer Kredit in Anspruch. Denn er muB ja auch meist Kredit ge
wahren, und durch diesen Umstand wird sein Umsatz und damit natiir
lich auch sein Gewinn verringert. Kredit nehmen heiBt, von anderen 
Unternehmungen Vermogensbestandteile iibemehmen, sie inder eigenen 
Untemehmung fiir Betriebs- und Umsatzzwecke verwenden und erst 
in der Zukunft aus dem eignen Vermogen zurUckvergiiten. Nimmt 
der Untemehmer Kredit, so hat er Schulden, in der Sprache der Buch
haltung Passiva. Sie sind fremdes Kapital, das in seiner Unter
nehmung arbeitet, und er muB offen oder versteckt fiir diese Kapitals
nutzung Zinsen zahlen, die kleiner sein miissen als sein Untemehmer
gewinn, den er durch die Inanspruchnahme dieses fremden Kapitals 
erzielt. Andernfalls rentiert sie sich nicht. 

Zieht man von den Aktiven die Passiven ab, so bleibt iibrig, was dem 
Untemehmer von den Aktiven eigentiimlich gebOrt, sein Eige n ka pi tal, 
in der Buchhaltung kurzweg Kapital genannt. 

Kapital ist also das Reinvermogen, der Wert der schuldenfreien 
Vermogensbestandteile in einer Geldsumme ausgedriickt, ein Begriff, 
der in den einzelnen Vermogensbestandteilen seine greifbare Form 
findet. Der Untemehmer ermittelt nach dem eben Gesagten sein 
Kapital, indem er den Bestand der Aktiva und ihren Wert feststellt 
und hiervon die Summe seiner Passiven abzieht, indem er Inventur 
macht. 

Setzen wir die Aktiva = A, die Passiva = P, das Kapital = K, so 
ergibt sich die Inventurgleichung A -P = K. Es ist dann aber 
auch A = P + K. Diese Gleichung ist die Bilanzgleich ung. Sie 
wird in der Bilanz der Untemehmung wie folgt zum Ausdruck gebracht: 

Aktiva Bilanz l ). PasBiva u. Kapital 

1. K&Bsenbestand ........... 10000 
2. Bankguthaben ............ 200 000 
3. Besitzwechsel ............ 30 ()()() 
4. Warenbestiinde . . . . . . . . . .. 60000 
5. Forderungen (Debitoren) .. 50 000 
6. Einrichtung (Mobilien) . . .. 10000 
7. Gebiiude \ .. f140oo0 
8. Grundstiicke f (Immoblhen)t 100 ()()() 
---- 600000 

9. Warenschulden 
(Kreditoren) •.. 40 000 

10. Wechsel8llhulden. 10 ()()() 
11. Hypothekenschul-

den ........... 200 000 250 000 
Kapital ............... 350 ()()() 

~-

I) 1-5 = Betriebsvermogen, 6-8 = Anlagevermogen, 9-10 = kurzfriBtige 
Schulden, 11 = langfristige Schulden, fUr die 7 und 8 als Sicherheit dienen. 



Die Bilanzgleichung. 3 

Der Name "Bilanz" kommt vom Lateinischen biIanx = zweischalig. 
Es ist dabei an die zweischalige Apothekerwage gedacht, die sich im 
Gleichgewicht befindet, wenn auf beidenSchalen gleich schwereGewichts
steine (A einerseits, P + K andererseits) liegen. Die graphische Dar
stellung der Verhaltnisse durch die Form des Kontos weist ebenfalls auf 
diese Tatsache hin. 

Die linke Seite der Bilanz und damit der Gleichung bringt zum Aus
druck, wie das auf der rechten Seite festgestellte eigene und fremde 
Kapital in Vermogenswerten angelegt ist. Die ganze Bilanz gibt ein 
BiId davon, welche wirtschaftliche Energie an einem bestimmten Zeit
punkt in einer Unternehmung angesammelt ist, und in welcher Spannung 
sie sich befindet. Sie ist aber nur ein Augenblicksbild dieser Verhaltnisse. 
Wie sich das Filmbild auf der Leinwand mit jeder Kurbeldrehung 
andert, so auch das Bild der Bilanz der Unternehmung mit jedem Ge
schaftsvorfall, der verbucht wird. Dauernd andern sich durch den Be
trieb die Zusammensetzung, der Wert, die GroBe der Aktiva und ihrer 
einzelnen Bestandteile, die GroBe und Zusammensetzung der Passiva 
und die GroBe des Kapitals. Alles flieBt. 

Es ist ohne weiteres einzusehen, daB diese Veranderungen einer 
dauernden Dberwachung und Kontrolle bediirfen, damit sich der Unter
nehmer ein moglichst genaues Bild iiber die derzeitige Lage seiner 
Unternehmung machen kann. Diese Dberwachung und Kontrolle erfolgt 
durch die systematische Buchhaltung. 

Die systematische Buchhaltung hat die Aufgabe, die Veranderungen 
der ursprtinglichen Bilanzgleichung durch den Geschaftsbetrieb auf
zuzeichnen und auf diese Weise die in Zahlen geschriebene Wirtschafts
geschichte der Unternehmung zu sein. Sie ist die dauernd auf dem 
laufenden gehaltene Bilanz. 

Wie an jede Geschichtsschreibung muB auch an die Buchhaltung die 
Anforderung gestellt werden, daB sie wahr und klar ist. Nicht nur soll 
die Schilderung des verbuchten Vorgangs durch die Verbuchung wahr 
sein, sondern die Form der Schilderung soll auch derart erfolgen, 
daB jeder, der die Sprache und Ausdrucksweise der Buchhaltung kennt, 
aus ihr vollige Klarheit tiber die verbuchten Vorgange und die Lage der 
Unternehmung erhalt. 

Die Bilanzgleich ung A = P + K bildet die Grundlage der 
systematischen Buchhaltung und jede Buchung muB, da die 
Buchhaltung ja die dauernd auf dem laufenden gehaltene Bilanz ist, 
so vorgenommen werden, daB das Gleichheitsverhaltnis zwischen A 
einerseits und P + K andrerseits erhalten bleibt. Dies ist das Grund
gesetz der systematischen Buchhaltung. 

Wie schon oben gesagt, sind folgende Moglichkeiten der Veranderung 
vorhanden. 

1* 



4 Die Grundlage und das System. 

Aktiva: Sie konnen sich andern l. in ihrer Zusammensetzung, 2. in 
ihrer GroBe, 3. in ihrem Wert. 

Passiva: Sie konnen sich andern l. in ihrer Zusammensetzung, 2. in 
ihrer GroBe. 

Das Kapital: 1m allgemeinen ist es nur in seiner GroBe veranderlich 
(VergroBerung = Unternehmungszweck), in bestimmten Fallen jedoch 
auch in seiner Zusammensetzung. 

AIle die unzahligen Verbuchungsmoglichkeiten, die bei der Mannig
faltigkeit von Aktiven und Passiven sowie der Verluste und Gewinne 
(GroBenanderung des Kapitals) vorhanden sind, lassen sich auf wenige 
typische Grundbeispiele zuriickfiihren. Es sind: Tauschvorgange, Er
folgsvorgange und, aus beiden zusammengesetzte, gemischte Vorgange. 

a) Tauschvorgange. 
Bei den Tauschvorgangen andert sich die Zusammensetzung der 

Aktiva oder der Passiva oder der Aktiva und Passiva gleichzeitig, aber 
nicht die GroBe des Kapitals. 

1. Beispiel1): Die Zusammensetzung der Aktiva andert sich. 
Einkauf von Waren gegen bar jf~ 1000.

Vorgang: Vermehrung der Aktiva urn 1000 (Waren). 
Verminderung der Aktiva urn 1000 (Geld). 

Gleich ung A + 1000 -1000 = P + K. 
A =P+K. 

2. Beispiel: Die Zusammensetzung del' Passiven andert sich: 
Ein Glaubiger erhalt das Akzept des Unternehmers .1~ 2000. 

Vorgang: Verminderung der Passiva urn 2000 (Warenschuld). 
Vermehrung der Passiva urn 2000 (Wechselschuld). 

Gleich ung: A = [P -1000 + 1000] + K. 
A=P+K. 

3. Beispiel: Die Zusammensetzung der Aktiva und Passi va 
gleichzeitig andert sich. 

Einkauf von Waren auf Kredit J!;(, 2000.-. 
Vorgang: Vermehrung der Aktiva urn 1000 (Waren). 

Vermehrung der Passiva urn 1000 (Warenschuld). 

Gleich ung: A + 2000 = [P + 2000] + K. 

Al = P 1+ K. 

1) Bei allen Beispielen ist vorausgesetzt, daB A Aktiva, P Passiva, K Kapital 
als Bestande vorhanden sind, die durch die Beispiele beeinfluBte Bilanzgleichung 
also A = P + Kist. 



Die Bilanzgleichung. 5 

b) Erfolgsvorgiinge. 

Bei diesen andert sich die GroBe oder der Wert der Aktiva oder die 
GroBe der Passiva, gleichzei tig die GroBe des Kapitals. 

1. Beispiel: GroBe oder Wert der Aktiva andert sich: 
Zahlung von Unkosten bar .;K, 100.-. 

Vorgang: Verminderung der Aktiva urn 100 (Geld). 
Verminderung des Kapitals urn 100. 

Gleich ung: A -100 = P + [K -100]. 
Al = P + K I • 

2. Beispiel: Die G roB e d e r Pas s i v e nan d e r t sic h : 
Ein Glaubiger gewahrt einen NachlaB .;K, 200.-. 

Vorgang: Verminderung der Passiva urn 200 (Warenschuld). 
Vermehrung des Kapitals urn 200. 

Gleich ung: A = [P -200] + [K + 200] . 
A = PI + K I • 

e) Gemisehte Vorgiinge. 

Diese setzen sich aus Tausch- und Erfolgsvorgangen zusanllnen 
und treten regelmaBig auf, wenn ein Aktivum zu einem anderen Werte 
ausgeht, als es eingegangen ist. Es andert sich also die Zusammen
setzung und die GroBe der Aktiva gleichzeitig, damit aber auch die 
GroBe des Kapitals. Diese Vorgange sind fiir die meisten Unternehmun
gen die wichtigsten, wei! sie den Austausch der Umsatzgiiter bedeuten, 
durch den der beabsichtigte Gewinn erzielt wird. 

1. Beispiel: Verkauf von Waren im Einkaufswerte 1000 
fiir 1200 bar. 

Vorgang: Verminderung der Aktiva urn 1000 (Waren). 
Vermehrung der Aktiva urn 1200 (Geld). 
Vermehrung des Kapitals urn 200. 

Gleichung: A -1000 + 1200 = P + [K + 200]. 
Al = P + KI . 

2. Beispiel: Diskontierung eines Wechsels .;K, 1000.- fiir 
.;K, 980.- bar. 

Vorgang: Verminderung der Aktiva urn 1000 (Besitzwechsel). 
Vcrmehrung der Aktiva urn 980 (Geld). 
Verminderung des Kapitals urn 20. 

Gleichung: A -1000 + 980 = P + [K -20]. 
A) =P+K,. 



6 Die Grundlage und das System. 

Andere Moglichkeiten gibt es nicht. Jeder Betriebsvorgang, der ver· 
bucht werden muB, kann nur gemaB einem der angefuhrten Beispiele 
verbucht werden. Die Frage der Buchhaltung ist regelmaBig eine Frage 
des Plus oder Minus fiir Aktiva, Passiva oder Kapital. Der Gedanken· 
gang bei der Verbuchung eines Betriebsvorfalls muB sich stets in der 
oben dargestellten Richtung bewegen: 1. Feststellung, womit man es 
zu tun hat, ob mit einem Aktivum, einem Passivum oder dem Kapital. 
2. Ob sich diese vermehren oder vermindern. Durch die Buchung selbst 
ist immer dafur zu sorgen, daB die Gleichung A = P + K erhalten bleibt. 

2. Die Entwicldung des Kontensystems. 

Zur Darstellung der Gleichung A = P + K und zur Verrechnung 
der einzelnen oder ihrer Gleichartigkeit nach zusammengefaBten Aktiva 
und Passiva, sowie zur Verrechnung des Kapitals und der nach ihrer 
Gleichartigkeit zusammengefaBten Erfolgsvorgange bedient sich die 
Buchfiihrung einer besonderen Form, des Kontos, gemaB dem fo1-
genden Schema: 

Soll Raben 

Jedes Konto besteht aus einer linken, der "SoIl"· oder "Debet"· 
Seite, und einer rechten, der "Haben"· oder "Kredit"·Seite. Die eine 
der beiden Kontenseiten verrechnet den Bestand und die ihrer zeit· 
lichen Reihenfolge nach eingetragenen Bestands· oder Wertvermeh· 
rungen des Rechnungsgegenstandes, die andere dessen Bestands· oder 
Wertverminderungen. Wenn die Eintragungen auf der Sollseite 
eines Kontos Vermehrung des Bestandes oder des Wertes des Rechnungs. 
gegenstandes (+) bedeuten, so mussen die Eintragungen auf der 
Habenseite des gleichen Kontos fiir den Rechnungsgegenstand eine 
Bestands· oder Wertverminderung (-) darstellen und umgekehrt. 

Die Gesamtheit der in der Buchfiihrung einer Unternehmung an· 
gewandten Konten bildet das Kontensystem. Die Gesamtheit 
der Eintragungen in den Konten einee Kontensystems muB 
immer die Gleichung A = P + K ergeben. 

Die Grundlage und der Ausgangspunkt fiir die Buchfiihrung einer 
Unternehmung bildet die Feststellung der Aktiva, der Passiva und des 
Kapitals an dem Zeitpunkte, von dem die Buchfiihrung ihren Ausgang 
nehmen solI. 

Diese Feststellung vorzunehmen, ist die Aufgabe des Inventars, 
eines geordneten Verzeichnisses der Aktiva und der Passiva, deren Menge, 
Wert und GroBe durch die Inventur (Inventuraufnahme) ermittelt 



Die Entwicklung des Kontensystems. 7 

wird. Die GroBe des Kapitals wird in dem Inventar als Unterschied 
zwischen Aktiva und Passiva festgestellt (K = A - Pl. 

Die erste kontenmaBige Darstellung del' auf den Inventurergebnissen 
beruhenden Gleichung A = P + K erfolgt im Bilanzkonto bzw. in 
del' sogenannten Eroffnungsbilanz1 ). 

SoIl Bilanzkonto. Haben 

t P+K 

Das Bilanzkonto geniigt zur Darstellung del' Gleichung an einem 
bestimmten Tage und gibt gewissermaBen ein Augenblicksbild del' wirt
schaftlichen Zustande der Unternehmung. Die Aufgabe der Buchfiihrung 
ist aber weiter gestellt. Sie soIl die Veranderungen, die Aktiva, Passiva 
und Kapital dem Bestande und dem Werte nach durch den Betrieb del' 
Unternehmung erfahren, ihrer zeitlichen Reihenfolge nach zahlenmaBig 
und geordnet darstelIen, ein getreuer Geschichtsschreiber del' Wirtschafts
geschichte einer Unternehmung sein. 

Fiir diesen Zweck reicht das Bilanzkonto nicht aus. Es muB vielmehr 
fiir die laufende Buchfiihrung in Einzelkonten fiir Aktiva, Passiva und 
Kapital zerlegt werden, d. h., fiir die einzelnen Aktiven, Passiven odeI' 
Gruppen gleichartiger Aktiven und Passiven und fiir das Kapital miissen 
gesonderte kontenmaBige Rechnungen gefiihrt werden. 

Wie bereits oben dargelegt wurde, haben die Eintragungen auf den 
beiden Seiten ein und desselben Kontos entgegengesetzte mathematische 
Bedeutung fiir die GroBe odeI' den Wert des Konten-Rechnungsgegen
standes. Das Bilanzkonto stellt die Gleichung A = P + K dar, Rech
nungsgegenstand des Bilanzkontos sind also die Aktiva einerseits, die 
Passiva und das Kapital andererseits. Da die Sollseite die Bedeutung 
,,+" fiir die Aktiva, in gleicher Weise die Habenseite die Bedeutung 
,,+" fUr Passiva und Kapital hat, so muB die Eintragung von Aktiven 
auf del' Habenseite des Bilanzkontos unbedingt eine Verminderung del' 

SoIl + Bilanzkon to. 

+A 
-P 
-K 

4= 
I 
I 

A + (-P-K) = 

Haben + 

+P+K 
-A 

P+K-A 
oder 0 0, 

da -P-K=-A und -A=-P-K. 

1) Niiheres tiber den Unterschied der Begriffe "Bilanz" und "Bilanzkonto" in 
einem spiiteren Bande, der tiber Bilanzen handelt. 



8 Die Grundlage und das System. 

Aktiven bedeuten, ebenso die Eintragung von Passiven und Kapital 
auf der SoIlseite des Bilanzkontos eine Verminderung der Passiva bzw. 
des Kapitals. Die Habenseite des Bilanzkontos hat also die Bedeutung 
von ,,-" fur die Aktiva, die SoIlseite dieses Kontos die Bedeutung ,,-" 
fur Passiva und Kapital. 

Wird das Bilanzkonto in Konten fur Aktiva, Passiva und Kapital 
zerlegt, so bleibt die mathematische Bedeutung dcr Kontenseiten in den 
neuen Konten die gleiche wie im Bilanzkonto. 

SolI + Aktivakonten. Haben-

A 

So11- Passivakonten. Haben + 
P 

~oIl- Kapitalkonten. Haben + 
K 

A P+K 

Es bedeutet also bei den Konten fur Aktiva 
Eintragung auf der Sollseite Vermehrung (+), 
Eintragung auf der Habenseite Verminderung (-) 

der auf diesen Konten verrechneten Aktiva, 

bei den Konten fur Passiva 
Eintragung auf der SoIlseite Verminderung (-), 
Eintragung auf der Habenseite Vermehrung (+) 

der auf diesen Konten verrechneten Passiven, 

bei den Konten fur das Kapital 
Eintragung auf der Sollseite Verminderung (-), 
Eintragung auf der Habenseite Vermehrung (+) 

des auf ihnen verrechneten KapitaIs. 

Das gesamte Kontensystem der systematischen BuchfUhrung soIl 
nur einmal die Gleichung A = P + K enthalten. Daher darf sie, wenn 
sie in dem Bilanzkonto eingetragen ist, nicht in den Einzelkonten stehen, 
wenn sie in den Einzelkonten eingetragen ist, nicht mehr im Bilanz
konto enthalten sein. Die Eroffnung der Einzelkonten fUr Aktiva, 
Passiva und Kapital muG daher folgendcrmaGen geschehen1): 

1) Zu beachten ist, daB bei jeder Buchung die Gesamtheit der Eintragungen 
im Kontensystem immer die Gleichung A = P + K ergibt. 



Bestand-, Erfolgs- und gemischte Konten. 

Aktiva- Bilanz- Pa~~jva· KapitaI-
Vorgang konten konto konten konten laeichung 

+ - ± I =F - + - + 

Bilanzgleichung ............. A iP +K [A=P+K) 

Eroffnung der Aktivakonten. A I A 
A+[A-A=P+K) 

Eroffnung der Passivllkonten P P A+[O= -P+P+K)+P 

Eroffnung der Kapitalkonten K K A+[O=O-K+K]+P+K 

Abschlull des Bilanzkontos .. A+P-Klp+K-A A+[O=O+O)+P+K 
A=P+K 

0 Die (J umfaOt den Inhult 
i I I des Bilanzkontos. 

Die neu eraffneten Konten fUr Aktiva, Passiva und Kapital bringen 
nunmehr die Gleichung A = P + K zur Darstellung, das Bilanzkonto 
istabgeschlossen, d. h. sein StandistgleichO. Ein Konto abschlieBen 
heiBt, den Nullzustand auf ihm herbeifiihren, es zum Bilan
zieren, in das Gleichgewicht bringen oder ausgleichen. Jedes Konto 
wird ausgeglichen, wenn der Unterschied zwischen der Summe der SoIl
posten und der Summe der Habenposten, der Saldo, auf der schwachc
ren Kontenseite eingesetzt wird. 

Auf den neu eraffneten Konten werden nun die Betriebsvorgange 
verbucht, die die Gleichung A = P + K beeinflussen. Nach Ablauf 
cines Betriebsabschnittses wird die Gleichung wiederum zur besseren 
Ubersicht im Bilanzkonto dargestellt. Dies hat zur notwendigen Folge, 
daB sie dann nicht mehr in den Einzelkonten enthalten sein kann, die 
vielmehr abgeschlossen, d. h. auf den Nullzustand gebracht werden 
miissen. Dies mage das Beispiel auf S. 10 zeigen: 

3. Bestand-, Erfolgs- und gemischte Konten. 

Entsprechend der Einteilung der Betriebsvorgange, die der buch
halterischen Verrechnung unterworfen sind, in Tausch-, Erfolgs- und 
gemischte Vorgange, werden auch die Konten in drei Gruppen, namlich 
in Bestand-, Erfolgs- und gemischte Konten, eingeteilt. 

Bestandkonten sind aIle iiber Aktiva und Passiva gefiihrte Kon
ten, sofern ihr Saldo, d. h. der durch Subtrahieren der Summen der SoIl
und Habenposten voneinander errechnete Bestand, mit dem durch 
die Aufstellung des Inventars festgestellten wirklichen Bestande des 
Rechnungsgegenstandes iibereinsti mmt. 

Die Bestandkon ten werden daher a bgesc hlossen, d. h. 
auf den Nullzustand oder zum Bilanzieren gcbracht, wen n de r In
venturbestand auf der Minusseite des abzuschlieBenden 
Kontos und gleichzcitig auf der entsprechcnden Plus
seite des Bilanzkontos eingesetzt wird. 
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Bedeutet J1 den Inventarbestand des Rechnungsgegenstandes zu 
Beginn eines Betriebsabschnittes, Ja den Inventarbestand bei dem Ab
schluB dieses Betriebsabschnittes, E die Vermehrungen, A die Verminde
rungen des Rechnungsgegenstandes wahrend des Betriebsabschnittes, 
so ergeben sich folgende Schemata fiir Bestandkonten unter der Voraus
aussetzung, daB J 2 gleich dem Saldo J 1 + E -A ist: 

Soll + Aktivum. Haben-

~ 
A 

Jt!E 

J 2 

(A + J t ) = 0 

8011- PaBsivum. Haben + 

A J 1 

J 2 E 
-( A + J 2 ) +J] +E= 0 

oder, an einem Zahlenbeispiel gezeigt: 

SoIl (+) KaBsenkonto. Haben (-) 

AUBgange .............. 110000.-
Saldo = Inventurbestand 

(Inhalt der Kasse) naoh 
Bilanzkonto ......... " ~o 000.-

130000.-

AnfangBbestand ......... 10 000.-
Eingange . . . . . . . . . . . . . .. 120000.-

---------~ 130000.-

SoIl (-) Kreditorenkonto. Haben (+) 

Bezahlte WareDBohulden ..• 170000.
Saldo = Inventurbestand 

(Summe der einzelnen 
Sohulden beiA, B,CUBW.) 
naoh Bilanzkonto ...... 30000.-

Anfangs -Warensohulden. .. 40 000.
Neu eingegangene Waren-

sohulden .............. 160000.-

~~ 
200000.- 200000.-

Eine besondere Stellung im Kontensystem nimmt das K a pit aI
kon to ein. Auch das Kapitalkonto wird abgeschlossen, wenn auf del' 
Minusseite dieses Kontos der Saldo eingesetzt wird. Auch im Kapital
konto ist der Saldo, also der errechnete Bestand dem wir klichen 
Bestande gleich, der durch Aufnahme des Inventars festgestellt wird 
(A-P). 

Obwohl nun das Kapitalkonto die gleichen Eigentiimlichkeiten zeigt 
wie die Bestandkonten, so hat es doch fiir den Unternehmer und damit 
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auch fur die Buchfuhrung eine wesentlich andere Bedeutung 'als diese. 
Denn die Bestandsveranderung des Kapitals zeigt den Erfolg der 
Unternehmung an, den herbeizufiihren ja der Zweck der Unternehmung 
ist, und dessen Feststellung eine der wichtigsten Aufgaben der Buch
fiihrung darstellt. 

Das Kapitalkonto ist daher das Erfolgskonto, das den Gesamt
erfolg der Unternehmung zur Darstellung bringt. Die Berechnung des 
Gesamterfolges allein kann jedoch dem Unternehmer nicht genugen. 
Der Gesamterfolg ist die Summe zahlreicher Einzelerfolge und Einzel
miBerfolge wahrend eines Betriebsabschnittes. Fur den Unternehmer 
handelt es sich also in erster Linie auch noch darum, festzustellen, durch 
welche Betriebsvorgange Erfolge (Gewinne) oder MiBerfolge (Verluste) 
wahrend eines Betriebsabschnittes herbeigefuhrt wurden, damit er die 
verlustbringenden Betriebsvorgange in Zukunft vermeiden oder we
nigstens nach MogIichkeit verringern, aIle gewinnbringenden Betriebs
vorgange kunftig jedoch nach MogIichkeit fordern und herbeifiihren 
kann. 

