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Um dem Praktiker eine schnellere Information zu ermoglichen, 
ist das Schlagwortverzeichnis ausfijhrlicher gehalten worden. 
Die Seiten 1-55 beziehen sich (vgl. Inhaltsubersicht) auf die 
Mind~stbuchruhrung und die Seiten 57-109 auf den Konten
rahmen. Es HiBt sich demnach leicht feststellen, ob ein Schlag
wort die Mindestbuchruhrung oder den Kontenrahmen betrifft. 
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VORWORT 

Der Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, Or. Hayler, hat am 
1. Oktober 1938 mit Genehmigung des Reichswirtschaftsministers und 
Reichskommissars fUr die Preisbildung die Anordnung ilber die E in
filhrung der allgemeinen Buchfilhrungspflicht 
fUr den Einzelhandel erlassen. Ihr folgte als eine weitere betriebs
wirtschaftliche MaBnahme am 15. Oktober 1938 gleichfalls mit Ge
nehmigung des Reichswirtschaftsministers und