Diese Feststellungen konnen nun zwar aus dem Kapitalkonto selbst 
vorgenommen werden, doch ist damit muhsame und zeitraubende 
Arbeit verbunden, ganz abgesehen davon, daB durch die Verbuchung 
vieler Einzelerfolge auf dem Kapitalkonto dieses selbst an DbersichtIich
keit verIiert. Aus diesem Grunde werden die verschiedenen Verluste 
und Gewinne nach ihren Ursachen gruppiert und fur die Verrechnung 
der nach diesen Gruppen gesonderten Verluste und Gewinne besondere 
Konten, die Erfolgskonten, eingerichtet, deren Anwendung in erster 
Linie den Vorteil einer guten Dbersicht uber die Betriebsverluste und 
-gewinne bietet. 

Da die Erfolgskonten uber die Vermehrung oder Verminderung des 
Kapitals Rechnung fuhren, also Teile des Kapitalkontos sind, der Rech
nungsgegenstand dieser Konten demnach das Kapital der Unternehmung 
ist, so haben die SoIl- und Habenseiten dieser Konten die gleiche ma
thematische Bedeutung mit Rucksicht auf den Kapitalbestand und dessen 
Vermehrungen und Verminderungen wie die entsprechenden Seiten des 
Kapitalkontos selbst. 

Eine Eintragung auf der Sollseite cines Erfolgskontos 
bedeutet also Kapitalverminderung (-), eine Eintragung 
auf der Habenseite eines Erfolgskontos Kapitalvermeh
rung (+)1). 

Beispiel: Das Anfangskapital einer Unternehmung sei K, die wahrend 
eines Betriebsabschnittes entstandenen Verluste und Gewinne seien 

1) Jede Eintragung in einem Erfolgskonto ist also zu lesen: das Kapital ver
mehrt bzw. vermindert sich in dem Erfolgskonto! 
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folgende: Zinsengewinn = z, Verluste durch Reisekosten = r, Ver
luste durch allgemeine Betriebsunkosten = s, so ergeben sich nach
stehende Darstellungen: 

1. Verrechnung der Betriebserfolge nur 1m Kapitalkonto. 

8011- Kapitalkonto. Raben + 

r I Anfangskapital ................ K 
s Zinsenge~ne. . . . . . . . . . . . . . . .. z 

Reisekostenverluste ............. . 
Allgemeine Betriebsunkosten .... . 

2. Verrechnung der Betriebserfolge auf Erfolgskonten. 

8011- Kapitalkonto. Raben + 
I Anfangskapital K 

8011- Zinsenkonto. Raben + 

I Zinsengewinne................. z 

8011- Reise kon to. Raben + 

Reisekostenverluste. . . . . . . . . . . . .. r I 
8011- Unkostenkonto. Raben + 

Allgemeine Betriebsunkosten ..... s I 
Soll nach Ablauf eines Betriebsabschnittes die Bilanz aufgestellt 

werden, so werden die Erfolgskonten abgeschlossen, indem ihre Saldi 
auf ein Sammelkonto iibertragen werden, das den Namen Verlust
und Gewinnkonto fiihrt. Dieses Konto gewahrt nach AbschluB der 
Erfolgskonten eine geordnete trbersicht iiber die verschiedenen Arten 
von Verlusten und Gewinnen wahrend des Betriebsabschnittes, sein 
Saldo zeigt den Gesamterfolg dieses Betriebsabschnittes an und wird 
auf das Kapitalkonto iibertragen. Hierdurch wird das Verlust- und 
Gewinnkonto abgeschlossen, und der im Laufe eines Betriebsabschnittes 
erzielte Erfolg in ei ne m Posten im Kapitalkonto ersichtlich gemaeht 
(s. S. 14 bis 17). 

Beispiel: Vor dem KontenabschluB sei der Stand der Aktivakonten 
AI' der Passivakonten PI> des Kapitalkontos K (Anfangskapital). Das 
Zinsenkonto weist einen Zinsengewinn z, das Reisekonto einen Reise
kostenverlust r, das Unkostenkonto einen Verlust durch allgemeine Be
triebsunkosten s aus. 
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Wahrend des Betriebsabschnittes weist das Kapitalkonto nur das 
Anfangskapital aus, gegebenenfaUs auch dessen Vermehrungen und 
Verminderungen durch Umstande, die nicht mit dem Betrie b der 
Unternehmung zusammenhangen (Privatverbrauch des Unternehmers, 
Erbschaft u. a. m.). Werden Erfolgskonten benutzt, so ist der Saldo 
des Kapitalkontos erst dann dem Inventurbestande gleich, wenn der 
Gesamterfolg durch tJbertragen yom Verlust- und Gewinnkonto im Kapi
talkonto eingesetzt ist. Wenn Erfolgskonten gefiihrt werden, ist also das 
Kapitalkonto kein Bestandkonto. 

Diese Eigentiimlichkeit, daB der durch die Berechnung im Konto 
als Saldo ermittelte Bestand nicht ohne weiteres mit dem Inventur
bestand iibereinstimmt, hat das Kapitalkonto - vorausgesetzt, daB 
Erfolgskonten gefiihrt werden - mit den gemischten Konten 
gemein. 

Jeder gemischte Vorgang laBt sich im allgemeinen in einen 
Tauschvorgang und einen Erfolgsvorgang zerlegen. Er kann so
mit auf zwei Bestandkonten und einem Erfolgskonto zur Verrech
nung kommen. 

Eine Ausnahme bildet die Verrechnung solcher gemischter Vor
gange, bei denen sich die GroBe des Erfolges aus irgendeinem Grunde 
nicht sofort feststellen laBt. In diesem Falle muB der gemischte Vorgang 
auf zwei Bestandkonten verrechnet werden, und zwar in gleicher Weise, 
als handele es sich urn einen einfachen Tauschvorgang. Das Bestand
konto, in dem der Austauschwert des ausgehenden Gutes ein anderer 
ist, als dessen Eintausch- bzw. Selbstkostenwert, wird auf diese 
Weise ein gemischtes oder Bestanderfolgskonto und fiihrt 
nicht nur iiber einen Bestand, sondern auch iiber einen Erfolg
Rechnung. Der Saldo eines gemischten Kontos stellt weder den Be
stand noch den Erfolg dar. Er ist die Sum me von Bestand und Er
folg, wenn der Austauschwert der ausgehenden Giiter kleiner war 
als deren Eintausch- bzw. Selbstkostenwert (Verlust), die Differenz 
zwischen Bestand und Erfolg, wenn der Austauschwert der aus
gehenden Giiter groBer war, als deren Eintausch- bzw. Selbstkosten
wert (Gewinn). 

Es sei J 1 der Anfangsbestand, E die Bestandsvermehrungen, A die 
Bestandsverminderungen, J a der Endbestand innerhalb eines Betriebs
zeitraumes, So ist bei den Bestandkonten J 1 + E -A = J 2 oder der 
Saldo gleich dem durch die Inventuraufnahme ermittelten wirklichen 
Bestand. 

Bei den gemischten Konten besteht diese tJbereinstimmung zwischen 
dem Saldo und dem wirklichen Bestande nicht. 1st der Erfolg der in 
einem gemischten Konto verrechneten Betriebsvorgange ein Gewinn g, 
so ist J 1 + E -A kleiner als J 2 , und zwar urn g. Es ist also J 1 + E-A 
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= J 2 - g. Der Saldo enthalt die beiden unbekannten GroBen J 2 und g . 
Die Gleichung laBt sich daher nur auf16sen, wenn eine der heiden 
Unbekannten sich auf irgendeine Weise ermitteln laBt. Dies ist fiir J2 

durch Aufnahme des Inventurbestandes moglich. Ist die GroBe von Ja 
festgestellt, so ergibt sich 

g = A + J 2 -(E + J 1), 

es ist aber auch 

J 1 + E + g = A + J 2 , 

J 1 + E + g - (A + J 2) = 0, 

oder kontenmaBig dargestellt: 

SolI + Gem i s c h t e s K 0 n t o. Haben -

J 1 + E + g 

Ist der Erfolg der in einem gemischten Konto verrechneten Betriebs
vorgiinge ein Verlust v, so ist J 1 + E -A groBer als J 2 , und zwar 
um v. Es ist also 

Ist die GroBe von J 2 durch Aufnahme des Inventarbestandes fest
gestellt, so ist 

also 

daher 

J 1 + E - (A + J 2 + v) = 0, 

oder kontenmiifiig dargestellt: 

Soli + Gemisch t es Kon t o. Haben -

-- (A + J a + v) = O. 

2* 
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An praktischen Beispielen gezeigt: 

SolI Warenko n to. Raben 

Anfangsbestande ........... . 
Wareneinkaufe ............ . 
Einkaufs- und Verkaufskosten 
2. Neuer Saldo (Gewinn nach 
~lust- und Gewinnkonto 1) 

20000 
160000 
20000 

30000 
230000 

Verkaufe . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180000 
1. Inventurbestand naeh Bi

lanzkonto . . . . . . . . . . . . . .. 50000 -----------230000 

SoU B es it z wee hselko n to. Raben 

Anfangsbestande ........... . 
Tratten u. Rimesseneingange . /-

10000 
140000 

150000 

1) erreehneter Bestand . .. 20 000 
wirklieher Bestand .... 50 000 
foIglieh Gewinn . . . . . .. 30 000 

Rimessen und diskont. Weehsel 138800 
1. Inventurbestand naeh Bilanz-

konto .................... 11 000 
2. Neuer Saldo (Verlust naeh 

Verlust- u. Gewinnkonto2). • • 200 

2) erreehneter Bestand . .. 11 200 
wirklieher Bestand . . .. 11 000 
foIglieh Verlust . . . . . . . 200 

Die gemischten Konten werden abgeschlossen, indem 
man zunachst das in ihnen enthaltene Bestandkonto ab
schlieBt, d. h. den Invcntarbestand auf der Minusseite des 
Kontos und gleichzeitig im BiIanzkonto einsetzt, sodann 
das in ih nen en thaI tene ErfoIgsko n to in der Weise a bschIieBt, 
daB man den nunmehrigen Saldo auf der nun sehwacheren 
Seite des gemischten Kontos und gleichzeitig im Verlust
und Gewinnkonto einsetzt. 

LaBt sich der VerIust oder Gewinn bei einem gemischten Vorgang 
sofort feststeIIen, wie das beispielsweise beim Diskontieren von Wechseln 
der Fall ist, so verbucht man den Tauschvorgang auf einem Bestandkonto, 
indem man das Aktivum zum vollen Werte ausgehen laBt, und den Er
folgsvorgang auf einem Erfolgskonto; 

SoU B e sit z wee h s elk 0 n t o. Raben 

Anfangsbestande ............ 10000 
Tratten u. Rimesseneingange . 140000 

Rimessen u. diskont. Wechsel . 139000 
1. Inventurbestandnaeh Bilanz-

konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 000 
150000 
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Soil Di skon tk on to. Raben 

Diskontverlust .................. 200 2. Saldo nach Verlust- und Gewinn-
konto ....................... 200 

Je weniger gemischte Konten in einer Buchhaltung vorhanden sind, 
des to iibersichtlicher wird sie. Denn dann ist der Saldo der iiber die 
Aktiva gefiihrten Konten gleich den wirklichen Bestanden - wenn aueh 
haufig kleine und belanglose Unterschiede bestehen kannen - und einer 
Bilanzaufstellung zu beliebiger Zeit steht nichts im Wege, ohne daB 
eine Inventuraufnahme unbedingt notwendig ware. (Abgesehen von 
den Fallen, in denen sie gesetzlich vorgeschrieben ist.) 

4. Darstellung des Gesamtsystems. 

Die bisherigen Ausfiihrungen sollen im 
zahlenmiWiges Beispiel erIautert werden. 
(Tafel I) benutzten Konten sind 

Aktivakonten: 

folgenden noch durch ein 
Die in dies em Beispiele 

1. Kassenkonto, fUr die Verrechnung des Kassenbcstandes und dessen Ver-
anderungen durch den Geschaftsbetrieb; 

2. Besitzwechselkonto, desgl. fiir Besitzwechsel; 
3. Warenkonto, desgl. fiir Waren; 
4. Debitorenkonto, desgl. fUr Forderungen; 
5. Mobilienkonto, desgl. fiir Einrichtungsgegenstande; 

Pa ssi yak on ten: 

1. Kreditorenkonto, fiir die Verrechnung der Warenschulden; 
2. Schuldwechselkonto, fUr die Verrechnung der Wechselschulden; 

Erfolgskonten: 

1. Diskontkonto, fUr die Verrechnung von Diskontverlusten und -gewinnen; 
2. Provisionskonto, desgl. fiir Provisionsverluste und -gewinne; 
3. Unkostenkonto, desgl. fiir Verluste durch die allgemeinen Unkosten des 

Betriebes der Unternehmung; 

auBerdem VerIust- und Gewinnkonto, Kapitalkonto und Bilanzkonto. 

In jeder Buchfiihrung vollzieht sich die Folge der Vorgange wie in 
der eben veranschaulichten Darstellung des Systems. Der VerIauf ist 
immer folgender: 

1. Erste Festlegung der GraBen A, P und K durch Inventur am 
Beginn der Buchfiihrung und erste kontenmaBige Darstellung der GIei
chung durch die Bilanz hzw. das Bilanzkonto. 
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2. Eroffnung der Konten durch Verteilung der einzelnen Aktiva, 
Passiva und des Kapitals auf die Einzelkonten, wodurch der AbschluB 
des Bilanzkontos erfolgt. 

3. Verbuchung der Tausch-, Erfolgs- und gemischten Vorgange 
wahrend eines Betriebsabschnittes. 

4. Probebilanz am SchluB des Betriebsabschnittes (s. Anmerkung). 

5. Inventuraufnahme zum Zwecke der infolge der Anwendung ge
mischter Konten notwendigen Richtigstellung der Gleichung A = P + K 
und AbschluB der Bestandskonten. 

6. AbschluB der gemischten und Erfolgskonten vermittels des Ver-
lust- und Gewinnkontos. 

7. AbschluB des Verlust- und Gewinnkontos. 

8. AbschluB des Kapitalkontos. 

9. Die Darstellung der Gleichung findet sich im Bilanzkonto. 

Wird der Betrieb der Unternehmung und damit ihre Buchfiihrung 
weitergefiihrt, so bildet die AbschluBinventur und -bilanz der alten 
Betriebsperiode gleichzeitig den Ausgangspunkt fUr die Buchfiihrung 
der neuen Betriebsperiode, wie dies folgende Skizze zeigt: 

Erlauterung: B = Bilanzkonto, Be = Bestandkonto, G = Gemischtes Konto, 
E = Erfolgskonto, K = Kapitalkonto, V = Verlust- und Gewinnkonto, Kl = rich
tiggestelltes Kapitalk6nto. 

B 
1. EroffnungBinventur und Bilanz ............. " 0 

...I.. - .J..~ Y -------.10-
/" I 

2. Eroffnung der Einzelkonten.. 0 Bc 0 Be 0 Be 0 G 0 E 0 E 0 K 

3. G<oohi&.an./ ~ y t I y ! j 
4. Probebilanz .. .............. 0 0 0 0 0 0 0 

5.-8. AbBChlu13 der Konten . .. .... j I \ J;~ I 
V )... 

___ --->OKJ 
_____ .A.. 

9. Schlu13bilanz (1. fUr neuen Betriebsabschnitt). OR 

~I ___________ 
OBeOBeOBeOG OE OE OKl 

usw. 

Anmerkung: Die Probebilanz dient dazu, festzustellen, ob kein Fehler beim 
Buchen vorgekommen ist. d. h. ob der Inhalt des Kontensystems A = P + Kist. 
Fur das vorliegende Beispiel gestaltet sie sich wie folgt: 
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Konten Summen Saldi 

Soll I Raben Soll I Raben 

Kassenkonto .................. 17800 4500 

r~ Besitzwechselkonto ............. 8600 1000 7600 
Warenkonto ................... 25000 15000 A 10000 
Debitorenkonto ................ 13000 2000 11 000 
]dobilienkonto ................. 1000 1000 
Kreditorenkonto ............... 1000 10000 P 9000 
Diskontkonto .................. 200 100 

Kj 
100 

Provisionskonto ................ 900 2000 1100 
Unkostenkonto ................ 100 100 
Kapitalkonto .................. 33000 33000 

67600 67600 43100 43100 

Weiteres S. 81. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Bucher der systematischen Bnchfuhrnng 
nnd ihr Znsammenhang. 

o. Vorbemerkung und Geschaftsgang. 

Die Anwendungsformen der systematischen Buchfiihrung sind 
auBerordentlich mannigfaltige. Jeder Betrieb erfordert eine besondere, 
individueIle, gerade auf seine Bediirfnisse zugeschnittene Buchfiihrung. 
AIle Anwendungsformen der Buchfiihrung darzustellen ist unnotig. 
Denn wie aIle taglich "neu erfundenen" doppelte Buchfiihrungsarten 
ihre Grundlage nur in dem System haben, das in dem vorhergehenden 
Abschnitt dargestellt wurde, so lassen sich aIle Anwendungsformen der 
Buchfiihrung auf wenige Grundformen zuriickfiihren, die nachstehend 
zur Darstellung gelangen soIlen, und aus denen sich alle Kombinationen 
leicht ableiten lassen l ). 

Zur Anwendung gelangen in der systematischen Buchfiihrung: 

1. Das Hauptbuch, das systematische Buch, welches das Konten
system enthalt, also samtliche Konten, die iiber Aktiva, Passiva und 
Kapital gefiihrt werden. 

1) Eine iibersichtliche Darstellung der moglichen Buchhaltungsformen s. S c ha r • 
Kaufmannische Unterrichtsstunden, Teil I, § 69. 
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2. Die Grundbucher, welche die wirtschaftlichen Vorgange, die 
im Hauptbuche systematiseh verbucht werden mussen, in der Reihen
folge ihres zeitlichen Geschehens erzahlend darstellen. 

3. Hilfsbucher, wie das Sammeljournal, das eine Verbindung zwi
schen den Grundbuchern und dem Hauptbuche darsteIlt, und das 
Inventar- und Bilanzbuch, dessen Fuhrung sich aus Ordnungsruck
sichten und durch die Vorschriften des Handelsgesetzbuches not
wendig macht 1). 

4. Nebenbucher, die hauptsachlich der Mengenverrechnung 
dienen oder Einzelheiten zu bestimmten Hauptbuchkonten ersicht
lich machen. 

Verbuchen laBt sich nur ein wirtschaftlicher Vorgang, der Ver
schiebungen zwischen der Zusammensetzung der Aktiven, der Passiven 
und des Kapitals verursacht oder deren Wert oder GroBe beeinfIuBt. Er 
m uB sich in Geld ausdrucken lassen. 

Die Verbuchung muB an dem Zeitpunkte geschehen, an dem der zu 
verbuchende wirtschaftliche Vorgang eine wirtschaftliche oder recht
liche Wirkung auf die Unternehmung aus16st. 

Die Unterlagen der Buchungen sind die sogenannten Dokumente, 
Schriftstiicke, wie Briefe, Rechnungen, Quittungen, Frachtbriefe, 
Wechsel, Lagerscheine, Konossemente usw. Sie sind tells aus Ordnungs
grunden, teils auf Grund der Vorschriften des Handelsgesetzbu~hes 
geordnet aufzubewahren2). Es ist zweckmaBig, auf ihnen in farbiger 
Tinte oder durch Stempelabdruck zu vermerken, daB die aus ihnen zu 
verbuchenden Vorfalle auch wirklich verbucht wurden. 

Die Hauptformen der systematischen Buchfuhrung und die dabei 
zur Anwendung kommenden Bucher solI en in den folgenden Kapiteln 
dargestellt werden. Zugrunde gelegt ist dabei der nachstehende zwei
monatliche Geschaftsgang einer Warenhandelsunternehmung. Als Konten 
kommen zur Anwendung: 

1. Bestands- und gemischte Konten: 

Kassenkonto, Bankkonto, Besitzwechselkonto, Warenkonto, Debitoren
konto, Mobilienkonto, Schuldwechselkonto, Kreditorenkonto, 

2. Erfolgskonten: 

Reisekonto, Unkostenkonto, Diskontkonto, Gehalterkonto, Verlust- und 
Gewinnkonto, 

auBerdem Privatkonto, Kapitalkonto und BiIanzkonto. 

1) HGB. § 41. 
2) HGB. § 44. 
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Geschiiftsgang. 
Voraussetzung: Das Inventar yom 31. Dezember 1915 wies folgende Werte aus: 

A. Aktiva. 
Kassenbestand . 
Bankguthaben . 

J(, 6423.70 
.ft. 62488.95 

Besitzweohsel 
Nr. 362 per 28. 1. 1916 a. Hamburg. 
Nr. 365 per 24. 2. 1916 a. Bremen 
Nr. 368 per 30. 3. 1916 a. Berlin . 
Nr. 369 per 14. 3. 1916 a. Bremen 

Warenbestande 
1201/ 2 Saok weiBen Singapore-Pfeffer 

Brutto 102531/ 2 kg, Ta. 121, Netto 101321/ 2 kg 

J(, 2463.75 
1225.50 
978.60 

" 4335.30 .4{, 9003.15 

a J(, 80.- fiir 50 kg . . . . . . . . . . J(, 16212.-
150 Sack Perltapioka 

Brutto 12750, Ta. 150, Netto 12 600 kg 
a J(, 12.- fiir 50 kg . . . . . . . . . . " 3 024.-

100 Saok Flookentapioka 
Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 
a J(, 20.- fiir 50 kg 3 360.- J(. 22 596.-

Forderungen 
Paul Sohneider, Hamburg 
Ernst Wulf & Co., Bremen . 
R. Pommer & Co., Hamburg 
Ernst Kramer, Hamburg _ . 

Gesohaftseinriohtung . . . . . . . 

J(, 12450.25 
3762.50 
6375.40 
4335.60 .!If. 

. " 

.M. 
26923.75 
1250.-

J(, 128 685.55 

Sohuldweohsel: 
Nr. 28 per 4. 2. 1916 
Nr. 29 per 26. 2. 1916 

Warenschulden: 

B. Passiva. 

SohrOder & Co., Hamburg 
Sanders & Sohn, Hamburg . 
Paul Rentsoh, Bremen . 

C. Kapital. 
Aktiva ......... . 

.J(, 6825.75 

· " 8416.35 J(, 15242.10 

.J(, 6216.70 

· " 12300.-

· " 8475.50 " 
26992.20 

JC, 42234.30 

• . • • J(, 128685.55 
Passiva ......... . . . . ." 42234.30 J(, 86451.25 

1m Hauptbuohe ist daher im Bilanzkonto die SohluBbilanz yom 31. Dezember 
1915 bereits wie folgt eingetragen: 

SoD Bilanzkonto Haben 

An Kassenkonto 
" Bankkonto 
" Besitzweohsel 
" Warenkonto 
" Debitorenkonto 
" Einriohtungskonto 

6423.70 
62488.95 
9003.15 

22596.-
26923.75 
1250.

"""i"28685.55 

Per Sohuldwechselkonto 
" Kreditorenkonto 
" Kapitalkonto 

15242.10 
26992.20 
86451.25 
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Geschaftsvorfalle im Januar. 
1. Januar. 

1. .An Neujahrstrinkgeldem werden gezahlt . . . . . . Jf, 15.-
Erlauterung: 

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Kapitals, Unkostenkonto Soli. 

2. Die kIeine Kassel) erMlt ............... .. .K 50.-
Erlauterung: 

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Kapitals, Unkostenkonto Soll. 

Buohungsunterlagen: Quittung des GesohiiItsinhabers, Quittung 
des Beamten, der die kIeine Kasse fiihrt. 

2. Januar. 
3. Zum Ausgleioh unserer Forderung uberweist der Debitor Paul 

Sohneider, Hamburg, duroh die Bank • . . . . . . . . . J(, 12450.25 
Erlauterung: 

Vermebrung des Bankguthabens, Bankkonto Soll, 
Verminderung der Forderungen, Debitoren Raben. 

Buohungsunterlagen: Die schriftliche Mitteilung Schneiders oder 
der Bank. 

3. Januar. 
4. Verkauf an Debitor Paul Schneider, Hamburg: 

100 Sack Perltapioka 
Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 
a Jf, 13.- ffir 50 kg . . . . . . . . . . . . . Jf, 2 184.-

75 Sack weH3en Singapore-Pfeffer 
Brutto 6375, Ta. 75, Netto 6300 kg 
a .«, 82.- ffir 50 kg . . . . . . . . . . . . ~~ Jt. 12516.-

Zahlungsbedingungen: 30 Tage Kasse mit 2% Skonto, 90 Tage 
netto Kasse. 

Erlauterung: 
Verminderung des Warenbestandes, Warenkonto Haben. 
Vermebrung der Forderungen, Debitorenkonto SoIl. 

Buchungsunterlagen: Die Rechnung ffir Paul Schneider. 

5. Januar. 
5. Die Debitoren Ernst Wulf & Co., Bremen, senden zum Ausgleich 

unserer Forderung einen Wechsel: 
Nr. 370 per 30. Marz 1916 . . . . . . . . . . . . .K 3762.50 

Erlauterung: 
Vermehrung des Wechselbestandes, Wechselkonto SoIl, 
Verminderung der Forderungen, Debitorenkonto Haben. 

Buchungsunterlage: Das Begleitschreiben von Wulf & Co., der 
Wechse!. 

1) Um das Kassenbuch nicht mit der Buchung vieler kIeiner Betrago zu belasten, 
wird eine besondere "kIeine Kasse" gefiihrt. 
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7. Januar. 

6. Verkauf an R. Pommer & Co., Hamburg: 
10 Sack Flockentapioka 

Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 
it J' 22.- fiir 50 kg . . . . . . . . 
ErIauterung und Buchungsunterlagen s. Nr.4. 

8. Januar. 

7. Der Geschiiftsinhaber entnimmt der Kasse fiir 
verbrauch ................ . 
Erlauterung: 

seinen Privat-

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Kapitals, Privatkonto Soll1). 

Buchungsunterlage: Die Quittung des Geschaftsinhabers. 

9. Januar. 

8. Schroder & Co., Hamburg, ziehen zum Ausgleich unserer Schuld 
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.1'- 3696.-

400.-

einen Wechsel, Nr. 30, per 10. Februar 1916 ........• 1' 6216.70 
ErIauterung: 

Verminderung der Warenschulden, Kreditorenkonto SolI, 
Vermehrung der Wechselschulden, Schuldwechselkonto Haben. 

BuchungsunterIage: Das Schreiben von Schroder & Co. 

10. Januar. 

FUr eine Geschiiftsreise werden der Kasse entnommen 
9. Erlauterung: 

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Kapitals, Reisekonto SolI. 

Buchungsunterlage: Die Quittung des Geldempfiingers. 

12. Januar. 

. .K 

10. Zum Ausgleich der Schuld an Sanders & Sohn, Hamburg, zahlen 

300.-

wir dUTch Bankiiberweisung. . . . . . . . . . . . . . . . J~. 12 300.-

ErliiutelUng: 
Verminderung des Bankguthabens, Bankkonto Haben, 
Verminderung der Walenschulden, Kreditorenkonto SoIl. 

Buchungsunterlage: Das Schreiben an Sanders & Sohn. 

1) Die Privatentnahme steUt kcin Betriebsergebnis der Unternehmung dar, 
sondern ist einfach eine Kapitalsverminderung. Aus den gleichen Griinden, die fiir 
die Fiihrung von Erfolgskontcn ma13gebend sind, werden auch die Privatentnahmen 
auf einem besonderen Konto, dem Privatkonto verrechnct, das direkt durch 
t!bertragen seines Saldos auf das Kapitalkonto abgeschlossen wird. 

Der Abschlu13 darf keinesfalIs iiber Verlust- und Gewinnkonto erfolgen, da 
dieses Konto nur die BetriebsverIuste und -gewinne zusammensteUt und sein 
Saldo anderenfalls ein falsches Bild des Gesamterfolges der Unternehmung geben 
wiirde. 
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14. Januar. 
11. R. Pommer & Co., Hamburg, zahlen bar. . . ..tt( 6375.40 

Erlauterung: 
Vermehrung des Kassenbestandes, Kassenkonto SolI, 
Verminderung der Forderungen, Debitorenkonto Haben. 

Buchungsunterlage: Kopie der Quittung. 

17. Januar. 
12. Kauf von Sanders & Sohn, Hamburg: 

100 Sack weiBen Singapore. Pfeffer 
BlUtto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg it .J{, 81.- fiir 50 kg. . J' 13608.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage Kasse mit 2% Skonto, oder 

3.Monatsakzept. 
Erlauterung: 

Vermehrung des Warenbestandes, Warenkonto Soll, 
Vermehrung der Warenschulden, Kreditorenkonto Haben. 

BuchungsunterIage: Die Rechnung von Sanders & Sohn. 

19 .• Januar. 
13. Zum A usgleieh der Forderung an R. Pommer & Co., Hamburg, 

wird foIgender Weehsel auf sie gezogen: 
Nr. 371, per 5. April 1916 .............• .ff. 3696.

Erlauterung: 
Vermehrung des Wechselbestandes, Besitzwechselkonto SolI, 
Verminderung der Forderungen, Debitorenkonto Haben. 

Buchungsunterlage: Brief an Pommer & Co., der Wechsel. 

20. Januar. 
14. Verkauf an Ernst WuIf & Co., Bremen: 

50 Sack Pcrltapioka, frei Bremen 
Brutto 4250, Ta. 50, Netto 4200 kg it .J{, 13.- fiir 50 kg • . Jt 1092.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage Kasse mit 2% Skonto, 90 Tage 

netto KasEle. 
Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr.4. 

22. Januar. 
15. Flir Fracht usw. auf die Sendung an Ernst Wulf & Co., Bremen, 

wird gezahlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,A{,. 
Erlauterung: 

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Warengewinns, Warenkonto Soll. 

BucbungElunterlage: Die Rechnung des Spediteurs. 

25. Januar. 
16. Paul Rentsch, Bremen, erhalt zum Ausgleieh unserer Schuld alB 

Geldbrief: 
Wechsel Nr. 369, per 14. 3. 1916 a. Bremen .J{,4335.30 

25.-

in bar und Briefmarken. . . . . . . . . • ,,4140.20 A 8475.50 
Erlauterung: 

Verminderung des Wechselbestandes, Besitzwechselkonto Haben, 
Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung der Warenschulden, Kreditorenkonto Soll. 

Buchungsunterlage: Der Brief an Paul Rentsch. 
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2S. Januar. 
17. Der Bezogene des Wechsels Nr. 362 per 28. 1. 1916 lost ihn in bar 

ein und erhalt den Wechsel ausgehandigt . . . . . . . . . .J( 2 463.75 
Erlauterung: 

Verminderung des Wechselbestandes, Besitzwechselkonto 
Haben, 

Vermehrung des Kassenbestandes, Kassenkonto Soll. 
Buchungsunterlage: Die empfangene Zahlung. 

31. Januar. 
IS. Gehalterzahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'" 

Erlauterung: 
Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des Kapitals, Gehalterkonto Soll. 

Buchungsunterlage: Die Quittungen der Geldempfanger. 

GeschilftsvorfiUle im Februar 1916. 

1. Februar. 
19. Riickzahlung nicht ausgegebenen Reisegeldes . . . . . . . . .4'. 

Erlauterung: 
Vermehrung des Kassenbestandes, Kassenkonto SoIl, 
Vermehrung des Kapitals, Reisekonto Haben. 

Buchungsunterlage: Die Kopie der erteilten Quittung. 

2. Februar. 
20. Diskontierung Wecheel Nr.365 per 24.2. 1916 a. Bremen, 

.If, 1225.50: 

300.-

28.50 

Erhaltene Barzahlung 
Gekiirzter Diskont . . 

.If, 1222.50 
3.- .n. 1225.50 

Erlauterung: 
Verminderung des Wechselbestandes, Besitzwechselkto. Haben, 
Verminderung des Kapitals, Diskontkonto SoIl, 
Vermehrung des Kassenbestandes, Kassenkonto Soll. 

Buchungsunterlage: Die empfangene Diskontabrechnung. 

4. Februar. 
21. Schuldwechsel Nr.28 wird bar eingelost ....... . • •. IL 6825.75 

Erlauterung: 
Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung der Wechselschulden, Schuldwechselkonto Soli. 

Buchungsunterlage: Der erhaltene Schuldwechsel. 

6. Februar. 
22. Sander & Sohn, Hamburg, erhalten durch die Bank iiberwiesen 

.If, 13 335.S5 
+2% Skonto fiir Zahlung innerhalb 30 Tagen 272.15 .J( 13 60S.-
Erlauterung: 

Verminderung des Bankguthabens, Bankkonto Haben, 
Verminderung des Wareneinkaufswertes, Warenkonto Haben; 
Verminderung des Warenschulden, Kreditorenkonto SoIl. 

Buchungsunterlage: Die Mitteilung an Sanders & Sohn. 
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7. Februar. 
23. Verkauf an Ernst Kramer, Hamburg: 

24. 

100 Saok weiBen Singapore-Pfeffer 
Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg a J(, 85.- fiir 50 kg. . .J{ 14280.
Erlauterung und Buohungsunterlage s. Nr. 4. 

Zahlung von Steuern 
Erlauterung: 

8. Februar. 

Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Verminderung des KapitaIs, Unkostenkonto Soll. 

Buohungsunterlage: Die Steuerquittung. 

9. Februar. 

.J( 75.-

25. Ernst Kramer, Hamburg, iiberweist . . . . . . J(, 2335.60 
und sendet auBerdem Weohsel Nr.372 per 15.3. 

1916 a. Hamburg . . . . . . . . . . . . . " 2000. - J( 4335.60 
Erlauterung: 

Vermehrung des Bankguthabens, Bankkonto Soll, 
Vermehrung des Weohselbestandes, Besitzweohselkto. Soll, 
Verminderung der Forderungen, Debitorenkonto Haben. 

Buohungsunterlage: Begleitsohreiben von Ernst Kramer. 

10. Februar. 
26. Die Bank lost Sohuldweohsel Nr. 30 ein . . . . . .. ...K 6216,70 

Erlauterung: 
Verminderung des Bankguthabens, Bankkonto Haben, 
Verminderung der Weohselsohulden, Sohuldweohselkto. Soll. 

Buohunngsunterlage: Der eingeloste Weohsel, die Mitteilung 
der Bank. 

11. Februar. 
27. Ernst Kramer, Hamburg, erhaIt auf Singapore.Pfeffer einen Nach-

laB von • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..At 80.-
Erlauterung: 

Verminderung der Forderungen, Debitorenkonto Haben, 
Verminderung des Warengewinns, Warenkonto Soll. 

Buohungsunterlage: Das Sohreiben an Ernst Kramer. 

12. Februar. 
28. Einkauf von Sanders & Sohn, Hamburg: 

100 Saok weiBen Singapore-Pfeffer 
Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg a J(, 81.- fiir 50 kg. . .At 13608.
Gegen 3-Monatsakzept. 
Erlauterungen und Buohungsunterlage s. Nr. 12. 

14. Februar. 
29. Kauf gegen Bankiiberweisung: 

100 Saok sohwarzen Lampong.Pfeffer, 
Brutto 7500, Ta. 100, Netto 7400 kg a J(, 40.- per 50 kg . .K 5920.
Erlauterung: 

Vermehrung des Warenbestandes, Warenkonto Soll, 
Verminderung des Bankguthabens, Bankkonto Haben. 

Buohungsunterlage: Die erhaltene Reohnung. 
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17. Februar. 
30. Sandera & Sohn, Hamburg, erhalten unser 3·Monataakzept 

Nr. 31 per 17.5. 1916 .................. .K 13608.-
Erlauterung a. Nr. 8. 
Buchungsunterlage: Der Brief an Sanders & 8ohn. 

19. Februar. 
31. Die kIeine Kasse erhiilt. . . . . . . . . . . . . . . J{ 30.-

Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr. 2. 

20. Februar. 
32. Diskontierung WechseI Nr.371 per 5.4.1916 bei der Bank. 

Gutschrift der Bank . . . . . . . . . . . . . J(, 3739.50 
4% Diskont auf 55 Tage . . . . . . . . . ._. _,_, _23. - Jt, 3 762.50 
Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr. 20. 

22. Februar. 
33. Einkauf eines 8chreibtisches gegen bar. . . . • .4f. 

Erlauterung: 
Verminderung des Kassenbestandes, Kassenkonto Haben, 
Vermehrung der Geschiiftseinrichtung, Einrichtungskto. SolI. 

Buchungsunterlage: Die erhaltene Quittung. 

24. Februar. 
34. Paul Schneider, Hamburg, empfangt: 

50 Sack schwarzen Lampong·Pfeffer 

200.-

Brutto 3750, Ta. 50, Netto 3700 kg a J(, 45.- ffir 50 kg . . .1{ 3330.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage Kasse mit 2% Skonto, 90 Tage 

netto Kasse. 
Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr. 4. 

25. Februar. 
35. Der Geschiiftsinhaber entnimmt der Kasse ffir seinen Privat· 

gebrauch ....................... . .1{ 400.-
Erlauterungen und Buchungsunterlage a. Nr.7. 

26. Februar. 
36. Die Bank lOst den Schuldwechsel Nr. 29 ein . . . . . . . . .At 8416.35 

Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr.26. 

28. Februar. 
37. Gehiilterzahlung . . . . . . . . . . . . . . .. .... .1'- 300.-

Erlauterung und Buchungsunterlage s. Nr. 18. 

38. Wegen der Inventuraufnahme zahlt die kleine Kasse ihren 
Bestand zuriick . . . . . . . . . . . . . . . . . ..K 12.60 
Erlauterung: 

Vermehrung des Kassenbestandes, Kassenkonto SolI, 
Vermehrung des KapitaIs, Unkostenkonto Haben. 

Buchungsunterlage: Quittungskopie. 

39. Wegen des Biicherabschlusses wird der Saldo des Privatkontos 
auf Kapitalkonto iibertragen (a. 8. 27, Anmerkung). 
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40. Die Inventuraufnahme ergibt folgende Bestande: 

Soli 

Kassenbestand 
Bankguthaben . 

Besitzwechsel: 

A. Aktiva. 

Nr. 368 per 30. 3. 1916 a. Berlin 
Nr. 371 per 5. 4. 1916 a. Hamburg 

'Nr. 372 per 15. 4. 1916 a. Hamburg 

Waren: 

1451/ 2 Sack weiBen Singapore-Pfeffer 

,J(, 978.60 
3696.-

J' 3465.50 
J{ 34825.40 

2000.- .J', 6674.60 

Brutto 123771/ 2 kg, Ta. 146, Netto 12 23P/2 kg 
a "" 81.- per 50 kg . . . . . . . . . . . . . "" 19815.03 

50 Sack schwarzen Lampong-Pfeffer 
Brutto 3750, Ta. 50, Netto 3700 kg 
a J(, 44.- per 50 kg ........ . 

Forderungen: 

Paul Schneider, Hamburg. 
Ernst Wulf & Co., Bremen 
Ernst Kramer, Hamburg. 
Geschaftseinrichtung . . . 
Abschreibung fiir 2 Monate 

B. Passiva. 

. ~~ A( 23071.03 

. J(, 15 846.

." 1 092.-

." 14200.- J(" 31138.
.J(, 1450.-

25.80 J(" 1 424.20 

"" 100 598.73 

Wechselschulden: Nr.31 per 17.5.1916 .... , , , , , .J(, 13608.-

C. Kapital. 

Aktiva ...... , .. . . . "" 1 00 598.73 
Passiva ........ . . . ." 13608.- J(, 86990.73 

Transitorische Aktiva und Passiva sind nicht beriicksichtigt, 
um den Geschaftsgang moglichst einfach zu gestalten. 

Auf Grund des Inventars werden die Konten abgeschlossen. 

Besitzwechsel-

1916 I Januar 1. An Bilanzkonto ...... , ...... 7600 -

" 8. 
" 

Debitorenkonto ....... , . , 1400 -

" 
15. 

" 
Warenkonto ............. 1000 -

" 28. Debitorenkonto .. , , , .. , .. 1500 - 3900 -
~ 

11500 -
= 
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6. Das Hauptbuch. 

Das Hauptbuch enthalt das Kontensystem, d. h. die Gesamtheit 
der in der Buchfiihrung einer Unternehmung gefiihrten Konten, deren 
Inhalt in der Gesamtheit der einzelnen Eintragungen die Gleichung 
A = P + K ergibt. Es enthalt also, wie schon der Name sagt, die 
Hauptsache der Buchfiihrung. Die Konten sind nicht tabellenformig 
nebeneinander, sondern hintereinander angeordnet. 

1m System der systematischen Buchfiihrung liegt es begriindet, 
daB jeder Posten zugleich auf der Sollseite eines Kontos und auf der 
Habenseite eines anderen Kontos verbucht wird. Sind die Konten 
tabellenformig hintereinander angeordnet wie in der Darstellung 
des Kontensystems Tafel I, so laBt sich der verbuchte Vorgang aus 
den Buchungen in den beiden Konten sofort deuten und erkennen. 
Anders verhalt es sich, wenn die Konten nicht neb en einander, 
sondern hintereinander angeordnet sind, wie dies im Hauptbuch 
der Fall ist. 

Um hier den verbuchten Vorgang aus der Eintragung in einem 
Konto erkennen zu konnen, ist es notwendig, durch Zuschreiben eines 
Textes die Buchung naher zu erlautern. Dies geschieht dadurch, daB 
man bei jeder Eintragung auf der Sollseite eines Kontos das Wortchen 
"An" gebraucht und dahinter das Konto schreibt, auf dessen Haben
seite der Posten gleichzeitig verbucht wurde. Bei den Eintragungen 
auf der Habenseite eines Kontos schreibt man stets das Wortchen "Per" 
und dahiriter den Namen des Kontos, auf dessen Sollseite derselbe 
Posten verbucht ist. 

Alles Nahere zeigt das untenstehende Beispiel: 

Sowohl die Sollseite wie die Habenseite des Kontos enthalt die 
Datumspalte zur Aufnahme des Datums, an dem die Buchung er
folgte, die Textspalte, aus der zu ersehen ist, in welchem anderen 
Konto - natiirlich auf der entgegengesetzten Kontenseite - der 
gleiche Posten noch eingetragen ist, die Berufungs- oder Verweisungs
spalte, deren verschiedenartige Zweckbestimmung spater zu erlautern 
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In der Datumspalte wird das genaue Datum der Buchung an
gegeben, daher wird am Kopfe der Datumspalte auch die Jahreszahl 
eingetragen. 

Die Textspalte gibt Aufklarung iiber den wirtschaftlichen Vorgang, 
der die Buchung veranlaBt, indem sie auf das andere Konto verweist, 
in dem der Vorgang gleichzeitig verbucht wird. Auf der Sollseite wird 
vor den Namen dieses Kontos das Wortchen "an", auf der Haben
seite das Wortchen "per" geschrieben. Fiir den Satz: ,,1m Besitz
wechselkonto ist auf der Sollseite eingetragen, daB der gleiche Posten 
auch im Debitorenkonto verbucht ist", setzt der Buchhalter den kurzen 
Satz: "Besitzwechselkonto an Debitorenkonto " , der infolge der 
angegebenen Anwendung des Wortchens "an" durchaus eindeutig 
ist. Ebenso bedeutet "Besitzwechselkonto per Kassenkonto" ohne 
weiteres, daB der gleiche Posten im Kassenkonto auf der Sollseite ein
getragen ist. 

In welcher Weise die Angaben der Textspalte den wirtschaftlichen 
Vorgang erlautern, der der Buchung zugrunde liegt, soIl an dem oben 
dargestellten Beispiele eines Besitzwechselkontos gezeigt werden. 

Das Besitzwechselkonto ist ein Konto, das den Vermogensbestand
teil "Besitzwechsel", also ein Aktivum, verrechnet. Jede Eintragung 
auf der Sollseite dieses Kontos bedeutet daher eine Vermehrung, jede 
Eintragung auf der Habenseite eine Verminderung des Besitzwechsel
bestandes. 

Am 1. Januar 1916 wurde gebucht: "an Bilanzkonto .;U, 7600.-." 
1m Bilanzkonto wurde also gleichzeitig gebucht: "per Besitzwechsel
konto .;U, 7600.-." Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daB diese 
7600 Mark der Wert des Bestandes an Besitzwechseln war, der bei 
Beginn des Betriebsabschnittes im Besitzwechselkonto eingesetzt und 
um den gleichzeitig der im Bilanzkonto verrechnete Aktivenbestand 
vermindert werden muBte. 

Am 8. Januar 1916 wurde gebucht: "an Debitorenkonto .;U, 1400.-", 
der Vermehrung des Aktivums Besitzwechsel entspricht also eine gleich
zeitige Verminderung des Aktivums Debitoren, die durch die gleich
zeitige Buchung im Debitorenkonto: "per Besitzwechselkonto" gekenn
zeichnet ist. Mit anderen Worten, ein Debitor hat zum Ausgleiche 
seiner Schuld einen Besitzwechsel eingesandt bzw. es wurde zu dem 
gleichen Zwecke ein Wechsel auf ihn gezogen. 

Die Buchung am 15. Januar 1916: "an Warenkonto" weist hin 
auf die gleichzeitige Buchung im Warenkonto: "per Besitzwechsel 
.;U,1000.-." Der Vermehrung des Besitzwechselkontos urn 1000 Mark 
entspricht cine gleichzeitige Verminderung des Warenkontos urn den 
gleichen Betrag, d. h. es wurden fUr 1000 Mark Waren fiir einen Be
sitzwechsel im gleichen Werte eingetauscht. 
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Aus der Buchung yom 2. Januar 1916: "per Bankkonto J{, 1589.-" 
ist zu ersehen, daB gleichzeitig im Bankkonto: "an Besitzwechselkonto 
J£ 1589.-" gebucht wurde. Wahrend sich der Wert des Besitzwechsel· 
bestandes um J£ 1589.- verminderte, erhohte sich gleichzeitig der 
Bankbestand um denselben Betrag. Es wurde also ein Wechsel fiir 
J(, 1589.- an die Bank verkauft. 

Die am gleichen Tage erfolgte Buchung: "per Diskontkonto J(.11.-" 
zeigt an, daB gleichzeitig im Diskontkonto verbucht wurde: "an Besitz· 
wechselkonto J(.11.-." Das Diskontkonto ist ein Konto, das Ver· 
luste verrechnet, die durch den Abzug von Zwischenzinsen bei 
Wechselverkaufen entstehen. Der Wechsel, der fiir J(. 1589.
an die Bank verkauft wurde, war an seinem Verfalltage J(.1600.
wert, die Bank zog als Zwischenzins yom 2. Januar bis zum Verfall. 
tage J£ 11.- abo 

Die Buchung am 31. Januar 1916: "per BiIanzkonto J(.9900.-" 
besagt, daB gleichzeitig im BiIanzkonto: "an Besitzwechselkonto 
J£ 9900.-" verbucht wurde. Hieraus ist zu ersehen, daB der durch 
Inventur ermittelte Bestand des Besitzwechselkontos J{,9900.- be· 
trug und zur Darstellung der Gleichung A = P + K im BiIanzkonto 
auf dieses iibertragen wurde, wodurch das Besitzwechselkonto als ein 
Bestandkonto abgeschlossen wird. 

Die erste Betragsspalte, die "Vorspalte", dient zur Addition oder 
Subtraktion von Einzelbetragen, das Ergebnis wird in die zweite Spalte, 
die "Hauptspalte" eingesetzt, oder wie man sagt, "ausgeworfen". Die 
Vorspalte kann jedoch auch in Wegfall kommen, obwohl ihre Ver· 
wendung stets vorzuziehen ist. Man findet haufig die Betragsspalten 
mit den Miinzzeichen der Wahrung iiberschrieben, in der die Buchungen 
vollzogen werden. Dies ist jedoch nur in den Ausnahmefallen not· 
wendig, bei denen die Biicher in einer anderen als der Landeswahrung 
gefiihrt werden. Diese FaIle sind verhaItnismaBig selten, um so mehr, 
als das Handelsgesetzbuch die Aufstellung der BiIanz in Reichswahrung 
vorschreibt (HGB. § 40). 

Die Art der Anbringung der AbschluBstriche ist in der angegebenen 
Form die hergebrachte. Der durch die Textspalte der Habenseite ge· 
zogene Strich, der "Riegel", "Sperrstrich", die "Buchhalternase" soll 
verhiiten, daB etwa nachtraglich noch, vielleicht in betriigerischer Ab· 
sicht, Eintragungen gemacht werden. Man ist zu dieser Vorsichts· 
maBregel auBerdem durch die Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
gezwungen, das vorschreibt (HGB. § 43), daB in den Biichern an Stellen, 
die der Regel nach zu beschreiben sind, keine leeren Zwischenraume 
gelassen werden diirfen. 

Die Verbuchung der auf S. 25ff. zusammengestellten Geschafts· 
vorfalle im Hauptbuche zeigt das Beispiel auf S. 36ff. 

3* 
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7. Die Grundbiicher der sogen. Italienischen Buchfiihrung. 
Obwohl die Eintragungen in der Textspalte der Hauptbuchkonten 

die durch sie verbuchten wirtschaftlichen V organge iibersichtlich 
und klar darstellen, geben sie doch iiber gewisse Einzelheiten keinen 
AufschluB, deren Kenntnis fiir den ,Untemehmer von groBer Wichtig
keit ist. 

Finden wir beispielsweise unter dem 9. Januar 1915 im Warenkonto 
"an Kreditorenkonto Jt, 13608.-" eingetragen und daher gleichzeitig 
im Kreditorenkonto "per Warenkonto .4, 13608.-", so weisen beide 
Buchungen klar aus, daB am 9. Januar 1915 fUr Jt, 13608.- Waren 
auf Kredit eingekauft wurden. Aus der Buchung ist jedoch in beiden 
Fallen nicht ersichtlich, wer der Kreditor ist, von dem die Waren be
zogen wurden, um welche Art und Menge von Waren es sich handelt, 
wie lange der Verkaufer Kredit gewahrt, welches die Zahlungsbedingungen 
sind usw. Die Kenntnis und Aufzeichnung aller dieser Dinge ist jedoch 
fiir den Untcmehmer im Interesse einer geordneten Wirtschaftsfiihrung 
auBerordentlich wichtig. 

Hieraus ergibt sich, daB es notwendig ist, den kurzen Vermerken 
im Hauptbuch noch einen erlautemden Text beizufUgen. 1m an
gefiihrten Beispiele (Geschaftsvorfall 12) wiirde dieser Text etwa lauten 
miissen: 

Gekauft von Sanders & Sohn, Hamburg, frci Lager, 

100 Sack weiBen Singapore -Pfeffer 

Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg ... a. .M, 81.- flir 50 kg .M, 13608.-
30 Tage Kasse mit 2% Skonto oder 3-Monatsakzept. 

Es ist ohne weiteres klar, daB durch derartige umfangreiche Buchungen 
im Hauptbuche dieses selbst schon bei einem verhaltnismaBig kleinen 
Wirtschaftsbetriebe in kiirzester Zeit einen erheblichen Umfang erlangen 
wiirde und daB auBerdem die klare Dbersicht iiber die verbuchten wirt
schaftlichen Vorgange, wie sie die ohne Text im Hauptbuche angewandte 
Form gewahrt, durch die HinzufUgung dieses ganzen Textbeiwerks ver
lorengehen wiirde. 

Diese Schwierigkeiten zu vermeiden gibt es verschiedene Wege. 
Einmal kann man fiir jedes Konto ein besonderes Buch anlegen, d. h. 
das Hauptbuch in so viel Hauptbuchteile zerlegen wie Konten vor
handen sind, und in diesen Biichem nun dem Hauptbuchtext nahere 
Erlauterungen zufiigen. Dieser Weg erscheint jedoch wenig gangbar, 
wenn man sich vergegenwartigt, wie groB die Zahl der Biicher schon 
bei verhaltnismaBig kleinen Wirtschaftsbetrieben angesichts der zahl
reichen notwendigen Konten werden miiBte. AuBerdem wiirde dabei 
die gute Dbersicht, die ein in einem einzigen Hauptbuche vereinigtes 
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Kontensystem ohne erlauternde Texte gewahrt, gleichfaIls nicht vor
handen sein. Hierzu kommt noch, daB ein und derselbe Text not
wendigerweise in zwei Konten beigefugt werden muB. Hierdurch ent
steht unnotige Schreibarbeit, die zu vermeiden natiirlich immer zweck
maBig ist. 

Alle diese Schwierigkeiten vermeidet das zweite Verfahren, bei dem 
neb en dem Hauptbuche noch ein zweites Buch, das Memorial, die 
Primanota oder das Journal gefiihrt wird. In dieses Tagebuch 
werden aIle Geschaftsvorfalle ihrer zeitlichen Reihenfolge nach in aus
fiihrlich erzahlender Form eingetragen und daraus in der auf S. 36ff. 
dargesteIlten Form in dem Hauptbuche verbucht. 

Da das Memorial auf diese \Veise die Grundlage zu den Buchungen 
des Hauptbuches bildet, wird es ein Grundbuch genannt. Damit 
der Buchhalter, der aus dem Memorial die einzelnen Geschaftsvorfalle 
im Hauptbuche zu verbuchen hat, nicht den ganzen Text nochmals 
durchzulesen braucht, um festzusteIlen, welches die in Frage kommenden 
Konten und Kontenseiten fiir die systematische Verbuchung des Ge
schaftsvorfalls sind, wird dem "Buchungstext" noch ein "Bu
ch ungssatz" vorangestellt. In dem Buchungssatz wird zunachst das 
Konto genannt, auf dessen Sollseite die Buchung vorgenommen werden 
solI, sodann, was auf der Sollseite dieses Kontos vermerkt werden solI, 
beispielsweise: Kassenkonto an Warenkonto. Dieser Satz besagt, 
daB im Kassenkonto auf der Sollseite "an Warenkonto" eingetragen 
werden solI. Hieraus ergibt sich ganz von selbst, daB dann auf der 
Habenseite des Warenkontos "per Kassenkonto" gebucht werden muB. 

Buchungssatz und Buchungstext zusammen bilden den "B u
ch ungsposten". 

Das Memorial ist liniiert wie eine Halfte eines Hauptbuchkontos, 
die einzelnen Spalten haben die gleiche Bezeichnung wie im Haupt
buche, also: Datumspalte, Textspalte, Berufungsspalte, Vorspalte, 
Hauptspalte. In die Berufungsspalte werden bei den im Buchungs
satze genannten Hauptbuchkonten die Seitenzahlen des Hauptbuchs 
angegeben, auf denen die Buchung erfolgt. Bei den Buchungen im 
Hauptbuche ist dann in der Berufungsspalte der Name und die Seiten
zahl des Grundbuchs anzugeben, dem die Buchung entnommen ist 
(siehe Beispiel). 

Das Memorial ist ein paginiertes Buch. Paginiert nennt man solche 
Bucher, deren Seiten ihrer Reihenfolge nach fortlaufende Seitenzahlen 
tragen. Foliierte Bucher sind in der Weise mit Seitenzahlen versehen, 
daB bei aufgeschlagenem Buche die beiden offenen Seiten gleiche 
Seitenzahlen tragen. Foliierte Bucher stellen meist ausfuhrlich behan
delte Hauptbuchkonten dar (siehe Kassenbuch, Bankbuch und die 
meisten Nebenbucher). 
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Der Geschaftsvorfall Nr. 12 yom 9. Januar 1916 wird im Memorial 
wie folgt verhucht: 

9. Warenkonto 1) 

an Kred i tore nkon to 
Rechnung Sanders & Sohn, Hamburg 

100 Sack weiJ3en Singapore-Pfeffer 
Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 
a j(, 81.- fiir 50 kg ............ .. 

30 Tage 2% oder 3.Monatsakzept 

13608 --

1st derselhe Posten auf der Sollseite des einen Kontos, jedoch in 
mehreren anderen Konten auf der Hahenseite einzutragen (Geschafts
vorfall Nr.20) oder tritt der umgekehrte Fall ein (Geschaftsvorfall 
Nr.23), so erhalten die Memorialbuchungen folgende Form: 

16. Kreditorenkonto 
an folgende 2 Konten 

Sanders & Sohn, Hamburg, erhalten 

Bankkonto 
meine Oberweisung ................. 13335 85 

Warenkonto 
2% Skonto a. Singapore-Pfeffer ..... 272 15 13608 -

19. Folgende 2 Konten 
an Debitorenkonto 

Zahlung von Ernst Kramer, Hamburg 

Bankkonto 
seine Oberweisung ., ............... 2335 60 

Besitzwechselkonto 
+!= 372 per 15. 3. 1916 a. Hamburg .. 2000 -I 4335 60 

I 

Der Buchungssatz Kreditorenkonto an folgende 2 Konten hedeutet: 
1m Kreditorenkonto soll auf der Sollseite eingetragen werden "an 
2 Konten"; im Bankkonto sowie im Warenkonto steht dann "per 
Kreditorenkonto" verzeichnet. Der Buchungssatz "Folgende 2 Konten 
an Dehitorenkonto" besagt, daB in folgenden 2 Konten, namlich im 
Bankkonto und im Besitzwechselkonto, gebucht werden solI: "an 

1) Die Kontonamen werden unterstrichen. 
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Debitorenkonto". Natiirlich lautet dann die Gegenbuchung im Debi
torenkonto: "per 2 Konten". 

Die einzelnen Buchungsposten werden durch Striche voneinander 
getrennt (siehe Beispiel S. 46). Diese Striche werden zweckmiWigerweise 
nur durch die Textspalte gezogen, damit sie nicht storen, falls addiert 
werden miiBte. 

In der Praxis finden sich mancherlei verschiedenartige Formen des 
Buchungssatzes und des Buchungspostens, die von der oben gezeigten 
Form abweichen. Besonders ist folgende altere Form: 

Per Warenkonto 

An Kreditorenkonto 

oder 

Warenkonto 

an Kreditorenkonto 

noch haufig im Gebrauch, oder die Kontennamen werden nicht unter
strichen usw. 

Alle diese Formen sind wenig empfehlenswert, weil sie nicht so 
iibersichtlich sind wie die oben gezeigte Form. In dieser steht jedes 
Konto, auf dessen linker, also Sollseite, gebucht werden solI, links, 
jedes Konto, auf dessen rechter, also Habenseite, gebucht werden 
soll, rechts, und die Konten sind durch Unterstreichungen besonders 
hervorgehoben. Dies sind Vorteile, die sich besonders beim Dber
tragen in das Hauptbuch und beim Journalisieren (siehe unten) 
geltend machen. 

Der Musterdarstellung des Memorials auf S. 48 sind die Geschafts
vorfalle yom 1.-31. Januar zugrunde gelegt. 

Auch in kleineren wirtschaftlichen Unternehmungen ist der Verkehr 
mit barem Gelde von solcher Wichtigkeit, daB es wiinschenswert er
scheint, ihn nicht nur im Hauptbuche gesondert zu verrechnen, wahrend 
die Einzelposten im Memorial nur verstreut verbucht sind, sondern ihn 
sofort besonders zu kontrollieren. Diese Notwendigkeit macht sich be
sonders fiihlbar, wenn die Buchhaltung und die Kassenverwaltung von 
verschiedenen Personen erledigt wird. 

Die gesonderte Beaufsichtigung des Bargeldverkehrs kann nun in 
verschiedener Weise herbeigefiihrt werden. Zunachst dadurch, daB 
neben dem Memorial noch ein Kassenbuch als Nebenbuch gefiihrt 
wird. Dies dient dann lediglich dem Zwecke, die Kasse zu kontrollieren, 
ohne daB es in irgendwelchem Zusammenhange mit dem Hauptbuche 
steht. Die Dbertragungen in das Kassenkonto im Hauptbuche erfolgen 
nur aus dem Memorial. Aus diesen Griinden enthalt das als Nebenbueh 
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Memorial der sogenannten Italienischen Buchfiihrung. 
Januar 1916. 

1. Folgende 3 Konten 
an Bilanzkonto H.l 

Sch uldwechselkonto .................. H.8 15242 10 
Kreditorenkonto •••••• 0 •••••••••••••• H.9 26992 20 
Kapitalkonto ............ , ............ H.1O 86451 25 128685 55 

l. Bilanzkonto H.l 
an folgende 6 Konten 

Kassenkonto ....... B.2 6423 70 
Bankkonto ........ H.3 62488 95 
Besitzwechselkonto H.4 9003 15 
Warenkonto ....... H.5 22596 -
Debitorenkonto ... H.6. 26923 75 
Einrichtungskonto H.7 1250 - 128685 55 

1. Unkostenkonto H.12 
an Kassenkonto H.2 

Neujahrstrinkgelder ............ , ......... 15 -
l. U nkostenkonto H.12 

an Kassenkonto H.2 
Einlage in die kleine Kasse ............... 50 -

2. Bankkonto H.3 
an Debitorenkonto H.6 

"Oberweisung Paul Schneider, Hamburg .... Kkt .. 12450 25 

3. Debitorenkonto H.6 
an Warenkonto B.5 

Pau] Schneider, Hamburg. erhalt Kkt .. 
100 Sack Perltapioka Wa ... 

Brutto 8500, To.. 100, Netto 8400 kg fiir 50 kg 13.- 2184 -
75 Sack weiBen Singapore-Pfeffer Wa ... 

Brutto 6375, Ta. 75, Netto 6300 kg fiir 50 kg 82.- 10332 - 12516 -
5. Besitzwechselkonto H.4 

an Debitorenkonto H.6 
Wertsendung Ernst Wulf & Co., Bremen Kkt .. 
# 370 per 30. Marz 1916 a. Bremen ...... We ... 3762 50 

7. Debitorenkonto H.6 
an Warenkonto H.5 

R. Pommer & Co., Hamburg, erhalten Kkt .. 
100 Sack Flockentapioka Wa .•. 

Brutto 8500, To.. 100, Netto 8400 kg fiir 50 k?, 22.- 3696 -
8. Privatkonto H.15 

an Kassenkonto H.2 
Privatentnahmc .......................... 400 -

9. Kreditorenkonto H.9 
an Schuldwechselkonto H.8 

Schroder & Co., Hamburg, trassieren ..... Kkt .. 
# 30 per 10. Februar 1916 ............... T '" 6216 70 

Ubertrag: I I I 39106 45 
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Januar 1916. 

10. Reisekonto 
an Kassenkonto 

Reisekasse nach Magdeburg usw. 

Vbertrag: 
H.ll 
H.2 

12. Kreditorenkonto H.9 
an Bankkonto H.3 

Sandeffl & Sohn, Hamburg, m. Oberweisung Kkt. 

14. Kassenkonto 
an Debitorenkonto 

Zahlung R. Pommer & Co., Hamburg 

17. Warenkonto 
an Kreditorenkonto 

Lieferung von Sanders & Sohn, Hamburg 
100 Sack wei Ben Singapore-Pfeffer 

Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg fur 50 kg 
30 Tage Kasse m. 2% odeI' 3-Monatsakz. 

H.2 
H.6 

Kkt .. 

H.5 
H.9 

Kkt .. 
Wa ... 
81.-

19. Besitzwechselkonto H.4 
an Debitorenkonto H.6 

m. Tratte a. R. Pommer & Co., Hamburg Kkt. 
# 371 per 5. April 1916 a. Hamburg ...... We .. . 

20. Debitorenkonto 
an Warenkonto 

Ernst Wulf & Co., Bremen, erhalten 
50 Sack Perltapioka 

Brutto 4250, Ta. 50, Netto 4200 kg fUr 50 kg .. 
1----------------------·-----------,-----

R.6 
H.5 

Kkt .. 
Wa ... 
13.-

22. Warenkonto H. 5 
an Kassenkonto H.2 

Fracht It. Sendung an Ernst Wulf & Co., Bremen Wa ... 

25. Kreditorenkonto 
an 2 Konten 

Paul Rentsch & Co., Bremen, erhalt 
Besitzwechsel ko nto 

# 369 per 14-. Marz 1916 a. Bremen 
Kassenkonto 

Bar und Briefmarken .................... . 

R.9 

Kkt. 
H.4 

We ... 
H.2 

28. Kassenkonto H.2 
an Besitzwechselkonto H.4 

Einlosung Nr. 362 per heut!' .............. We .. . 

31. GehiUterkonto 
an Kassenkonto 

Buchhalter Schmidt ..................... . 
Reisender Bach .......................... . 

S c h au, Buchfilhrung. 

H.14 
H.2 

3910645 

300-

12300-

637540 

136081-

I 
36961-

1092-

25-

433530 

414020 847550 

246375 

8774210 

4 
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gefiihrte Kassenbuch auch keine Buchungssiitze, sondem nur Buchungs
texte. Alles Weitere ergibt sich aus der nachstehenden Musterdarstellung 
eines Kassenbuchs, das als Nebenbuch fUr die Geschiiftsvorfiille des 
Monats Januar 1916 gefiihrt ist. 

1 
Einnahmen 

Kassenbuch der sogenannten Italienischen 
Januar 

I 1. Kassenbestand ••••• 0 ••••••••••• 0 •• 6423 70 
14. Zahlung von Ernst Pommer & Co., hier 6375 40 
28. Einlosung Wechsel Nr.362 ......... 2463 75 8839 15 

15262 85 
--

An mer k u n g: Die in der Berufungsspalte der Habenseite angefiihrten 
Zahlen sind die Nummern der Kassenbelege. Bei ordnungsmii.Biger Kassen
fUhrung darf keine Zahlung ohne empfangene Quittung erfoIgen. Die Quit
tungen werden fortlaufend numeriert und geordnet aufbewahrt. Die Beleg
nummern werden bei der zugehOrigen Kassenbuchung vermerkt. 

Die Fiihrung des Kassenbuchs als Nebenbuch bedingt doppelte, 
d. h. unnotige Schreibarbeit, die zu vermeiden auf jeden Fall wiinschens
wert ist. Sie laBt sich dadurch vermeiden, daB man schon von vom
herein den Kassenverkehr gesondert von den iibrigen Geschiiftsvorfallen 
verbucht. Liegt die Buchhaltungsarbeit und die Kassenfiihrung in den 

1 

Soll 

1. 
1. 

2. 

28. 

Kassenbuch der sogenannten Italienischen 
Februar 

Saldovortrag ...................... 10032'65 
An Reisekon to H.ll 

Riickzahlung von Reisespesen .. 28 50 

" Besi tz wechselkon to H.4 
Diskontierung Nr. 365 ......... 1222 50 

" 
Unkostenkon to I Riickzahlung des kl. Kassenbe-

12 160 standes .......•............... 1263 60 -

I 
11296 25 

= 
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Handen ein und derselben Person, so laBt sich die Trennung der Kassen
buchungen von den iibrigen Buchungen dadurch herbeifiihren, daB das 
Memorial fiir die Kassenbuchungen gesonderte Betragsspalten erhalt, 
also zugleich Memorial und Kassenbuch ist. (S. Beispiel S. 52.) 

Buchfiihrung, als Nebenbuch gefiihrt. 
1916. 

1. Fur Neujahrstrinkgelder ............ 1 
1. Einlage in die kleine Kasse ........ 2 
8. Entnahme fur den Haushalt ........ 3 

10. Reise nach Magdeburg usw •........ 4 
22. Fracht auf Flockentapioka ......... 5 
25. Barsendung an Paul Rentsch, Bremen 6 
31. Gehalter Monat Januar ............ 7/8 
31. ~ ............................. 

== 

1 
Ausgaben 

15 - I 
50 -

400 -
300 -

215 -
4140 20 

300 - 5230 20 
10032 65 
15262185 

Wird die Buchfiihrung und die Kassenverwaltung jedoch durch ver
schiedene Personen erledigt, so ist es zweckmaBiger, die Verbuchung 
der Kassenposten vollig von der Verbuchung der iibrigen Posten zu 
trennen, indem man zwei Grundbiicher, das Memorial und das 
Kassenbuch, fiihrt. Aus beiden Biichern erfolgen dann die tJber
tragungen in das Hauptbuch. Das Memorial wird in der gleichen Form 
gefiihrt, wie das Musterbeispiel fiir den Monat Januar zeigt, nur sind 
keine Kassenbuchungen darin enthalten. 

Buchfiihrung, ala Grund buch gefiihrt. 
1916. 

4. Per Sc h uld wechselkon to H.8 
Einlosung Akzept Nr. 28 ....... 1 

8. " 
Unkostenkon to H.12 
Steuem 1. 1.-31. III. 1916 ..... 2 

19. " Unkostenkonto H.12 
Einlage in die kl. Kasse ....... 3 

22. 
" 

Einrichtungskonto H.7 
Einkauf eines Schreibtischs ..... 4 

25. 
" 

Privatkonto H.15 
Entnahme ffir den Haushalt .... 5 

28. " GehaIterkonto H.14 
GehiiJter Februar .............. 6/7 

28. Saldo 
I-

'=== 

6825 75 

75 -

30 -

200 -

400 --

300 -

1 

Haben 

7830 75 
3465 50 

11296125 

4* 
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Memorial-Kassenbuch der sogen. Italienischen Buchfiihrung. 
Februar 1916. 

Kassenkonto 
Memorial 

I SoIl Haben 

1. Kassen bestand ..................... 10 032 65 

1. Kassenkonto H.2 
an Reisekonto H.ll 

Riickzahlung von Reisespesen ...... 2850 

2. Kassenkonto H.2 
an Besitzwechselkonto H.4 

Diskontierung ++= 365 per 24. Febr. 1916 1222 50 

2. Diskontkonto H.13 
an Besitzwechselkonto H.4 

4% auf 22 Tage auf ++= 365 ........ Iwe ... 3-

4. Sch uldwechselkonto B.4 
an Kassenkonto H.2 

Einliisung A.kzept ++= 28 ............ Ta ... 6825 75 
1 

6. Kreditorenkonto H.9 
an 2 Konten 

Sanders & Sohn, Hamburg, erhalten Kkt .. 
Bankkonto H.3 

m. Uberweisung ...... .. .JC, 13335.85 
Warenkonto H.5 

2% Skonto auf .JC, 13608 " 272.15 Wa ... 13608 -

7. Debitorenkonto H.B 
an Warenkonto H.5 

Ernst Kramer, Hamburg, Rechnung ++= 4 Kkt .. 14280 -
Iwa ... 

8. Unkostenkonto H.12 
an Kassenkonto H.2 

Steuern 1. 1. 1916 bis 31. 3. 1916 .... 2 75 -

9. 2 Konten 
an Debitorenkonto H.6 

Zahlung von Ernst Kramer. Hamburg Kkt .. 
Bankkonto H.3 

seine Uberweisung ...... .JC, 2335.60 
Besit zwechsel kon to H.4 

++= 372 per 15. Miirz 19Hi 
a. Hamburg .......... " 

2000.- We ... 4335160 

Ubertrag: 32226\60 11283 65 6900 75 
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Febl'ual' 1916. 

I Kassenkonto 
Memorial ~---I I SoIl Haben 

tlbertrag: 32226 160 11 283 65 6900175 
10. Sehuldweehselkonto H.8 

an Bankkonto B.3 
Einlosung Akzept =1+ 30 . . . . . . . . . . .. T .... 

11. Warenkonto 
an Debitorenkonto 

NaehlaB a. Singapore· Pfeffer ftir Ernst 
Kramer, Hamburg .............. . 

H.5 
H.6 

Kkt .. 
t-_____________________ -IWa . .. 

12. Warenkonto 
an Kreditorenkonto 

Reehnung =1+ 2 von Sanders & Solm, 

H.5 
H.9 

621670 

80-

Hamburg ...................... . Kkt .. 13608-
Wa ... 

~-------------------------I 
14. Warenkonto H.5 

an Bankkonto H.3 
Einkauf 100 Saek sehwarzen Lampong-

Pfeffer ......................... ~a... 5 920 -

17. Kreditorenkonto 
an Schuldweehselkonto 

Sanders & Sohn, Hamburg, erhalten 
Akzept =1+ 31 per 17. Mai 1916 ...... . 

19. Unkostenkonto 
an Kassenkonto 

Einlage in die kleine Kasse ........ . 

20. 2 Konten 
an Besitzweehselkonto 

Bankkonto 
Diskontierung =1+ 371 ... .M, 3739.50 

Diskontkonto 
4% a. 255 Tage a . .M, 3762.50 " 23.-

22. Einriehtungskonto 
an Kassenkonto 

Einkauf eines Schreibtisehes ....... . 

H.9 
H.8 

Kkt .. 
T .... 

H.12 
H.2 

3 

H.4 
H.3 
We .. 
H.13 

H.7 
H.2 

4 

24. Debitorenkonto H.6 
an Warenkonto H.5 

1:1608-

376250 

PaulSehneider,Hamburg,Reehnung=l+5 Kkt.. 3330-
Wa ... 

I 

30--

200-

tlbertrag: 78751.80 11 283 65 7 130j75 
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Februar 1916. 

M,moria! I Kassenkonto 

SolI I Haben 

ttbertrag: 78751 80 11283 65 7130 75 
25. Privatkonto H.15 

an Kassenkonto H.2 
Entnahme ........................ 5 400 

26. Sch uldwechselkonto H.8 
an Bankkonto H.3 

Einlosung A.kzept Nr.29 T ..•.. S 416 35 

28. Gehalterkonto H.14 
an Kassenkonto H.2 

Gehalter Februar 1916 ............. 6/7 300 

28. Kassenkonto H.2 
an Unkostenkonto H.12 

Ruckzahlung des kleinen Kassenbest. 12 60 

28. Kapitalkonto H.I0 
an Privatkonto H.15 

"Obertrag ......................... . 800 -

28. Kassensaldo .0 •••• 0. 00 •••••••••• o. 3465 50 
87968 15 11296 25 11296~ 

28. Verlust- und Gewinnkonto H.16 
an 6 Konten 

Einrichtungskonto .It 25.80 H.7 

I 
Reisekonto ........ 

" 271.50 H.ll 
Unkostenkonto .... 

" 
157.40 H.12 

Diskontkonto ..... " 
26.- H.13 

Gehalterkonto ..... 
" 

600.- H.14 
Kapitalkonto ...... " 

1339.48 H.lO 2420 18 

28. Warenkonto H.5 
an Verlust- u. Gewinnkonto H.16 2420 18 

28. Bilanzkonto H.l 
an 6 Konten 

Ka.ssenkonto ..... . .It 3465.50 H.2 
Bankkonto ........ " 34825.40 H.3 
Besitzwechselkonto" 6 674.60 H.4 
Warenkonto ....... " 23071.03 H.5 
Debitorenkonto ... " 31138.- H.6 
Einrichtungskonto " 1424.20 H.7 100598 73 

28. 2 Konten 
an Bilanzkonto H.l 

Sch uldwechselkonto.lt 13608.- H.8 
Kapitalkonto ...... ~990.73 H.I0 100598 73 
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Das parallele Memorial zu dem Kassenbuch S. 50 u. 51 wiirde fol-
gende Gestalt haben: Februar 1916. 

2. Diskont- u. Zinsenkonto 
an Besitzwechselkonto 

Diskont auf :j::j: 365 ................ 3-

6. Kreditorenkonto 
an Warenkon to 

Sanders & Sohn, Hamburg, 2 % Skonto 272 15 

7. Debitorenkonto 
an Warenkonto 

Ernst Kramer, Hamburg, Rechnung 4 
100 Sack Flockentapioka ......... 14280 -

9. 2 Konten 
an Debitorenkonto 

Rimesse Ernst Kramer, Hamburg, 
Bankkonto 

'Oberweisung ...................... 
Besi tz wechselkon to 

2335 60 

:j::j: 372 per 15. III. 1916 a. Hamburg. 2000 - 4335 60 

10. Sc h uld wechselkon to 
an Bankkonto 

Einlosung :j::j: 30 ................... 6216 70 

11. Warenkonto 
an Debitorenkonto 

NachlaB fiir Ernst Kramer, Hamburg, 
80 auf Singapore-Pfeffer ............. -

12. Warenkonto 
an Kreditorenkonto 

Rechng.:j::j: 3 v. Sanders & Sohn, Hambg., 
13608 100 Sack weiBen Singapore.Pfeffer. -

14. Warenkonto 
an Bankkonto 

100 Sack schwarzen Lampong·Pfeffer. 5920 -

17. Kreditorenkonto 
an Schuldwechselkonto 

Sanders & Sohn. Hamburg, erhalten 
:j::j: 31 per 17. V. 1916 ............ - -

20. 2 Konten 
an Besitzwechselkonto 

Bankkonto 
Diskontierung :j::j: 371. ........ " .... 23 -

Di skon t- u. Zinsenkon to 
4% auf 55 Tage .................. 3739 50 3762 50 

24. Debitorenkonto 
an Warenkonto 

Paul Schneider, Hamburg, Rechnung 5 
50 Sack schwarzen Lampong.Pfeffer 3330 -

26. Schuld wechselkon to 
an Bankkonto 

Einlosung :j::j: 29 ................... 8416 35 
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Das Kassenbuch ist das genaue AbbiId des Kassenkontos im Haupt
buche, jedoch sind den Buchungssatzen noch die erlauternden Buchungs
texte beigefiigt. 

Die Musterbeispiele aufS. 50ff. zeigen die Anwendung desKassen
buch - Memorials und des Kassenbuchs als Grundbuch fiir die 
Geschaftsvorfalle des Monats Februar 1916. 

Aus dem Grundbuch Memorial oder Memorial-Kassenbuch, bzw. aus 
den Grundbiichern Memorial und Kassenbuch erfolgt taglich die Ober
tragung der einzelnen Posten in das Hauptbuch. Diese tagliche und 
unmittelbare Obertragung aus den Grundbiichern in das Hauptbuch 
ist das Merkmal der sog. Italienischen Buchfiihrung, die ihren Namen 
daher fiihrt, weiI diese alteste uns bekannte Form der systematischen 
Buchfiihrung in dieser Weise in Italien ausgeiibt wurde und von dort 
aus sich nach den iibrigen Landern verbreitete. 

8. Die Grundbiicher der sogenannten Deutschen Buchfiihrung 
und ihr Zusammenhang mit dem Hauptbuche. 

Schon bei nicht sehr groBen Unternehmungen ist die Zahl der tag
lich vorzunehmenden Buchungen eine So groBe, daB es unzweckmaI3ig 
wird, sie taglich einzeln in das Hauptbuch zu iibertragen. Die Haupt
buchkonten wiirden dadurch einen zu groBen Umfang erhalten, unter 
dem die Obersichtlichkeit leiden wiirde, auBerdem wiirde dadurch das 
Hauptbuch selbst recht unhandlich und darum unpraktisch. 

Diesen Obelstand vermeidet man dadurch, daB man zwischen 
Hauptbuch und Grundbiicher das Sammeljournal einschaltet. In 
diesem Buche werden in gleichmaI3igen Zeitabschnitten, am besten 
monatlich, fiir jedes Konto die auf ihm zu verbuchenden Sollposten 
und Habenposten aus den in den Grundbiichern vorgenommenen 
Buchungen gesondert zusammengestellt und die Summe der Sollposten 
und die der Habenposten eines jeden Kontos als ein einziger Posten 
in das entsprechende Hauptbuchkonto eingetragen. 

Das Sammeljournal iibernimmt somit die Aufgabe der Vorspalte 
im Hauptbuch der italienischen Buchhaltung, wie dies auch ein 
Vergleich der Hauptbuchbeispiele der italienischen und deutschen 
Buchhaltung zeigt. 

Da bei der Anwendung des Sammeljournals keine Buchung unmittel
bar aus den Grundbiichern in das Hauptbuch vorgenommen wird und 
jeder Posten, der im Hauptbuch eingetragen wird, vorher 
erst im Sammeljournal gebucht sein m uB, so werden aIle 
Buchungen, die mit der Eroffnung und dem AbschluB der Konten 
zusammenhangen, nicht erst in den Grundbiichern, sondern gleich in 
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dem Sammeljournal vorgenommen, da sonst iiberfliissige Schreibarbeit 
geleistet werden miiBte (Musterbeispiel). 

Bei groBerem Umfange des Unternehmens erscheint es meist wiin
schenswert, auBer den Grundbuchposten fiir das Kassenbuch auch 
solche fiir andere wichtige Bestandkonten in besonderen Grundbiichern 
zu verbuchen und dadurch das Memorial zu entlasten. Auf diese Weise 
ist es auch moglich, die Buchhaltungsarbeit auf mehrere Personen zu 
verteilen. 

Die neben Memorial und Kassenbuch am haufigsten angewandten 
Grundbiicher sind das Einkaufsbuch und das Verkaufsbuch. 1m 
Einkaufsbuch werden aIle Wareneinkaufe auf Kredit verbucht, so daB 
aIle Eintragungen im Einkaufsbuch unter den Buchungssatz "Waren
konto an Kreditorenkonto" fallen und entsprechend journalisiert 
werden miissen. In gleicher Weise werden in das Verkaufsbuch aIle 
Warenverkaufe auf Kredit eingetragen. Die Eintragungen haben daher 
die Bedeutung "Debitorenkonto an Warenkonto" und miissen 
dementsprechend journalisiert werden. 

Da der Buchungssatz fiir die in das Einkaufs- und Verkaufsbuch 
einzutragenden Posten ein fiir allemal feststeht, konnen die Ein
tragungen in diese Biicher in vereinfachter Form geschehen, indem 
nur die notwendigen Buchungstexte eingetragen werden, wie nach
stehende Beispiele zeigen. 

1. Verkaufsbuch, Geschaftsvorfall Nr.14 yom 20. Januar 1916: 

20. Ernst Wulf & Co., Bremen 
durch die Bahn frei Bremen 

50 Sack Perltapioka 
Brutto 4250, Ta. 50, Netto 4200 kg. 

fur 50 kg. . . . . . . . . . . . . . . . .. Jf.. 13.-

30 Tage RaBBe mit 2%. 90 Tap;e lIetto 

1092 -

2. Einkaufsbuch, Geschaftsvorfall Nr. 12 yom 17. Januar 1916: 

17. Sanders & Sohn, Ham burg 
frei Lager 

100 Sack weiBen Singapore
Pfeffer 

Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg. 

fur 50 kg .................. J(, 81.-

30 TSJ'(e RaBse mit 2% od. 3-Mollstsakzept 

13608 -
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Der Buchungstext ist in beiden Fallen nichts anderes als die Ab
schrift der Hauptbestandteile der empfangenen oder erteilten Rech
nung. Viel Schreibarbeit laBt sich ersparen, wenn sowohl die ein
gehenden Rechnungen als auch die Kopien oder Durchschlage der 
ausgehenden Rechnungen fortlaufend numeriert und ihrer Nummer 
nach in Ordnern geordnet aufbewahrt werden. Der Buchungssatz 
braucht dann einfach nur zu lauten: 

Einkaufsbuch: 

Sanders & Sohn, Hamburg, It. Rechnung Nr. 16 . . .M, 13608.-

Verkaufsbuch: 

Ernst Wulf & Co., Bremen, It. Rechnung Nr.32 .. .M, 1092.-

AuBer diesen Hauptformen des Einkaufs- und Verkaufsbuches 
finden sich noch viele Zwischenformen, die sich aus den besonderen 
Bediirfnissen der einzelnen Unternehmungen ergeben. Wenig zweck
maBig ist es jedoch, in das Einkaufs- oder Verkaufsbuch auch solche 
Posten einzutragen, die nicht einfache Kreditposten sind, wie Kaufe 
Zug urn Zug, gegen, bare Kasse oder gegen Bankiiberweisung. Ganz 
abgesehen davon, daB dadurch die Notwendigkeit entsteht, ein und 
denselben Posten in zwei Grundbiichern zu verbuchen (Kassenbuch, 
Bankbuch), geht dabei der wesentliche Vorteil verloren, daB die Summe 

1 

SolI 

Kkt .. 

We ... 

l. 
14. 

28. 

Saldovortrag 
An Debitorenkonto 

Kassenbuch der sogenannten 

Kassen

Monat 

6423 70 
J ... 

R. Pommer & Co. ,Hamburg, Zahlung 6375 40 
" Bcsitzwechselkonto J ... 

Einlosung =1+ 362 J ... 2463 76 8839 15 -

15262 85 
= 
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der Einzelpostenbetrage im Einkaufsbuche die Bedeutung "Kreditoren
konto Haben", im Verkaufsbuche "Debitorenkonto SoIl" hat, wodurch 
das Journalisieren der beiden Biicher sehr vereinfacht wird. 

Auf S. 58/61 ist ein Musterbeispiel fiir die Anwendung der Deut
schen Buchfiihrung fur den Monat Januar 1916 des Geschaftsganges 
gegeben. Es sind dabei als Grundbucher benutzt: Kassenbuch, Me
morial, Einkaufsbuch und Verkaufsbuch. 

Das Sammeljournal in der gezeigten Form enthiUt zunachst die 
Buchungen, welche die Eroffnung der Konten herbeifuhren (vgl. 
S.48). Das Journalisieren der Monatsposten erfolgt in der Weise, daB 
zunachst die SoIlposten fiir die einzelnen Konten zusammengesteIlt 
werden. Man beginnt am zweckmaBigsten mit dem Kassenbuche und 
somit mit dem Kassenkonto. Die Summe der im Monatsverlaufe auf 
der Sollseite des Kassenbuches verbuchten Betrage ergibt den Betrag, 
der auf der Sollseite des Kassenkontos im Hauptbuche fur den journa
lisierten Monat einzusetzen ist. Hierbei muB jedoch beachtet werden, 
daB in die Summe der SoIlpostenbetrage des Kassenbuches nicht der 
Bestand am Monatsersten mit eingeschlossen werden dad, da dieser 
entweder schon bei der Konteneroffnung im Hauptbuchkonto ein
getragen wurde (an BiIanzkonto), oder aber als Unterschied der SolI
und Habenbetrage bereits im Hauptbuchkonto enthalten ist. Hieraus 
ergibt sich auch die ZweckmaBigkeit der Benutzung der Vor- und 
Hauptspalte, wie sie in den Musterbeispielen fiir das Kassenbuch und 

Deutschen Buchfiihrung (4 Grundbiioher). 

Konto 

Januar 1916. 

I 
1. Per Unkostenkonto J ... 

Neujahrstrinkgelder _ .......... 1 
1. " 

Unkostenkonto J ... 
Einlage in die kleine Kasse .... 2 

8. " 
Privatkonto J ... 
Privatentnahme ............... 3 

10. " 
Reisekonto J ... 
Reise nach Magdeburg usw ..... 4 

22. ,. Warenkonto J ... 
Wa .. Fracht a. Flockentapioka an 

Kkt .. Ernst Wulf & Co., Bremen ..... 5 
25. " 

Kreditorenkonto J ... 
Kkt .. Paul Rentsch, Bremen, bar ..... 6 

31. " 
Gehal terkonto J ... 
GehiiJ.ter Januar ............... 7/8 

31. Saldo ......................... -
1= 

15 -

50 -

400 -

300 -

25 -

4140 20 

300 -

1 

Raben 

5230 20 
10032 65 
15262 85 

-
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2. 

5. 

9. 

1 2. 

9. 

2 5. 

Memorial der sogenannten Deutschen Buchfuhrung 

(4 Grundbucher). 

Jan u a r 1 9 1 6. 

Bankkonto J . .. 
an Debitorenkonto J . .. 

lJberweisung von Paul Schneider, hier Kkt. 12450 25 

Besitzwechsel konto J. · . 
an Debitorenkonto J. · . 

Wertsendung von Ernst WuIf & Co., 
Bremen Kkt .. 

# 370, per 30. Marz 1916 •• 0 •••••• 0 • • We ... 3762 50 

Kreditorenkonto J . .. 
an Schuldwechselkonto J. · . 

Schroder & Co., Hamburg, trassiercn Kkt .. 

# 30, per 10. Februar 1916 ........... T. ... 6216 70 

Kreditorenkonto J. · . 
an Bankkonto J . .. 

Sanders & Sohn, hier, m. lJberweisung Kkt. 12300 -

Besitzwechsel konto J . .. 
an Debitorenkonto J . .. 

Tratte auf R. Pommer & Co., hier I Kkt .. 
# 371, per 5. April 1916 a. Hamburg .. We .. , 3696 -

Kreditorenkonto J. · . 
an Besitzwechselkonto J. · . 

Paul Rentsch, Bremen, erhalt Kkt .. 

# 369, per 14. Marz 1916 a. Bremen .... I We ... 4335 30 

42760 75 

die Hauptbuchkonten gezeigt ist. Dasselbe gilt fUr das Bankbuch, 
wenn ein solches gefUhrt wird. 

Die auf der Habenseite des Kassenbuches gebuchten Posten sind 
naturgemaB SolI posten fUr die auf der Habenseite des Kassenbuches 
genannten Konten. Man fUhrt daher als zweites Konto beim Journali
sieren der Sollposten das erste auf der Habenseite des Kassenbuches 
genannte Konto an und sucht die SolI posten fUr dieses Konto zunachst 
auf der Habenseite des Kassenbuches, sodann aus den ubrigen Grund-
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Einkaufsbuch der sogenannten Deutschen Buchfiihrung 

(4 Grund biicher). 

Januar 1916. , 
-

17. Sanders & Sohn, Hamburg Kkt. I I 
frei Lager 

S&S 100 Sack wei Ben Singapore-Pfeffer ... Wa ... 

401/500 Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 
fiir 50 kg ......................... 81.- 13608 -

30 Tage Kasse mit 2% oder 3-Monats-

I 

akzept 
J .... 13608!-J .... 

Verkaufsbuch der sogenannten Deutschen Buchfiihrung 

(4 Grund bii cher). 

Januar 1916. 
-

3. Paul Schneider, Hamburg Kkt. 
ab Lager 

W.O. 100 Sack Perltapioka . ............. twa ... 
451/550 Brutto 8500, Ta. 100, Netto 8400 kg 

fiir 50 kg 13.- I ........................ i R6c 75 Sack weiBen Singapore-Pfeffer ...... Wa ... 2184 - I 
526/600 Brutto 6375, Ta. 75, Netto 6300 kg fiir 

126161-50 kg ........................... . 82.- 103321-

30 Tage Kasse m. 2%, 90 Tage netto Kasse. 
I 

7. R. Pommer & Co., Hamburg Kkt. I 

ab Lager 
T&T 100 Sack Flockenta pioka ........... Wa ... 

802/901 Brutto 8500, Ta.100, Netto 8400 kg 
fiir 50 kg ......................... 22.- 3696

1

-

Bekannte Bedingungen. 

20. R. Wulf & Co., Bremen Kkt. 

I frei durch die Bahn 
R.W.C. 50 Sack Pcrltapioka ................ twa ... 

1/50 Brutto 4250, Ta. 50, Netto 4200 kg flir 
50 kg ............................ 13.- 1092 -

Bekannte Bedingungen. 
J .... 17304 J .... -
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Sammeljournal der sog. Deutschen Buchhihrung (1. Form). 

31. 

1. 
1. 

8. 

10. 

22. 
31. 

6. 
31. 

25. 
9. 

12. 
25. 

2. 

5. 
19. 

31. 

31. 

14. 
2. 
5. 

19. 

28. 
25. 

31. 

31. 
6. 
9 

2. 

Januar 1916. 

Monatsposten Januar 
A. Sollposten 

1. Kassenkonto 
An 2 Konten ...................... . 

2. Unkostenkonto 
An Kassenkonto 

" Kassenkonto 
3. Privatkonto 

An Kassenkonto 
4. Reisekonto 

An Kassenkonto 
5. Warenkonto 

An Kassenkonto 
" Kreditorenkonto ................ . 

6. Gehalterkonto 
An Kassenkonto ................... . 

7. Kreditorenkonto 
An Kassenkonto ................... . 

" Schuldwechselkonto .............. . 
" Bankkonto .................... . 
" Besitzwechselkonto .............. . 

8. Bankkonto 
An Debitorenkonto ................ . 

9. Besitzwechsel konto 
An Debitorenkonto ................ . 

" Debitorenkonto ................ . 
10. Debitorenkonto 

An Warenkonto .................... . 

B. Habenposten. 

1. Ka;:re~~o~~~n ...................... 1 
2. Debitorenkonto 

Per Kassenkonto .................. . 
" Bankkonto .................... . 
" Besitzwechselkonto ............. . 
" Besitzwechselkonto ............. . 

3. Besitzwechselkonto 
Per Kassenkonto ................... . 

" Kreditorenkonto ................ . 
4. Warenkonto 

Per Debitorenkonto ................ . 
5. Kreditorenkonto 

Per Warenkonto ................... . 
6. Schuldweehselkonto 

Per Kreditorenkonto ................ . 
7. Bankkonto 

Per Kreditorenkonto 

H.2 
Kl 
H.12 
Kl 
Kl 
H.15 
Kl 
H.ll 
Kl 
H.5 
Kl 
E.l 
H.14 
Kl 
H.9 
Kl 
M.l 
M.l 
M.l 
H.3 
M.l 
H.4 
M.l 
M.l 
H.6 
VI 

H.2 
Kl 
H.6 
Kl 
M.l 
M.l 
M.l 
H.4 
Kl 
M. 1 
H.5 
V.l 
H.9 
E.l 
H.8 
M.l 
H.3 
M.l 

883915 

15-
501- 65-

I 
I 400-

300-

25-
13 608\- 13 633 -

414020 
621670 

12300-

300-

4 335 30 26 992 20 

1245025 

376250 
3696- 745850 

I I 

637540 
1245025 
376250 
3696-

246375 
"433530 

17304-
8774210 

2628415 

679905 

17304-

13608 -
I 

6216170 

12300 -
8774210 
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buchern heraus. Dieses Verfahren setzt man fort, bis das Kassenbuch 
erledigt ist, und beginnt dann mit dem Journalisieren eines anderen 
Grundbuches. In derselben ,Weise werden darauf die Habenposten 
journalisiert. 

Um zu verhuten, daB der gleiche Posten doppelt journalisiert wird 
und um eine Kontrolle zu haben, daB aIle Posten journalisiert sind, 
wird sofort beim t"bertragen in das Journal in der Berufungsspalte des 
Grundbuches die Journalseite angegeben, und zwar auf der gleichen 
Reihe, auf der das journalisierte Konto im Buchungssatze genannt wird. 
1m Memorial macht sich beim Journalisieren der Vorteil, den die in 
den Musterdarstellungen gezeigte Form des Buchungssatzes bietet, be
sonders geltend. 

1m Journal wird in der Berufungsspalte auf das in Frage kommende 
Grundbuch und dessen Seite verwiesen. In derselben Weise verweisen 
Hauptbuch und Journal aufeinander. Die peinlich sorgfaltige 
Einsetzung der Dbertragungsvermerke ist unbedingt notwendig, 
wenn Fehler, die beim Dbertragen leicht eintreten, vermieden 
werden sollen. 

1st die Summe der journalisierten Sollposten gleich der Summe der 
journalisierten Habenposten, so ist anzunehmen, daB richtig jour
nalisiert wurde. Die rein rechnerische Richtigkeit ist dadurch 
unbedingt gewahrleistet. Eine weitere Probe, die die Gewahr bietet, 
daB auch aIle Posten journalisiert wurden, solI spater gezeigt werden 
(siehe S. 95). 

Eine zweite Art des Journalisierens, der der Vorzug vor der eben 
erlauterten Form gegeben zu werden verdient, solI bei der Verbuchung 
der Geschaftsvorfalle des Monats Februar 1916 gezeigt werden. Bei 
dieser Verbuchung sind folgende Grundbucher benutzt: Kassenbuch, 
Bankbuch, Einkaufs-, Verkaufsbuch und Memorial. 

Wahrend bei der ersten Form des Sammeljournals die Sollposten 
und die Habenposten fiir jedes Konto getrennt zusammengestellt 
wurden, sind bei der zweiten Form fur jedes Konto die Sollposten 
und daran anschlieBend sofort die Habenposten zusammengestellt. 
Hierdurch wird das Dbertragen in das Hauptbuch bedeutend er
leichtert, und das Journalisieren selbst geht schneller vonstatten. 

Von den mannigfachen Formen des Journalisierens mussen die 
beiden gezeigten Arten als die vorteilhaftesten angesprochen werden, 
weil sie einmal die einfachsten sind und zum anderen das Dbertragen 
in das Hauptbuch in ei ne m Posten gestatten, den Zweck des Jour
nalisierens also in vollkommenster Form erfiillen. 

Ein Vergleich des Hauptbuches der Deutschen Buchfiihrungsform 
mit dem der Italienischen Buchfiihrung ergibt ohne wei teres die Vor
zuge der ersteren. 
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2 
Soli 

We. 

SolI 

1. 
1. 

2. 

28. 

1. 
9. 

20. 

Kassenbuch der sogenannten Deutschen 

Kassen. 

Monat 

Saldovortrag ................... 10032 65 
An Reisekonto J ... , 

Riickzahlung des Reisenden ..... 28 50 

" Besi tz wee h8 elko n to J .... 
Diskontierung :j:j: 365 ........... 1222 50 

" 
Unkostenkonto J .... 
Riickzahlung des kl. Kagsenbe. 
stands .................... , ... 12 60 1263 60 

I 11296 25 
---

Bankbuch der sogenannten Deutschen 

Bank· 

Monat 

Saldovortrag ••••••••••••• 0 •••• 62639 20 
An Debitorenkonto J .... 

Vberweisung Ernst Kramer, Ham· 
burg .......................... Kkt. 2335 60 

" 
Bes i t z wee h s el ko n to J .... 
Diskontierung :j:j: 371 ........... We. 3739 50 6075 10 

~-

r-~ 
68714 30 === 

Einkaufshuch der sogenanten Deutschen Buchfiihrung 
(5 Grundbiicher). 

Feb r u a r 1 9 1 6. 

12. flanders & Rolm, Hamburg, Hechnung Kkt. 
:j:j:2 ............................ Wa. . . 13608 -

J. ..... 13608 -J . ..... 
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Buchfiihrung (5 Grund biicher). 

Konto 

Februar 1916. 

4. Per S c h u I d wee h s elk 0 n t 0 

T . . . Ein16sung # 28 . .............. 
8. 

" 
Unkostenkonto 
Steuern 1. I. - 31. III. 1916 ..... 

19. ,. Unkostenkonto 
Einlage in die kl. Kasse ....... 

22. 
" Einrichtungskonto 

Ankauf eines Schreibtischs ...... 
25. 

" 
Privatkonto 
Entnahme ..................... 

28. 
" Gehalterkonto 

28. Saldo ......................... 
~'halt" F,bru ................ 

Buchfiihrung (5 Grundbucher). 

Kon to. 

Februar 1916. 

6. Per Kr edi t or enk onto 
tlberweisung Sanders&Sohn, Ham-
burg .......................... 

10. 
" 

Sc h ul d wec hse Ikon to 
Einlosung # 30 .............. . 

14. 
" 

Warenkonto 
100 Sack schwarz. Lampong-
Pfeffer ........... " .......... 

26. 
" 

Schuldwechselkonto 
Einlosung # 29 ••• 0 •• 0 •••• 0 •• 0 

28. ~aldo ........................ 

= 

J .... 
l. 6825 75 

J .... 
2. 75 -

J .... 
3. 30 -

J .... 
4. 200 -

J .... 
5. 400 -

J .... 
6/7. 300 -

J .... 

Kkt. 13335 85 
J .... 
T. .. 6216 70 
J .... 

Wa .. 5920 -
J .... 
T. .. 8416 35 

65 

2 
Haben 

7830 75 
3465 50 

11296 25 

1 
Haben 

33888 90 
34825 40 

68714 130 

Verkaufsbuch der sogenannten Deutschen Buchfuhrung 
(5 Grundbiicher). 

Feb r u a r 1 9 1 6. 

I 
I I 

7. Ernst Kramer, Hamburg, Rechnung # 4 Kkt. 142801-
\Va ... I 

24. Paul Schneider, Hamburg, Rechnung :+t 5 Kkt. 3330 1--Wa ... 
J ...... 

176101-J ...... 

He h It u, BuchfUhl'\lng. 5 
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2. 

6. 

9. 

II. 

17. 

20. 

Memorial der sogenannten Deutschen Buchfiihrung 
(5 Grundbiicher). 

Feb r u a r 1 9 1 6. 

Diskontkonto J . .. . 
an Besitzweohsel konto J . .. . 

4% auf 22 Tage auf :J:I:: 365 tiber,," 1225.50 3 

Kreditorenkonto J . .. . 
an Warenkonto J . .. . 

Sanders & Co., hier, Abzug von 2% Skon- Kkt. 
to von,," 13608.- auf weiB. Singapore-
Pfeffer ............................ Wa ... 272 

Besitzwechsel konto J . . .. 
an Debitorenkonto J . .. . 

Wertsendung von Ernst Kramer, hier Kkt. 
:J:I:: 372 per 15. Marz 1916 auf Hamburg We ... 2000 

Warenkonto .r. ... 
an Debitorenkonto J . .. . 

NachlaB a. Singapore - Pfeffer an Ernst Wa ... 
Kramer, hier ...... " .............. Kkt. 80 

Kreditorenkonto J. ... 
an Sohuldweohselkonto J .... 

Sanders & Sohn, hier, erhalten Akzept Kkt. 

:J:I:: 31, per 17. Mai 1916 ............. T. ... 13608 

Diskontkonto J. ... 
an Besitzwechselkonto • J. ... 

4% a. 55 Tagc a. ++ 371 tiber J(, 3762.50 23 

15986 

-

15 

-

-

-

-

15 
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Sammeljournal der sogenannten Deutschen Buchfiihrung 

(2. Form). 

H.2 

K2 

H.2 
K.2 

H.8 

K.2 
B.l 
B.l 

H.8 
M.2 

H .12 

K.2 
K.2 

H .12 
K.2 

H.7 

K.2 

J T. 15 

K . 2 

I 1. 14 

r K .2 

H .3 

. 1 B 

H 
B 

.3 

. 1 

1. 

28. 

28. 

2. 

4. 
10. 
26. 

17. 

3. 

8. 
19. 

28. 

4. 

22. 

5. 

25. 

6. 

28. 

7. 

28. 

28. 

Februar 1916. 

Kassenkonto 
Soll 

An 3 Konten ........... 
Haben 

Per 6 Konten .......... 
-

Sch uldwechselkonto 
Soli 

An Kassenkonto ............... 

" 
Bankkonto ................. 

" 
Bankkonto ............... 

Haben 
Per Kreditorenkonto .......... 

Unkostenkonto 
SoIl 

An Kassenkonto ............... 

" 
Kassenkonto ............... 

Haben 
Per Kassenkonto .............. 

Ei nrichtungs konto 
Soil 

An KU8senkonto .. , ............ 

Privatkonto 
Soll 

An Kassenkonto " ............. 

Gchaltcrkonto 
SoIl 

An Kassenkonto ., ............. 

Bankkonto 
Soil 

An 2 Konten .................. 

Haben 
Per 5 Konten . ................ 

tJbertl'ag: 

Soil Haben 

1263 60 

7830 75 

6825 75 
6216 70 
8416 35 21458 80 

13608 --

75 -
30 - 105 -

12 60 

200 -

400 -

300 -

G 075 10 

33888 90 

29802 50 55340 2[. 
5* 
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Februar 1916. 

I 
Soil Haoon 

Dbertrag: 29802 50 55340 25 
H.9 8. Kreditorenkonto 

I Soll 
B.l 6. An Bankkonto ............... 13335185 I 

M.2 6. 
" 

Warenkonto .. ·.·0 ........ 272115 
272161-M.2 17. 

" 
Schuldwechsclkonto ........ 13608-

R.9 Haben 
E.2 12. Per \Varenkonto .............. 13608 -

H.5 9. Warenkonto 
Soll 

B.l 14. An Bankkonto •••••• 0 •••••••• 5920 -
M.2 11. 

" 
Debitorenkonto ••• 0 •••••• • 80)-

E.2 12. 
" 

Kreditorenkonto ........... 13608:- 19608 -

H.5 Haben 
M.2 6. Per Kreditorenkonto ••••••• 0.0 272 15 
V.2 28. 

" 
Debitorenkonto .0 •.•.••. . 176lO - 17882 15 

H.6 10. Debitorenkonto 
Soll 

V.2 28. An Warenkonto ••••• 0 •• 0 •••• • 176lO -
H.6 Haben 
B.I 9. Ppr Bankkonto .0.0 .••.•... · • 2335 60 
M.2 9. 

" 
Besitzwechselkonto ........ 2000 -

M.2 11. 
" 

Warenkonto .............. 80 - 4415160 
I i , 

H. l3 11. Diskontkonto 
Soli 

M.2 2. An Besitzwechselkonto ......... 3-
M.2 20. 

" 
Besitzwccbselkonto ......... 23 26 ------

H.ll 12. Heisekonto 
Raben 

K.2 1. Per Kassenkonto •• 0 •• 0 •• 0 •• 0. 28 50 

H.4 13. Bes i tzwechRel konto 
Soll 

M.I 9. An Debitorcnkonto ........... 2000 -
H.4 Hallen 
M.2 2. Per Diskontkonto ............. 3-
M.2 20. 

" 
Diskontkonto ............. 23 -

K.2 2. 
" Kassenkonto ............. 1222150 

Ho] 20. Bankkonto .0 ........... . 373950 4988 -
" 

1 

I 9626250 96262 50 



Die Grundbiicher der sogen. Deutschen Buchfiihrung. 69 

Februar 1916. 
I 

Abschl uBbuch ungen I 

I 28. Kapitalkonto H.lO 
an Privatkonto H.15 800 -

28. Warenkonto H.5 2420 18 
an Verl ust- u. Gewinnkonto H.16 

28. Verlust- und Gewinnkonto H.16 
an 6 Konten 

Ei nrichtu ngs konto .... H.7 25 80 
Reisekonto ............. H.ll 271 50 

U nkostenkonto ......... H.12 157 40 

Diskontkonto .......... H.13 26 -
GehiHterkonto .......... H.14 600 -
Kapitalkonto ........... H.lD 1339 48 

2420 18 2420 18 -
2 8. Bilallzkonto H.l 

an 6 Kontell 
Kassenkonto ........... H.2 3465 50 
Bankkonto ............. H.3 34825 40 

I 

Besitzweohselkonto .... H.4 6674 60 
'Varenkonto ............ H.5 23071 03 
Debitorenkonto ........ H.6 31 138 -
Einriohtungskonto ..... H.7 1424 20 

2 8. 2 Konten 
an Bilanzkon to H.1 

Soh uld weohsel konto ................. H.8 13608 -

Kapitalkonto ........................ H.10 86990 73 

100598 73 100598 73 

I 
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1 Hauptbuch der sogenannten 

SoIl B i 1 a n z -

1915 
Dezember 

" 
" 
" 
" 
" 

1916 

Januar 

" 
" 

Februar 

2 
Sull 

3I. 
in. 
3I. 
3I. 
3I. 
3I. 

I. 
I. 
I. 

28. 

An Kassenkonto ............. 

" 
Bankkonto '" ........... 

,. Besitzwechselkonto ....... 

" 
VVarenkonto ............. 

" 
Debitorenkonto .......... 

~inrichtungskonto ....... 

1= 
An Schuldwechselkonto ...... 

" 
Kreditorenkonto ......... 

" 
Kapitalkonto ............ 

= 
An Kassenkonto ........... . 

" 
Bankkonto ............. . 

" 
B€sitzwechselkonto ....... 

" 
VVarenkonto ............. 

" 
Debitorenkonto •••••• 0. o. 

" Einrichtungskonto ....... 
t--'-'--

= 

1916 I 
Januar I. An Bilanzkonto ............. 

" 1
3I. 

" 2 Konten ............... 
Februar 28. " 3 Konten ............... 

3 
Soll 

1910 
Januar 

" Februar 

4 
SoIl 

1916 
Januar 

" Februar 

I ---

I. An Bilanzkonto ............. 
31. 

" 
Debitorcnkonto .......... 

28. ~ Konten ............... 

---

'-I An Bilan.konto ............. 
31. "Dcbitorenkonto .......... 
28. ~ebitorenkonto .......... 

J ... 6423 70 
,T. .. 62488 95 
J ... 9003 15 
J ... 22596 -

J ... 26923 75 
J ... 1250 - 128685 55 

128685 55 

J ... 15242 10 
J ... 26992 20 42234 30 
J ... 86451 25 

128685 55 

J ... 3465 50 
J ... 34825 40 
J ... 6674 60 
J ... 23071 03 
J ... 31138 -
J ... 1424 20 100598 73 

100598 73 

Kassen -

I 
J ... 6423 70 
J ... 8839115 
J ... 1263 60 10102 75 

1- 16526145 

Bank-

I 
J ... 62488 95 
J ... 12450 25 
J ... 6075 10 18525 35 

81014 30 

Besitzwechscl-

I 

J~ 9003 15 
J... 7458 50 
J... 2000 - 9458 50 

18461 65 
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Deutschen Buchfiihrung. 

Konto. 

1915 
D ezember 31. Per Schuldwechselkonto ...... 

" 
31. " 

Kreditorenkonto ......... 
., 31. " Kapitalkonto ............ 

= 1916 

Januar 1. Per Kassenkonto ............ 
" 

1. " Bankkonto .............. 

" 1. ,. Besitzwechselkonto .0 .... 
., 1. " Warenkonto ............. 
o' 1. ", Debitorenkonto .......... 

" 1. ~inrichtungskonto ....... 

= 
1<'ebruar 28. Per Schuldwechselkonto ...... 

" 28. " Ka,pitalkonto ............ 

--' 

= 
Konto. 

1916 
Januar 31. Per 7 Konten ............... 
Februar 28. " 

6 Konten ............... 

" 
28. ,. Bilanzkonto ............. 

= 

Konto. 

1916 
Januar 31.1 Po< 7 Konkn ............... 
Februar 28. " 6 Konten ............... 

" 
28. " Bilanzkontll ............. 

Konto. 

1916 
Januar 31.1 p" 2 Kont.n ............... 
Februar 28. ,. 4 Konten ............... 

" 
28. " Bilanzkonto ............. 

J. .. 15242 10 
J. .. 26992 20 
J ... 

J ... 6423 70 
J ... 62488 95 
J ... 9003 15 
J ... 22596 -
J ... 26923 75 
J ... 1250 -

J ... 13608 --
J ... 

J ... 5230 20 
J ... 7830 75 
J ... 

123001-J ... 
J ... 33888 90 
J ... I 

I 

J ... 6799 05 
J ... 4988 -
J ... 

71 

1 

Haben 

42234 30 
86451 25 

128685 55 

128685 55 
1128685 55 

13608 -
86990 73 

100598 73 

2 
Haben 

13060 95 
3465 50 

16526 45 

:~ 

Haben 

46188 90 
34825 40 
81014 30 

4 
Haben 

11787 05 
6674 60 

18461 65 
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5 
SoIl 

1916 

Januar 

" Februar 

6 
Soll 

" 

1916 

Januar 

" Februar 

7 
Soll 

1916 

Januar 
Februar 

8 
SoIl 

l. 
3l. 
28. 
28. 

l. 
3l. 
28. 

l. 
28. 

An BiIanzkonto .............. 

" 
2 Konto ................. 

" 3 Konto ................. 
~erlust. und Gewinnkonto 

I==: 

An Bilanzkonto .............. 

" Warenkonto ••••••••• 0 ••• 

~ 
do. ............. 

--

An Bilanzkonto .............. 
~8senkonto ............. 

== 

1916 I 
Februar 28. An 2 Konten ................ 

9 
SoIl 

" 28. 
" 

BiIanzkonto .............. ---
C 

"" I ~ Januar 31. An 4 Konten ................ 
F,brnu 128. " 3~ten ................ 

10 
SolI 

"" ~ Februar 28. An Privatkonto .............. 

" 
28. " Bilanzkonto .............. 

1= 

Waren-

J .... 225961-
J .... 13633 --
J .... 19608 - 33241 -
J .... 2420 18 

58257 18 

Debitoren· 

J .... 26923 75 
J .... 17304 -
J .... 17610 1- 34914 -

61837 75 

Einrichtungs-

J .... 1250 -
J .... 200 - 200 -

1450 -

Schuldwechsel-

J .... 21458 80 21458 80 
J .... 13608 -

35066 80 

Kapital-

54208120 
J .... 26992120 
J .... 27216 -

I 
I 54208 20 

Kreditoren-

J .... 800 -
J .... 86990 73 

87790 73 



Die Grundbiicher der Bogen. Deutschen Buchfiihrung. 

Konto. 

16 19 

Jan 
Febr 

uar 
uar 
, 

31. 
28. 
28. 

Per Debitorenkonto .......... 

" 
2 Konten ............... 

" Bilanzkonto ............. --------= 
Kon to. 

1916 I 1 Januar 31. Per 4 Konton ............... 
F.b .... , I'" " 3 Kon"n ............... 

" 28.~ilanZkonto ............. 

Konto. 

1916 

28.1 Per Bilanzkonto ............. Februar 
,. 28'1 " Verlust· und Gewinnkonto 

Konto. 
. 

1916 

• Jmu", 1.1 PO' Bimn"onto ............. 
" 31." Kreditorenkonto ......... 

Fcbru ar 28." do. . ............ 

I 

Kon to. 
... 

1916 

Januar 1. Per Bilanzkonto ........... " 

" 
31. ., Warenkonto ............. 

Februar 128. " 
do. 0 •••••••••••• 

Konto. 

1916 

Januar 1. Per Bilanzkonto ............. 

J .... 
J .... 
J .... 

J. '" 
J. '" 
J .... 

J .... 
J ... , 

J .... 
J .... 
J .... 

J .... 
J .... 
J .... 

J .... 
Februar 28. " Verlust. und Gewinnkonto J .... == I 

I 
I 

173041-
17882 15 

I 
I 

26284 15 
4415 60 

6216 7J 
13608 -

13608 -
13608 -

73 

5 
Raben 

35186/15 
23071 103 

I 

58257118 

6 
Raben 

30699 75 
31138 -
61837 75 

7 
Raben 

1424 20 
25 80 

1450 -

8 
Raben 

15242 10 

19824 70 
35066 80 

9 
Haben 

26992 20 

27216 -
54208 20 

10 
Haben 

86451 25 
1339 48 

87790 73 
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11 
SolI Reise-

1916 

Januar 31. :~ .. nkontn .• :':;~J .... t-_3_O_0-l-_1 300 -

300 -

12 
SolI 

1916 

Januar 
Februar 

13 
Soil 

3l. 
28. 

An Kassenkonto .0 ••• 0 •• 0.0. 

" 
do. ••••••• 0 •••• 

1= 

1916 I 
Februar 28. An Besitzwechselkonto ....... 

14 
SolI 

1916 

Januar 
Februar 

15 
SoIl 

1916 

Januar 
Februar 

16 
SolI 

1916 

Fcbruar 

" ,. 

" 
" 
" 

1= 

3l. An Kassenkonto ............ 
28. --:!- do. ••••••• 0 •••• 

= 

31.[ An Ka.oonJrontn •••••• 0 ••••• 

28." do. ••••••• 0 •••• 

28. An Einrichtungskonto ....... 
28. 

" 
Reisekonto .............. 

28. 
" 

Unkostcnkonto •• 0 ••••• 0. 

28. 
" 

Diskontkonto ............ 
28. " 

Gehalterkonto .0 ••.•••••• 

28. " Kapitalkonto ............ 

= 

Unkostell-

J .... 65 -
J .... 105 - 170 -

170 -

Diskont-

J .... 26 - 26 -

26 -

GehalteI'-

J .... 300 --
J .... 300 - 600 -

600 -

Privat-

I k .. · 400 -
J .... 400 - 800 -

I 800 -

Verlust- und 

J .... 25 80 
J .... 271 50 
J. '" 157 40 
J .... 26 -
J .... 600 - 1080 70 
J .... 1339 48 

2420 18 



Konto. 

1916 

Februar 

" 

Konto. 

1016 

Februar 

" 

Kon to. 

Kon to. 

1916 

Februar 

Konto. 

1916 

Februar 

Kon to. 

1916 

Fcbruar 
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28.1 Pee K"'''mlmnto ............. J .... 28 50 
28. ~ erlust· und Gewinnkonto J ... , 

28. Per Kassenkonto .......... . J .... 12 60 1 
28. __ ,,_Verlust. und Gewinnkonto J .... 

---

11 
Raben 

28 50 
271 50 
300 -

12 
Raben 

12 60 
157 40 
170 -

la 
Raben 

14 
Raben 

28., Po< Ved",'· ~d G"winnk"n'" J .... ~=:::::!.=J.;::=6=0=01!:: = 
._ T 600-

28. Per Kapitalkonto .......... . 
---

"==== 

28. Per Warcnkonto ... . ...... 

---

J .... 

I 
J .... 

15 
Raben 

8~t 
800 -

16 
Raben 

2420 18 

2420 18 
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9. Die Hilfsbiicher. 

Rilfsbiicher der systematischen Buchfiihrung sind das Sam mel
journal und das Inventur- und Bilanzenbuch. Der Zweck und 
die Anlage des Sammeljournals wurde bereits im vorhergehenden Ab
schnitt ausfiihrlich behandeIt. 

Nach § 41 RGB. konnen Inventur und Bilanz in ein dazu bestimmtes 
Buch eingetragen werden oder jedesmal besonders, d. h. auf losen Blat
tern aufbewahrt werden. In letzterem FaIle muB die Aufbewahrung in 
zusammenhangender Reihenfolge geordnet geschehen. 

Die Fiihrung eines besonderen Inventur- und Bilanzenbuches ist im 
Interesse der guten Ordnung zweifellos der Aufzeichnung auf losen 
Blattern vorzuziehen. AuBer dem nach den Vorschriften des § 39 
RGB. beim Beginn des Randelsgewerbes und daraufhin fiir den SchluB 
eines jeden Geschiiftsjahres aufzustellenden Inventar und der dazu
gehorigen Bilanz pflegt das Inventarbuch noch die monatlichen Kon
trollbilanzen und die sag. Generalbilanzen zu enthalten, durch die der 
AbscWuB der Konten vorbereitet wird. 

Die Aufstellung des Inventars geschieht in der Weise, daB zunachst 
die Anzahl und Menge der vorhandenen Aktiva und ihr Wert 
am Inventurtage festgestellt wird. Rierbei ist zu beachten, daB die 
Aktiva gemaB dem gewaWten Kontensystem gruppiert und zusammen
gestellt werden. Dasselbe gilt von den Passiven. Die Reihenfolge 
der Aktiva waWt man am besten so, daB man sie ihrer Fliissigkeit 
nach, d. h. der Moglichkeit nach, sie zu barem Gelde zu machen, zu
sammenstellt. 

Mit geringen Schwierigkeiten laBt sich das u mla ufe nde Ver
mogen fliissig machen, worunter aIle Aktiva zu verstehen sind, die 
an dem Kreislaufe des Kapitals derart teilnehmen, daB ihre durch den 
Betrieb der Unternehmung hervorgerufenen Mengen- und Wertver
anderungen den erstrebten Geschiiftserfolg herbeifiihren sollen. 

Schwieriger ist das Fliissigmachen des stehenden, festen oder 
Anlagevermogens, d. h. aller der Aktiva, die dauernd im Betriebe 
der Unternehmung bleiben und deren Wert sich nur durch Abnutzung 
oder durch den Zeitablauf andert. 

Die Passiva werden am besten geordnet nach der Dringlichkeit, 
mit der sie aus den Aktiven befriedigt werden miissen, so daB man 
mit den Schulden beginnt, deren Ausgleich an einem bestimmten Zeit
punkte sich iiberhaupt nicht oder doch nur unter Schwierigkeiten ver
zogern laBt. Dies ist in groBerem oder geringerem MaBe bei allen Schul
den der Fall, die zum Zwccke der Vermehrung des umlaufenden Ver
mogens aufgenommen werden. Weniger dringlich pflegen die fiir das 
feste Vermogen aufgenommenen Schulden zu sein. 
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Hieraus ergibt sich foigendes Inventarschema, das jedoch auf Voll
standigkeit keinen Anspruch macht: 

Aktiva. 

A. UmIaufendes Vermogen. 
1. Bares Geld in Landeswahrung. 
2. Bankguthaben. 
3. Bares Geld in fremder Wahrung. 
4. Wertpapiere und Zinsscheine. 
6. BesitzwechseJ. 
7. Warenbestande. 
8. Sichere Buchforderungen. 
9. Zweifelhafte Buchforderungen. 

B. Festes Vermogen. 
1. Geschaftseinrichtung und sonstiges bewegliches Anlagevel'mogen. 
2. Hauser, Grundstiicke und sonstiges unbewegliches Anlagevermogen. 

Passiva. 

A. Kurzfristige Schuiden. 
1. Schuldwechsel. 
2. Sonstige fiir den Betrieb der Unternehmung aufgenommene Schulden. 

B. Langfristige Sch uiden. 
1. Hypothekenschulden. 
2. Sonstige langfristige Schulden. 

Es ist hier nicht der Ort, naher auf diese Frage einzugehen, dies 
muB - ebenso die Frage der Antizipationen, transitorischen Aktivl:t 
und Passiva und del" Bewertung von Aktiven und Passiven - der 
spateren Darstellung iiberiassen bleiben. 

Vber die Bewertungsfrage ist hier kurz nur folgendes zu sagen: 
AIle Vermogensbestandteile sind zu dem Werte einzustellen, den sie 
am Inventurtage besitzen. Sowohl eine Roher- als eine Minderbe
wertung ist unzulassig und au13erdem unkIug, da hierdurch nicht nur 
die dem Unternehmen fernstehenden Personen, sondern auch der 
Unternehmer selbst ein falsches Bild von der Lage der Unternehmung 
erhalten wiirden. 

Das Randelsgesetzbuch schreibt fUr die Bewertung nur vor, daB 
bei der Aufstellung des Inventars samtliche Vermogensbestandteile 
und Schulden nach dem Werte anzusetzen sind, der ihnen in dem 
Zeitpunkte beizulegen ist, fUr welchen die Aufstellung stattfindet, daB 
ferner zweifelhafte Forderungen nach ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen aber abzuschreiben sind 
(RGB. § 40). Besondere und ausfUhrliche Vorschriften bestehen fiir 
das Inventar und die Bilanz der Aktiengesellschaft (RGB. § 260ff.), 
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Eroffnungsinventar vom 31. Dezember 1915. 

1. Aktiva 

1. Kassenbestand .......................... K. .. 

2. Bankguthaben bei del' Deutschen Bank .... 

3. Besitzwechsel 
# 362 per 28. Januar 1916 auf Hamburg .... We ... 
# 365 pcr 24. Februar 1916 auf Bremen ..... We ... 
# 368 per 30. Marz 1916 auf Berlin ........ We ... 
# 369 per 14. Marz 1916 auf Bremen ....... We ... 

4. \Varenbestande 
1201/ 2 Sack weiBen Singapore-Pfeffer Wa ... 

Brutto 102531/ 2 kg, Ta. 121 kg, Nctto 10 1321/ 2 kg 
per 50 kg ............................... 80.--

150 Sack Perltapioka Wa ... 
Brutto 12750 kg, Ta. 150 kg, Netto 12600 kg 

pro 50 kg ............................... 12.-
100 Sack Flockentapioka Wa ... 

Brutto 8500 kg, Ta. 100 kg, Netto 8400 kg p. 50 kg 20.--

5 Forderungen 
Paul Schneider, Hamburg ................... Kkt. 
Ernst Wulf & Co., Bremen ................ Kkt. 
R. Pommer & Co., Hamburg ............... Kkt. 
Ernst Kramer, Hamburg ................... Kkt. 

6 GeschlHtseinrichtung .................. . 

II. Passiva 

Sch ul d wechsel 

2463 75 
1225 50 

978 60 
4335 30 

16212 -

3024- -

3360 -

1245025 
376250 
637540 

642 370 
6248 895 

9003 15 

22596 -

433560 2692375 
-1~ ___ 
12868555 

# 28 per 4. Februar 1916 
# 29 per 26. Februar 1916 

T. ... 682575 
T. ... 841635 15242 10 ----f--

2 Buchsch ulden 
Schroder & Co., Hamburg ................ . Kkt. 621670 
Sanders & Sohn, Hamburg ................ . 
Paul Rentsch. Bremen .................... . 

Kkt. 12300-
Kkt. 847550 26992 20 

J 42234 30 

128685 
111. Kapiial 

Aktiva ..................................... . 
Passiva .................................... . 4223430 
Kapital ..................................... . 86451 25 

Privatvcrmogen laut ue,;onderer Aufstellung .... . 2438850 

Ham bur g, den 31. Dezember 1915. 

Unterschrift. 
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der Kommanditgesellschaft auf Aktien (RGB. § 325), der Noten
banken (Bankgesetz § 8), der Gesellschaft mit beschrankter Raftung 
(Gesetz betr. die Gesellschaften mit beschrankter Raftung § 41f£'), der 
Genossenschaften (§ 48 Genossenschaftsgesetz). Eingehende Vorschriften 
sind fUr die Jahresabschlusse der Versicherungsgesellschaften durch das 
Aufsichtsamt fUr Privatversicherung und fUr die offentliche Arbeiter
versicherungsanstalten durch den Bundesrat erlassen worden. 

Wenn auch die Praxis - soweit nicht durch die Gesetzgebung 
etwas anderes vorgeschrieben ist - aIle Geldwerte in fremder Wah
rung, Wertpapiere und borsengangige Waren zu dem Borsenpreise 
des Inventurtages berechnet. und nur Waren, die keinen Borsenpreis 
haben, zum Selbstkosten- bzw. RersteIlungswerte einsetzt, und wenn 
auch die Buchhaltungstheorie dem groBenteils zustimmt, so ist dieses 
Verfahren doch nicht ganz einwandfrei, wie bei der Behandlung der 
Bilanzen in einem spateren Bande dieser Sammlung noch naher dar
zulegen sein wird. 

Die V ermogens bestandteile des festen Vermogens sind im allge
meinen so zu bewerten, daB der eingesetzte Wert dem Gebrauchswerte 
des Aktivums am Inventurtage entspricht. Dieser ergibt sich mit 
ungefahrer Genauigkeit, wenn von dem Selbstkosten- bzw. RersteIlungs
werte des Aktivums eine prozentuelle Abschreibung fur Abnutzung 
durch Zeit und Gebrauch unter Berucksichtigung der voraussichtlichen 
Lebensdauer und des voraussichtlichen Materialwertes des Aktivums 
nach Ablauf dieser Lebensdauer vorgenommen wird. Auch diese Frage 
kann erst bei spaterer Gelegenheit ausfiihrlich erortert werden. 

Nachdem der Gesamtwert der Aktiven und die Gesamtsumme der 
Passiven festgestellt ist, wird das Kapital der Unternehmung ermittelt, 
indem die Passiven von den Aktiven abgezogen werden. 

Wahrend fUr das Eroffn ungsinventar die Feststellung der 
Aktiven, der Passiven und des Kapitals genugt, ist es zweckmaBig, 
bei den wahrend der Betriebsdauer in regelmaBigen Zwischenraumen 
aufzunehmenden Betriebsinventaren und bei dem Liquidations
in ve n tar, wenn eine Unternehmung aufgelost wird, noch eine Ge
winnermittlung aufzunehmen. Diese erfolgt, indem man das Kapital 
des vorhergegangenen Inventars dem fUr den SehluB des Betriebs
absehnittes ermittelten Kapital gegenuberstellt. 

Das Inventar und die Bilanz werden von dem Unternehmer unter
schrieben. Die Unterschrift m uB erfolgen, wenn der Unternehmer 
Kaufmann im Sinne des Randelsgesetzbuches ist (RGB. § 38 und 41). 

Von den auf S. 78 u. 82 dargestellten Musterbeispielen der Inven
tarien yom 31. Dezember 1915 und yom 28. Februar 1916 ist das erstere 
das Beispiel cines Eroffnungsinventars, das letztere das eines Betriebs
inventars. 
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AuBer dem Inventar hat der Unternehmer, wenn er Kaufmann ist, 
noch eine kontenmaBige Darstellung des Verhaltnisses der Aktiven zu 
den Passiven und damit zum Kapital, also eine Bilanz anzufertigen 
und zu unterzeichnen. Diese Bilanz ist dem Kaufmann durch HGB. 
§ 39 vorgeschrieben. Notwendig ist sie im Grunde genommen nicht, 
da diese Darstellung ja bereits im Bilanzkonto des systematischen 
Hauptbuches vorhanden ist. 

Bilanz am 31. Dezem ber 1915. 

Aktiva Passiva und KapitaJ 

Kassenbestand •• 0 •••• 6423 70 Schuldwechsel ........ 15242 10 
Bankguthaben ........ 62488 95 Buchschulden ........ 26992 20 
Besltzwechsel ••• 0 •• 0. 9003 15 KapitaJ .0 ........... 86451 25 
Warenbestande ....... 22596 -
Forderungen ......... 26923 75 
Geschaftseinrichtung .. 1250 -- -128685 55 128685 55 
'= = 

Hamburg, den 31. Dezember 1915. 

U nterschrift. 

Da die Praxis einen Unterschied zwischen dem GeschMtsvermogen 
und dem Privatvermogen des Kaufmanns macht, war es ublich, in 
dem Inventar nur die Vermogensteile aufzufuhren, die zu dem Ge
schMtsvermogen des Kaufmanns gehoren. Auch die Theorie schloB 
sich diesem Vorgehen zum groBen Teile an, obwohl eigentlich gar kein 
Zweifel dariiber bestehen konnte, daB es nicht in der Absicht des 
Handelsgesetzbuches liegt, diesen Unterschied zu machen, zumal der 
Kaufmann mit seinem Gesamtvermogen fur seine GeschMtsschulden 
haftet. Der Unsicherheit ist durch Reichsgerichtsentscheidung1) ab
geholfen worden, durch die festgelegt ist, daB der Kaufmann auch 
verpflichtet ist, die GroBe seines Privatvermogens inventarmaBig 
festzustellen und aufzufuhren. Es genugt hierbei die im Beispiel an
gegebene Art und Weise. 

Die auf S. 81 dargestellten Beispiele einer Monatsbilanz und der 
Generalbilanz fUr den AbschluB vom 28. Februar 1916 sind buchhalte
rische Hilfsarbeiten, die zweckmaBigerweise im Inventar- und Bilanzen
buche Aufnahme finden, obwohl sie auch auf losen Blattern angefertigt 
und so geordnet aufbewahrt werden konnen. 

1) Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsa.chen Bd. 41, S. 47 f. 



I 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Konten 

Die Hilfsbiicher. 

Monats bilanz 
Januar 1916. 

Summen 

I SoIl I Raben 

Kassenkonto ............. 15262 85 5230 20 
Bankkonto .............. 74939 20 12300 -
Besitzwechselkonto ........ 16461 65 6799 05 
VVarenkonto .............. 36229 - 17304 -
Debitorenkonto ........... 44227 75 26284 15 
Einrichtungskonto ......... 1250 -
Schuldwechselkonto ........ 21458 80 
Kreditorenkonto .......... 26992 20 40600 20 
Kapitalkonto ............. 86451 25 
Reisekonto ............... 300 -
Unkostenkonto ........... 65 -
Gehalterkonto ............. 300 -
Privatkonto .............. 400 -

216427 65 216427 65 

81 

Saldi 

SoU I Raben 

10032 65 
62639 20 
9662 60 

18925 -
17943 60 
1250 -

21458 80 
13608 -
86451 25 

300 -
65 -

300 -
400 -

121 518 05 121 518 05 

Die Monats- oder Probebilanzen werden aufgestellt, nachdem die 
Monatsposten auS den Grundbuchern im Sammeljournal zusammen
gestellt und aus diesem in das Hauptbuch ubertragen worden sind. 
Die Summenbilanz weist die nunmehrigen Summen der Soll- und Haben
seiten samtlicher Konten aus, die Saldibilanz die Saldi dieser Konten. 
Stimmt die Endsumme der Sollseite der Summenbilanz mit der End
summe ihrer Habenseite uberein und verhalt es sich damit ebenso in 
der Saldibilanz, so ist damit bewiesen, daB die Dbertragung aus dem 
Sammeljournal in das Hauptbuch richtig erfolgte, und daB die Bu
chungen in den Grundbuchern rechnerisch richtig vorgenommen 
wurden, namlich so, daB die Gleichung A = P + K bestehen blieb. 
Denn die Monatsbilanz ist ja eben weiter nichts anderes als die Dar
stellung samtlicher Buchungen auf einem Konto, das nach den Er
orterungen im ersten Hauptabschnitt nur das Bilanzkonto sein kann. 

Die Generalbilanz hat den Zweck, das Journalisieren des Konten
abschlusses zu erleichtern. Sie ist die Vorarbeit fur die SchluBbilanz. 
Infolge der Anwendung von gemischten Konten, die ja zum Teil nicht 
zu umgehen ist, wird die Buchfuhrung unvollkommen, indem die Saldi 
der gemischten Kontcn nur anzeigen, welche Bestande nach del' 
Rcchnungsfuhrung vorhanden sein sollten, jedoch nicht, welche 
Bestande wir klich vorhanden sind. Dasselbe ist bei allen den Konten 
der Fall, an deren Bestanden Abschreibungen vorgenommen werden 
mussen, die sich ja nicht laufend, sondern nur in gewissen Zeitab
schnitten rechnerisch festlegen lassen. Stellt man nun in der General
bilanz den sich aus der Saldobilanz ergebenden errechneten Bestanden 

H 0 h" u, BuchfUhrung. t} 
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Die Hilfsbiicher. 

Inventar am 28. Februar 1916. 

I. Aktiva 

1. Kassenbestand ....................... K. 

2. Bankguthaben bei der Deutschen Bank. B ..... 

3. Besitzwechsel 
::j:j:: 368, per 30. Marz 1916 a. Berlin ....... . 
::j:j:: 371, per 5. April 1916 a. Hamburg .... . 
::j:j:: 372, per 15. April 1916 a. Hamburg ... . 

4. Warenbestande 
1451/ 2 Sack weiBen Singapore-Pfeffer 

Brutto 123771/ 2 kg, Ta. 146 kg, Netto 
122311/2 pro 50 kg ..................... . 

50 Sack schwarzen Lampong-Pfeffer 
Brutto 3750 kg, Ta. 50 kg, Netto 3700 kg 
pro 50 kg ............................. . 

5. Forderungen 
Paul Schneider, Hamburg ............... . 
Ernst Wulf & Co., Bremen ............. . 
Ernst Kramer, Hamburg ............... . 

6. Geschaftseinrichtung ............... . 
10% Abschreibung pro anno fiir 2 Monate. 

II. Passiva 

1. Wechselsch ulden 

We. · . 
We. · . 
We. · . 

Wa ... 

81.-
Wa ... 

44.-

Kkt. 
Kkt. 
Kkt. 

::j:j:: 31 per 17. Mai 1916. . . . . . . . . . . . . . . . . .. T. . .. 

III. Kapital 

Aktiva 
Passiva ................................ . 
Kapital. ............................... . 

Privatvermogen laut besonderer Aufstellung 

IV. Gewinnermittl ung 

Kapital am 28. Februar 1916 .............. . 
Kapital am 31. Dezember 1915 ............. . 
Hierzu Privatverbrauch Yom 1. JannaI' bis 

28. Februar 1916 ....................... . 

Hamburg, den 28. Fcbluar 1916. I 

978 60 
3696 -

2000 -

19815 03 

3256 -

15846 -
1092 -

14200 -

1450 -

25 80 

100598 73 
13608 -

24226 35 

86990 n 
86451 25 

Untl'l'schl'ift. 

83 

3465 50 

34825 40 

6674 60 

23071 03 

31138 -

1424 20 

100598 73 

13608 -

86990 73 

539 48 
800 -

1339 48 

6* 
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in del' Soll- und Habenspalte del' "Bilanz"-Spalte die durch das In
ventar festgestellten wirklichen Bestande gegeniiber, so miissen sich 
bei den gemischten Konten Differenzen ausweisen, die Gewinne dar
stellen, wenn del' rechnungsmaJ3ige Bestand kleiner ist als del' wirk
liche Bestand, Verluste, wenn del' umgekehrte Fall vorliegt. Diese 
Verluste und Gewinne werden in die mit "Verlust- und Gewinnkonto" 
iiberschriebene Spalte in del' diesem Konto entsprechenden Verlust
bzw. Gewinnspalte eingesetzt, desgleichen die sich aus del' "Saldi"
Spalte ergebenden Saldi del' Erfolgskonten. Auf diese Weise erhalt 
man das Bild des Verlust- und Gewinnkontos nach erfolgtem AbschluB 
del' Erfolgs- und gemischten Konten. Die Differenz zwischen dem Soll
und Istbestand des Kapitalkontos muB selbstverstandlich den Saldo 
des Verlust- und Gewinnkontos bilden, del' ja aus diesem in das Kapital
konto iibertragen wird. Stimmt nun in jeder del' vier Spalten die Soll
summe mit del' Habensumme iiberein, so ist del' Beweis erbracht, daB 
aIle Buchungen richtig vorgenommen sind bzw. noch vorgenommen 
werden, daB sich die Konten ordnungsma13ig abschlieBen. 

Journalisiert man namlich nun die "Bilanz"-Spalte "Bilanzkonto 
an folgende Konten" (samtliche Konten, bei denen Betrage auf del' 
Sollseite del' Bilanzspalte angefiihrt sind) und "Folgende Konten an 
Bilanzkonto" (samtliche Konten, bei denen Betrage auf del' Haben
seite del' Bilanzspalte angefiihrt sind) und verfahrt mit del' Verlust
und Gewinnspalte in gleicher Weise, so schlieBen sich samtliche Konten 
im Hauptbuche selbsttatig ab, wenn man die journalisierten Posten in 
das Hauptbuch iibertragt. Die Gleichung A = P + Kist nun im 
Bilanzkonto enthalten. 

Bilanz yom 28. Februar 1916. 

Aktiva 

Kassenbcstand ...... . 
Bankguthaben ...... . 
Besitzwechsel ....... . 
Warenbestande ..... . 
Forderungen ........ . 
Geschaftseinrichtung " 
r---
1== 

346550 
3482540 
667460 

23071 03 
31138-
142420 

10059873 

Hamburg, den 28. Februar 1916. 

Passiva und Kapital 

Schuldwechsel ........ 113 608-

7~900" 

100598173 
= 

U nterschrift. 
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10. Sonstige wichtige Buchhaltungsformen. 

Es ist leicht einzusehen, daB sich die sog. Deutsche Buchfiihrung 
noch weiter entwickeln laBt, indem man die Zahl der systematischen 
Grundbiicher noch weiter vermehrt, also neben dem Kassenbuch, Bank
buch, Einkaufs- und Verkaufsbuch noch beispielsweise ein Wechselein
gangs- und Wechselausgangsbuch, ein Trattenausgangsbuch usw. fiihrt, so 
daB die Fiihrung einesMemorials ganz wegfallen kann. DieseBuchfiihrungs
form hat den Vorteil, daB sie ein haufiges, miiheloses Journalisieren er
moglicht, so daB das Hauptbuch j eden Tag mit Leichtigkeit aufdemL aufen
den gehalten werden kann und nicht nur am Monatsende auf dem Lau
fenden ist wie bei der Deutschen Buchfiihrung. Diese Art der Buchfiihrung 
pflegt in groBeren Unternehmungen mit umfangreicher Arbeitsteilung in 
der Buchhaltung, besondersin Bankgeschaften, in Anwendung zu kommen. 
Sie erhalt ihre hochste Vollkommenheit, wenn sie mit der nachstehend ge
schilderten sog. Amerikanischen Buchfiihrung vereinigt angewandt wird. 

Die sog. Amerikanische (synchronistische) Buchfiihrung kennzeichnet 
sich dadurch, daB in einem und demselben Buche neben dem der 
zeitlichen Folge der Geschaftsvorfalle nach (chronologisch) gefiihrten 
Grundbuche -der Primanota -tabellenformig das Kontensystem, also 
das systematische Hauptbuch, angeordnet ist (siehe Beispiel in Tafel II). 

Diese Buchfiihrungsart bietet den Vorteil, daB sehr viel Schreib
arbeit gegeniiber der Italienischen und Deutschen Buchfiihrung erspart 
wird, und vor aHem das Hauptbuch dauernd auf dem Laufenden ist, 
so daB jederzeit miihelos ein AbschluB erfolgen kann. Diesem groBen 
Vorteile gegeniiber kann die nicht abstreitbare Papierverschwendung 
bei dieser Buchfiihrung nicht in Betracht gezogen werden. Anwendbar 
ist die als Beispiel dargestellte Form bei Unternehmungen mit nicht 
zu umfangreichem Kontensysteme. Benutzt eine Unternehmung eine 
groBe Anzahl von Konten, so ist die Kombination der Amerikanischen 
Buchhaltungsform mit der obenerwahnten erweiterten deutschen Buch
haltungsform empfehlenswert. Es werden dann eine Anzah! chrono
logischer Grundbiicher mit angegliedertem tabellarischen Sammel
journal gefiihrt, und es muB dann natiirlich noch ein besonderes Haupt
buch gefiihrt werden. Die Fiihrung eines besonderen Hauptbuches er
weist sich auch bei der einfachen Amerikanischen Buchhaltung haufig als 
zweckmaBig, damit nicht in den einzelnen Kontenspalten von dem einen 
zum anderen Monat zu groBe Summen mitgeschleppt werden miissen. 

AuBer den geschilderten Buchhaltungsformen ist natiirlich jede 
mogliche Kombination dieser Grundformen in der Praxis anzutreffen, 
da - wie schon eingangs dieses Hauptabschnittes erwahnt wurde -
jedes Unternehmen seine eigene, gerade auf seine Bediirfnisse zuge
schnittene Buchfiihrung haben m uB. 
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11. Die Nebenbiicher. 
Die bisher dargestellten Grund- und Hilfsbiicher sind systematische 

Biicher, wei! sie auf das engste mit dem Hauptbuche zusammenhangen. 
Die N ebenbiicher gehoren nicht zu den systematischen Biichern, werden, 
wenn sie zweckmaBig gefiihrt werden, unabhangig von den systema
tisch en Biichern gefiihrt und dienen dazu, einen Einblick in die 
Einzelheiten bestimmter Aktiva- und Passivabestande zu gewahren, 
und auBerdem hauptsachlich der Mengenverrechnung, obwohl es 
in gewissen Fallen auch zweckmaBig sein kann, der Mengenver
rechnung auch eine Wertverrechnung anzugliedern (siehe Waren
skontro, S. 90/91). 

1. Das Kontokorrentbuch. Das wichtigste Nebenbuch ist das 
Kontokorrentbuch (Reskontro, Saldakontenbuch), das am besten in 
ein Debitoren- und ein Kreditorenbuch zerlegt wird. Seine Fiihrung 
erweist sich als notwendig, weil das Debitorenkonto und das Kreditoren
konto im Hauptbuche in seinem Saldo nur die Ges~mtheit der noch 
auBenstehenden Forderungen bzw. der noch nicht beglichenen Schulden 
der Unternehmung aufweist. Es ist aber dringend notwendig, daB der 
Unternehmer nicht nur weiB, was er insgesamt noch zu fordern hat 
bzw. schuldet, sondern auch, wer seine einzelnen Schuldner und Glau
biger sind, wieviel er von jedem einzelnen Debitor zu fordern hat und 
an jeden einzelnen Kreditor noch schuldet, und worauf sich die ein
zelnen Forderungen und Schulden begriinden, damit die Kredit-

1 

Soll 

1916 

Januar 

" Februar 

Miirz 

2 
SolI 

1916 
Januar 

" 

Miirz 

1. Saldovortrag ................ 
3. Waren It. Rechnung =It 1. .... 

24. Schwarzer Lampong-Pfeffer, 
Rechnung =It 5 - ............ 

::::::===:= 
1. Saldovortrag ................ 

1. Saldovortrag ................ 

20. Perltapioka, Rechnung =It 3 .. 
r---

F:=:= 
1. Saldovortrag ................ 

Musterdarstellung des 

Paul Schneider, 

J .... 12450 25 
M .... 12516 - 12516 -

V .... 3330 - 3330 -
28296 25 

15846 -

Ernst Wulf & Co., 

J .... 3762 50 

M .... 1092 - 1092 -

4854 50 

1092 -
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gewahrung und die Inanspruchnahme von Kredit im einzelnen iiber
wacht wird, saumige Schuldner rechtzeitig gemahnt und die eigenen 
Schulden rechtzeitig bezahlt werden konnen. 

Das Debitoren- und das Kreditorenbuch enthalt also die Einzel
heiten zu den gleichlautenden Hauptbuchkonten. Jeder Debitor und 
jeder Kreditor erhalt in diesem Buche ein Konto, dessen Konten
seiten die gleiche Bedeutung haben wie das entsprechende Hauptbuch
sammelkonto. Es verrechnet also das einzelne Debitorenkonto auf 
seiner Sollseite den Bestand einer Forderung und dessen Vermehrung, 
die Habenseite dessen Verminderung, umgekehrt die Habenseite eines 
Kreditorenkontos den Bestand einer Schuld und dessen Vermehrung, 
die Sollseite dessen Verminderung. 

In die Textspalte ist ein Text einzusetzen, der dem 
Texte des zugehorigen Grundbuchpostens entspricht. Die 
in der Praxis angetroffene nbung, in den Textspalten des Konto
korrentbuches Buchungssatze wie im Hauptbuch einzuschreiben (an 
Waren, per Kasse usw.) ist zu verwerfen. Die Kontennamen sind nur 
in systematischen Biichern anzufiihren. Eine anderweitige Praxis 
arbeitet dem Zweck der Nebenbiicher geradezu entgegen und ist teils 
auf eine gewisse Bequemlichkeit der BuchhaIter und, soweit das Konto
korrentbuch in Frage kommt, vielleicht auf den Umstand zuriickzu
fiihren, daB in kleinen Italienischen Buchfiihrungen meist kein Debi
toren- und Kreditorenkonto im Hauptbuche gefiihrt wird, sondern jeder 
Debitor und Kreditor im Hauptbuche sein gesondertes Konto hat, 

Kon tokorrent buchs. 

Hamburg. 

1916 

Januar 2. Seine tJberweisung ........... 
Februar 28. Saldo ....................... 

=== 

Bremen. 

1916 
Januar 5. =1+ 370, per 30. Miirz 1916 

a. Bremen ................. 
Februar 28. ~ ....................... 

!=== 

M ... 12450 25 

M ... 3762 50 

1 

Haben 

12450 25 
15846 -

28296 25 

2 
Haben 

3762 50 
1092 -
4854 50 
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3 
SoIl 

1916 
Januar 

" 

4 
SolI 

1916 
Januar 
Februar 

Miirz 

5 
Soll 

1916 

Januar 

6 
SolI 

1916 

Januar 
Februar 

7 
SolI 

" 
" 

1916 

Januar 

" 

R. Pommer & Co., 

1. Saldovortrag " .............. J .... 6375 40 
7. Flockentapioka, Rechnung 

---±l2 .................... . M .... 3696 - 3696 -

10071 40 
= 

Ernst Kramer, 

1. Saldovortrag ................ J .... 4335 60 
7. WeWer Singapore-Pfeffer, Rech· 

nung # 4 ................ V .... 14280 - 14280 -

--
18615 60 

F=== 
14200 I 1. Saldovortrag ................ 

Schroder & Co., 

9.1 Tratte # 30, p. 10. Februar 19161 ~r. .. 1~1 

Sanders & Sohn, 

12. Meine tJberweisung .......... M .... I 12300 - 12300 -
6. dgl. .0.0 ••• 0 •• B .... 13335 85 

6. 2% Skonto a. J1,. 13 608.- .... M .... 272 15 
17. Akzept # 31, per 17. Mai 1916 M .... 13608 - 27216 -

39516 -=== 
Paul Rentsch, 

12Il'~69' p~ 14. _, 1910 I 
a. Bremen ................. M .... 4235 30 

125. Bar und Briefmarken ........ M .... 4140 20 8475 50 
8475 50 
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Hamburg. 

1916 
114. Januar Ihre Bezahlung ............. M .•• 

" 19. =It 371, per 5. April 1916 
-.!!::....Hamburg ............•.. M .•. 

--

Hamburg. 

1916 
Februar 9. Seine Uberweisung .0 •••••••• B ... 

" 
9. =It 372, per 15. Miirz 1916 

a. Hamburg ............... M ..• 

" 
11. Nachlal3 a. Singapore-Pfeffer .• 

" 
28. ~ ...................... 

= 

Hamburg. 

J~~~ar /1.1 Saldovortrag ················1 
Hamburg 

1916 
Januar 1. Saldovortrag ................ J •... 

" 
17. Weil3erSingapore.Pfeffer, Rech-

nung =It 1 ................ M •... 
Februar 12. dgI., Rechnung =It 2 ......... E .... --..---

1::::== 

Bremen. 

1916 
Januar 1. Saldovortrag ........... ...:...:...:..: J .... 

--

6375 40 

3696 -

2335 60 

2000 -
80 -

I 

I 

1 

I 

136081-
13608 -

89 

3 
Haben 

10071 40 
10071 40 

4 
Haben 

1 

4415 60 
14200 -
18615 60 

1 

5 
Haben 

6 
Haben 

12300 -

13608 -
13608 -

39516 -

7 
Haben 

8475150 
I 

I 
8475150 
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};illgallg Sack Marke Nummer 

1916 

Jan. 1. Bestand .......... 1201/ 2 S. & S. 201/322 

" 
17. Sanders & Sohn, 

Hamburg ....... 100 S. & S. 120/219 
Febr. 11. NachlaB an Ernst 

Kramer, Hamburg 

" 
12. Sanders & Sohn, 

Hamburg ....... 100 S. & S. 351/450 

" 
28. Gewinn ........... 
--
= 

3201/ 2 

~Iarz 1. Bestand .......... 145 S. &S. 277/321 
351/450 

F 

1916 I I 

Jan. I 1. Bestand .......... 

I 
150 H.R. 1/150 

" 122. Fracht a. Sendung 

I 
Ernst Wulf & Co., 
Bremen ......... 

ebr·128.~n •...••.. o. I 
150 

'= 

1916
1 I I 

Jan. I 1. Bestand .......... 100 M.C. 310/409/ 
Febr. 28. Gewinn .......... -

I I 100 
= 

1916 

I I Febr. 14. A. Schmidt & Co., 
Hamburg ....... 100 A. S. C. 101/200 I 

" 
28. ~n .......... 

100 I 
Marz 11. 

'= 
Bestand .......... 50 A.s.c·1151/2001 

Brutto Tara 
kg kg 

10 2531/ 2 121 

8500 100 

8500 100 

272531/ 2 321 

123771/ 2 146 

I 
12750 150 

I 
12750 150 

8500 100 

8500 100 

7500 1001 

I 
7500 1001 

3750 I 501 

Musterdarstell ung 

WeiBer Singapore-

Netto 50 kg 
kg .I(. 

10 1321/ 2 80.- J .... 16212 -

8400 81.- M .... 13608 -

80 -

8400 81.- E .... 13608 -

1191 18 

269321/ 2 44699 18 

1223F/2 81.- J .... 119 815 03 

Perl-

12600 112.- J .... 3024 -

K .... 25 -

I 227 -

12600 3276 -

Flocken -

8~ 100- J .... 3360 -
336 -

8400 I 3696 -

Schwarzer Lampong-

7400 40.- 59201-
666 -

7400 I 6586 -

3700 144.-1 J .... 3256 -



eines Warenskontros. 

Pfeffer. 

Ausgang Sack 

1916 

Jan. 3. Puul Schneider, 
Hamburg ....... 75 

l!'ebr. 4.2% Skonto von 
Sanders & Sohn .. 

" 
7. Ernst Kram()r,Ham-

burg ............ 100 

" 
28. Inhalt von 1/2 Sack 

a. ubr. Sacke vert. 1/2 

" 28. Bestand .......... 145 
-

3201/ 2 = 

Tapioka. 

1916 

Jan. 3. Paul Schneider, 
Hamburg ....... 100 

" 
20. Ernst Wulf & Co., 

Bremen ......... 50 

--~-
~ 150 

Tapioka. 

1916 

Jan. 7. R. Pommer & Co., 
Hamburg ....... 100 

~- 100 

Pfeffer. 

1916 

Febr. 14. Paul Schneider, 
Hamburg ....... 50 

" 
28. Be"tand .......... 50 
'--

100 
= 
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Marko :Kummer 
Brutta Tara Netto 50 kg 

kg kg kg .1( 

S. &S. 201/276 6375 75 (j 300 82.- :\I.. .. 10 :332 -

:\1 .... 272 15 

S. & S. 120/219 8500 100 8400 85.- V .... 14280 -

S. & S. 322 I I - -

S. & S. 277/321 123771/ 2 146 122321/ 2 81.- J: : : .119 815 03 351/450 
272531/ 2 321 2693F/2 I 44699 18 

I I 
-

H.R. 1/100 8500 100 8400 13.- M .... 2184 -

H.R. 101/150 4250 50 4200 13.- M .... 1092 -"-

12750 150 12600 3276 -

I 
M.C. 310/409 8500 100 8400 22.- 1\1.. .. 3696 -

lVI.C. 8500 100 8400 3696 -

A.S.C. 101/150 3750 50 3700 45.- V .... 3330 -
A.S.C. 151/200 3750 50 3700 44.- J .... 3256 -

7500 100 7400 6586 -



Nr. 

362. 
365. 
368. 
369. 

370. 
371. 
372. 

368. 

371. 
372. 

Nr. 

28. 
29. 
31. 
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wodurch sich die Fiihrung eines besonderen Kontokorrentbuches naturIich 
erubrigt. In diese Einzelkonten mussen natiirlich Buchungssatze ein
getragen werden, und diese Obung wird bei der Fiihrung eines Konto
korrentbuches haufig gedankenlos iibernommen. 

Die in der Praxis haufig anzutreffende Bezeichnung des Debitoren
buches als "Kundenbuch", des Kreditorenbuches als "Lieferanten
buches" ist gleichfalls irrefiihrend, da das Debitoren- und Kreditoren
konto sowie die einzelnen Konten des Kontokorrentbuches nicht nur 
die Schuldverhaltnisse und Forderungsrechte verrechnet, die aus 
Warenein- und -verkaufen entstehen, sondern aIle Forderungsrechte 
und Schulden, soweit es sich um kurzfristige Forderungen und Schulden 
handelt, die nicht auf gesonderten Konten verrechnet werden. 

Die Eintragungen in das Kontokorrentbuch, ebenso in die iibrigen 
N ebenbiicher erfolgen am besten nicht aus den Grundbiichern, sondern 
aus den Buchungsunterlagen selbst. Auf diese Weise besteht eine 

Eingang Musterdarstellung eines Wechsel-

Erhalten Am· Au~· 
Fol. Aussteller stellungil· stellungs· Bezogener 

von am ort tag 

1916 1915 

J. .. . Bestand Jan. 1. W. Liiders Hamburg Dez. 8 . L. Reimers 
J. ... do. 

" 
1. Miiller & Co. Bremen 

" 
22. Paul Cohn & Co. 

J. ... do. " 1. Alfred Simon Hannover 
" 

30. R. Ulrich & Sohn 
J. ... do. 

" 
1. Wolf & Co. Bremen 

" 
15. Karl Korner 

1916 

M .... Ernst Wulf & Co. 
" 

5. Ernst Wulf & Co. do. Jan. 2. Robert SchrOder 
M .... Trassiert 

" 
19. Trassiert Hamburg 

" 
19. R. Pommer & Co. 

M .... Ernst Kramer Febr. 9. Ernst Kramer do. Feb. 5. Kurt Conrad 

1915 

J. . .. Bestand Marz 1. Alfred Simon Hannover Dez. \30. R. U1rich&Sohn 
1916 

J. ... do. " 
1. Trassiert Hamburg Jan./19. R.Pommer & Co. 

J. ... do. 
" 

1. Ernst Kramer do. Feb. 5. Kurt Conrad 

Ausstellung 
Mu st er dars tell u ng 

Fo!. Ausstellungstag AU.%teller Order Verfall 

1915 1916 

J. . .. Dezember 4. Sanders & Sohn, Hamburg Sanders & Sohn Februar 4. 
J .... 

" 25., Paul Rentsch, Bremen Dresdner Bank 
" 

26. 
M .... Februar 17. Sanders & Sohn, Hamburg Sanders & Sohn Mai 17. 
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doppelte Kontrolle, indem die Grundbiicher mit den Nebenbiichern 
verglichen werden konnen. Die erfolgte Abstimmung der Grund- und 
Nebenbiicher wird dadurch gekennzeichnet, daB in der Berufungsspalte 
der Grund- und Nebenbiicher wechselseitig auf die gleichmiiBige Ein
tragung in ihnen verwiesen wird (vgl. Musterbeispiele auf S. 86 bis 89). 

Das Wal'enskontro. Wie das Kontokorrentbuch die Einzel
heiten fiir das Debitoren- und Kreditorenkonto zur Darstellung bringt, 
so das Warenskontro die Einzelheiten fiir das Warenkonto. 1m Waren
skontro erhiilt jede einzelne Warengattung ihr besonderes Konto, auf 
dem entweder nur eine Mengenverrechnung stattfindet (Lagerbuch) 
oder gleichzeitig noch eine Wertverrechnung (eigentliches Waren
skontro). In letzterem FaIle sind aus den Einzelheiten des Waren
skontros auch die durch den Handel mit den einzelnen Warengattungen 
erzielten Einzelerfolge zu ersehen. Dies ist von groBer Wichtigkeit, da 
der umsichtige Unternehmer sich mit den Waren, die keinen Gewinn 

sko n tr 0 s (We c h s e lko pie r b u c h). Ausgang 

Zahlungs· Wech,elnehmer Wah- Wechsel· Verfall begeben an Datum Fol. Bemer-
ort (Order) rung summe kUngen 

1916 1916 

Hamburg W. Liiders .4, 2463 75 Jan. 28. eingelost Jan. 28. M .. 
Bremen Carl Schulze .K 1225 50 Feb. 24. Deutsche Bank Feb. 2.K .. 
Berlin Alfred Simon A 978 60 Mii.rz 30. Bestand " 

28. J .. 
Bremen R. Kruger A 4335 30 

" 
14. Paul Rentsch Jan. 25. M .. 

do. Ernst Wulf& Co. A 3762 50 
" 

30. Deutsche Bank Feb. 20. B .. 

-

Hamburg eigene Order A 3696 - April 5. Bestand 
" 

28. J .. akzeptiert 
do. Ernst Kramer A 2000 - Mitrz 15. Bestand 

" 
28. J .. do. 

Berlin Alfred Simon A 978 60 Mitrz 30. 

Hamburg eigene Order A 3696 - April 5. akzeptiert 
do. Ernst Kramer A 2000 - Mitrz 15. do. 

eines Trattenskontros. Einlosung 

Betrag Bemerkungen Einlosungstag vorgelegt durch Bemerkungen 

68251" 
1916 

Akzept Februar 4. Vereinsbank, hier 
841635 Akzept, Zahlb. Deutsche Bank " 

26. Deutsche Bank 
13608- Akzept 
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bringen oder deren Erfolg die auf sie verwandte Muhe nicht lohnt, 
auf die Dauer nicht befassen, sondern den Waren ausschlieBlich seine 
Aufmerksamkeit zuwenden wird, die fur die auf sie verwendete Arbeit 
und Kosten einen entsprechenden Gewinn abwerfen. 

Das Musterbeispiel eines Warenskontros auf S. 90/91 zeigt die am 
haufigsten vorkommende Form. 

Das Wechselskontro. 1m Wechselskontro sind die Einzelheiten 
zu dem Besitzwechselkonto zu ersehen. Es ist ein Wechselkopier
b u ch, in das fUr jeden eingehenden oder von dem Unternehmer ge
zogenen Wechsel, der eine fortlaufende Nummer erhalt, die wichtigsten 
Einzelheiten eingetragen werden, die ihn selbst, seinen Eingang und Aus
gang betreffen (siehe Beispiel). Eine eigentliche Wertverrechnung unter 
Berucksichtigung von Diskonten, Kursdifferenzen usw. findet selten, 
hauptsachlich nur in Bankgeschaften statt. 

Das Trattenskontro. Dieses Buch wird in ahnlicher Weise fUr 
die Schuldwechsel gefuhrt, wie das Wechselskontro fUr die Besitz
wechsel (siehe Beispiel). 

AuBer den angefUhrten Skontren, die am haufigsten gefuhrt werden, 
konnen solche noch fur eine ganze Anzahl anderer Vermogensbestand
teile und Passiva gefUhrt werden. 1hre Zahl und Anwendungsform ist 
je nach der Art und Organisation der Unternehmung verschieden. Die 
wichtigsten Skontren, wie sie im Bank-, Versicherungsgewerbe usw. 
zur Anwendung kommen, sollen bei der Darstellung der fur diese 
Unternehmungen in Frage kommenden BuchfUhrungsbesonderheiten 
behandelt werden. 

12. Rechnungsproben und Rechnungsfehler. 
Selbst bei Anwendung der groBten Sorgfalt laBt sich das Entstehen 

von Buchungsfehlern nicht immer vermeiden, so daB es notwendig ist, 
die vorgenommenen Buchungen dauernd auf ihre Richtigkeit hin nach
zuprufen. Diese Uberwachung mull sich sowohl auf die reehnerische 
als auch auf die sachliche Richtigkeit der Buchungen erstrecken. 

Die Mittel zur Prufung der rechnerischen Richtigkeit der vor
genommenen Buchungen sind mannigfach. Fur die Verbuchungen im 
Hauptbuche iHt die Probe dadurch gegeben, daB in regelmaBigen 
Zwischenraumen Probcbilanzen aufgestellt werden (siehe S. 81). Durch 
die Ubereinstimmung der Sollsumme mit der Habensumme in der 
Haldobilanz ist nachgewiesen, daf3 wahrend des Zeitraumes, fUr den 
die Probebilanz aufgestellt wurde, jeder Posten einmal auf der Soll
seite und einmal auf der Habenseite eines Kontos eingetragen wurde. 
Da die Probebilanz aber aueh stimmen wurde, wenn bei der Ver
huehung der cinzclnen Posten falschc Kontcn gewahlt wurden, 1'0 
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erstreckt sich diese Probe nur auf die rechnerische, nicht auf die sach· 
liche Richtigkeit der Hauptbucheintragungen. 

Die Eintragungen in dem Hauptbuche wiirden auch stimmen, wenn 
vergessen worden ware, einzelne Posten uberhaupt in das Hauptbuch 
zu ubertragen. Dies laBt sich bei sorgfaltiger wechselseitiger Anmerkung 
der Dberwachungsvermerke durch einfache Durchsicht der Grundbuch· 
posten leicht feststellen, macht aber eine weitergehende Nachpriifung 
durchaus nicht u berflussig. Diese erfolgt bei der Italienischen Buch· 
fUhrung dadurch, daB man die Grundbucheintragungen Posten fUr 
Posten mit den Hauptbucheintragungen vergleicht (kolIationiert). 

Bei der Deutschen Buchfuhrung genugt das Vergleichen der Summe 
samtlicher Grundbuchposten mit der SoIl· und Habensumme der 
Journalposten in der nachstehend geschilderten Weise. 

GemaB der Musterdarstellung der Deutschen Buchfiihrung war 
die SoIl· und Habensumme der Journalposten am 28. Februar 1916 
J(, 96 262.50 (vgl. S. 68). Die Probe darauf gestaltet sich wie folgt: 

Kassenbuch: Summe der Sollposten fur Februar . . . .. j(, 1 263.60 

Bankbuch: 

Summe der Habenposten fur Februar ... " 7830.75 

Summe der Sollposten fur Februar . . . .. " 6075.10 
Summe der Habenposten fUr Februar. .. ,. 33 888.90 

Einkaufsbuch: Summe der eingetragenen Posten Februar " 13 608.

Verkaufsbuch: Summe der eingetragenen Posten Februar " 17610.-

Memorial: Summe der eingetragenen Posten Februar " 15986.15 

.1, 96 262.50 

SolIte ein Posten gleichzeitig in zwei Grundbuchern eingetragen 
sein (z. B. im Kassen· und Bankbuche), so ist er von der Endsumme 
noch abzuziehen. DaB die Summe samtlicher Grundbuchposten gleich 
der Summe der aus ihnen zusammengestellten SoIl· und Habenposten 
sein muB, bedarf weiter keiner Erklarung. 

Besonders brauchbar und zeitsparend ist das Vornehmen dieser 
Probe, wenn falsch journalisiert wurde und nun die Sollsumme der 
Journalposten von der Habensumme abweicht, wie dies leicht vor· 
kommt. Die Probe ermoglicht die Feststellung der richtigen Summe 
und damit die GroBe des Fehlers, der sich dann meist leicht ermitteln 
laBt. 

Eine Probe auf die Richtigkeit einiger wichtiger Konten ergibt sich 
durch Vergleichen mit den neben den Hauptbuchkonten fUr sie ge· 
fUhrten Skontren. Die Kontrolle ist dabei eine gegenseitige, erstreckt 
sich daher zugleich auf die Richtigkeit der Skontren. Die Nachpriifung 
wird gIeichzeitig mit der AufstelIung der Probebilanzen vorgenommen. 
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Die Priifung des Debitoren- und Kreditorenkontos und des Waren
kontos fiir die MusterdarsteUung der Deutschen Buchfiihrung zeigen 
nachstehende Beispiele. 

1. Priifung des Kontokorrentbuches. 

Kontokorrent-Salden am 28. Februar 1916. 

Namen: Soli I Haben 

Paul Schneider, Hamburg ........................ 158461-
Ernst WuIf & Co., Bremen ..................... " 1092 1-Ernst Kramer, Hamburg ......................... 

14200 1= Saldo des Deb ito r e n k 0 n t 0 s ................. . 31138 -
Saldo des K red ito r e n k 0 n t 0 S ................. 

31138 1- 31138 -

2. Priifung des Warenskontros. 

Saldi der Warenkonten im Warenskontro am 28. Februar 1916. 

Ware: Soli Haben 

WeiBer Singapore-Pfeffer 0 •••••••••••••••••••••••• 18623 85 
Perltapioka ..................................... 227 -
Flockentapioka ................................. . 336 -
Schwarzer Lampong-Pfeffer ....................... 2590 -
Saldo deB WarenkontoB ••••••• 0 •••••••••••••• 20650 85 

21213 85 21213 85 

In der gleichen Weise laBt sich jedes Konto nachpriifen, zu dem 
ein Skontro gefiihrt wird. 

Natiirlich miissen auch die Buchungsunterlagen selbst auf ihre 
Richtigkeit nachgepriift werden, denn in ihnen konnen durch uurich
tiges Rechnen bereits Fehler enthalten sein. 

Die sachliche Richtigkeit der einzelnen Buchungsposten laBt sich 
nur durch vergleichendes Nachpriifen der Buchungsunterlagen mit den 
Grundbucheintragungen erzielen. Diese Priifung erfolgt am besten 
taglich. 

Vorgefundene Fehler konnen entweder durch Streichen oder durch 
Umbuchen (Stornieren) verbessert werden; welche Form dabei vor
zuziehen ist, kommt ganz auf die Umstande an. 

Als Regel soUte gelten, daB eine Umbuchung nur dann vorzunehmen 
ist, wenn dies unbedingt notwendig ist, weil durch Umbuchungen die 
Buchfiihrung an Klarheit verIiert. 1st eine Zahl falsch geschrieben oder 
ein einzelnes Konto falsch genannt, so ist es am besten, die Zahl oder 
das Konto mit roter Tinte zu durchstreichen und die richtige Zahl 
oder das richtige Konto dariiber zu schreiben. 
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1st jedoch ein ganzer Buchungsposten falsch oder ist die falsche 
Buchung bereits in das Hauptbuch ubertragen, so laBt sich eine Um
buchung kaum vermeiden. Hierbei ist zu beachten, daB keine Um
buchung im Hauptbuche selbst vorgenommen werden darf, ohne daB 
sie ihre Grundlage in einem Buchungsposten eines Grundbuchs oder 
des Journals hat. 

Jede Umbuchung erfordert erstens den Ausgleich des begangenen 
Fehlers, zweitens dessen Richtigstellung. Es sei beispielsweise im 
Memorial falschlich "Kreditorenkonto an Besitzwechselkonto" ge
bucht, die richtige Buchung miiBte lauten "Besitzwechselkonto an 
Debitorenkonto". Die Umbuchung hatte dann folgendermaBen zu 
geschehen: 

8. Kredi t orenkon to 
an Besitzwechselkonto 

K. MUller, Bremen, erhalt 
No. 142 per 14. 3. 1916 a. Bremen 4000 -

8. Besi tzwechselkon to 
an 2 Konten 

Kreditorenkonto 

-J K. Miiller, Bremen 

Richtigstellung ••.............•.. 4000 

Debitorenkonto 

R.imesse K. Muller, Bremen, No. 142 
per 14. 3. 1916 ab Bremen ....... 4000 - 8000 -

Die einzelne Darstellung weiterer Umbuchungsmoglichkeiten er
ubrigt sich. 

13. Gesetzliche Ordnungsvorschriften. 

Wahrend die Gesetzgebung mancher Staaten, wie Frankreich, RuB
land, Italien usw., recht weitgehende Vorschriften iiber die Buch
fiihrung aufsteIlt, teilweise sogar das Fuhren bestimmter Bucher 
vorschreibt und die Fuhrung dieser Bucher behordlich feststeIlen 
laBt, legt sich die deutsche Gesetzgebung in dieser Hinsicht Be
schrankung auf. 

Die aIlgemeinen Vorschriften fiir die kaufmannische Buchfuhrung 
sind im Handelsgesetzbuche §§ 38-47 enthalten. Hiernach sind aIle 
Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, soweit sie Vollkaufleute 

Schau, Buchflihrung. 7 
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sind, ihr Gewerbebetrieb also iiber den Umfang des Kleingewerbes 
hinausgeht, zur Buchfiihrung verpflichtet. 

Die Wahl der Geschaftsbiicher ist dem Kaufmann vollig iiberlassen; 
auch dariiber, ob einfache oder systematische Buchfiihrung angewandt 
werden solI, macht der Gesetzgeber keine Vorschriften. Aus der den 
Aktiengesellschaften (HGB. § 2602) und Aktienkommanditgesellschaften 
(HGB. § 320), den Gesellschaften mit beschrankter Haftung (Gesetz betr. 
die G. m. b. H. § 41) und den Genossenschaften (Genossenschaftsgesetz 
§ 48) vorgeschriebenen Aufstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung 
ergibt sich jedoch fiir diese Unternehmungen die Notwendigkeit, die 
systematische Buchfiihrung anzuwenden. Allerdings laBt sich die Ver
lust- und Gewinnrechnung auch aus den Aufzeichnungen der einfachen 
Buchfiihrung aufstelIen, doch ist dies nur unter groBem Aufwande von 
Zeit und Miihe moglich. 

In den Biichern solI der Kaufmann seine Handelsgeschafte und die 
Lage seines Vermogens nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buch
fiihrung ersichtlich machen. Was unter "ordnungsmaBiger Buch
fiihrung" zu verstehen ist, wird im Gesetze jedoch nicht gesagt, so daB 
in Zweifelsfallen Sachverstandige zur Begutachtung herangezogen 
werden miissen. Wohl aber werden bestimmte Ordnungsvorschriften 
gegeben. Diese sind folgende: 

1. Der Kaufmann hat sich bei der Fiihrung der Handelsbiicher 
und bei den sonst erforderlichen Aufzeichnungen einer lebenden Sprache 
und der Schriftzeichen einer solchen zu bedienen. Es ist also nicht 
zulassig, die Biicher etwa in lateinischer Sprache, in hebraischen Schrift
zeichen oder mittels Kurzschrift zu fiihren, wohl aber beispielsweise in 
chinesischer Sprache und in deren Schriftzeichen. Diese Vorschrift be
zieht sich nicht nur auf die Biicher selbst, sondern auch auf die mit 
der Buchfiihrung irgendwie zusammenhangenden Aufzeichnungen (lose 
angefertigte Monats- und Generalbilanzen, Register usw.). 

2. Die Biicher sollen gebunden und Blatt fUr Blatt (foliiert) 
oder Seite fiir Seite (paginiert) mit fortlaufenden Zahlen ver
sehen sein. Diese Vorschrift ist angesichts der sich immer mehr 
verbreitenden Buchfiihrung auf losen Blattern und Karten von ganz 
besonderer Bedeutung insofern, als iiber die Bedeutung des W ortes 
"sollen" in der Vorschrift Meinungsverschiedenheiten herrschen und 
damit iiber die Zulassigkeit der Buchfiihrung auf losen Blattern 
iiberhaupt. 

Ohne auf das Fiir und Wider naher einzugehen, zumal da eine 
Reichsgerichtsentscheidung, die dieser Frage eine endgiiltige Losung 
geben wiirde, bisher noch nicht ergangen ist, kann gesagt werden, daB 
der Anwendung des Loseblattersystems fiir aIle Nebenverbuchungen, 
also bei den Skontren nichts im Wege steht, wahrend fiir aIle syste-
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matischen Biicher, als Hauptbiicher, Grundbiicher und Journal, die 
Anwendung gebundener Biicher unbedingt zu fordern istl). 

3. "An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, diirfen 
keine leeren Zwischenraume gelassen werden. Der urspriingliche Inhalt 
einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht werden, eS darf nicht radiert und diirfen 
keine solchen Veranderungen vorgenommen werden, deren Beschaffen
heit es ungewiB laBt, ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder 
erst spater gemacht worden sind." 

Aus diesen Vorschriften ergibt sich die Notwendigkeit, in den 
Biichern jeden freibleibenden Raum, auf dem sonst der Regel nach 
Eintragungen vorgenommen werden wiirden, durch die Buchhalternase 
(Riegel, Sperrstrich) zu sperren, auBerdem die im vorhergehenden Ab
schnitt dargestellte, einzig zulassige Art der Fehlerverbesserung. Ein 
Fehler darf nur durch Umbuchen oder durch Durchstreichen der 
falschen Buchung und Dariiberschreiben der richtiggestellten Buchung 
verbessert werden. Radieren, die Anwendung von Chlormitteln (Tinten
tod), Vbermalen der falschen Zahl usw. ist unzulassig. 

SchlieBlich besteht fiir den Kaufmann noch die Verpflichtung, die 
Handelsbiicher bis zum Ablaufe von 10 Jahren, von dem Tage der 
letzten darin vorgenommenen Eintragung an gerechnet, aufzubewahren, 
ebenso die empfangenen und Abschriften der ausgehenden Handels
briefe, also der Buchungsunterlagen iiberhaupt, sowie die Inventuren 
und Bilanzen. 

AIle iibrigen gesetzlichen Vorschriften, vor allen Dingen, die sich 
auf Bilanzen und Inventarien der verschiedenen Unternehmungs
formen beziehen, miissen der spateren Betrachtung an geeigneter Stelle 
vorbehalten bleiben. 

Die Verletzung der Ordnungsvorschriften hat fiir den Kaufmann 
nur nachteilige Folgen, wenn er seine Zahlungen einstellt oder wenn 
iiber sein Vermogen der Konkurs eroffnet wird, oder aber, wenn seine 
Biicher in einem Prozesse als Beweismittel dienen sollen. 

In den beiden ersten Fallen zieht die Verletzung der Buchfiihrungs
pflicht strafrechtliche Verfolgung nach sich. Und zwar wird der Kauf
mann bestraft 

1. wegen betriigerischen Bankrotts mit Zuchthaus (1-15 Jahren) 
oder bei dem Vorhandensein von mildernden Umstanden mit Ge
fangnis (3 Monate bis 5 Jahre), wenn die Verletzung der Buch
fiihrungspflicht erfolgte in der Absicht, seine Glaubiger zu schadigen 
(KO. § 239). 

1) Vgl. Schar, Gutachten tiber die Frage der Verwendung von losen Blattern 
in der Buchhaltung. Deutsche Wirtschaftszeitung, Heft 17, 18, 19. 
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2. wegen einfachen Bankrotts mit Gefangnis oder bei dem Vor
handensein von mildernden Umstanden mit Geldstrafe bis zu 6000 Mark, 
wenn die Verletzung der Buchfiihrungspflicht nicht in betriigerischer 
Absicht erfolgte (KO. § 244). 

Zu beachten ist dabei, daB der Kaufmann nicht etwa deshalb straf
frei bleibt, weil er selbst die Buchfiihrung nicht versteht und sich voll
standig auf seine Beamten verlassen hat. Er ist auf jeden Fall selbst 
fiir eine ordnungsmaBige Buchfiihrung verantwortlich. 

Handelsbiicher haben zwar an sich keine rechtliche Beweiskraft, 
doch kann ihnen diese nach richterlichem Ermessen beigelegt werden. 
Das Gericht kann im Verlaufe eines Rechtsstreites auf Antrag der 
Parteien oder von Amts wegen die Vorlegung der Handelsbiicher an
ordnen, ebenso bei allen Vermogensauseinandersetzungen (HGB. § 45ff., 
ZPO. § 422££.). 

Selbstverstandlich wird in diesen Fallen das Gericht nur solchen 
Handlungsbiichern Beweiskraft zusprechen konnen, die nach den 
Regeln ordnungsmaBiger Buchfiihrung gefiihrt und in denen vor allen 
Dingen keine VerstoBe gegen die eben erwahnten, vom Gesetzgeber 
ausdriicklich aufgestellten Ordnungsvorschriften enthalten sind. 
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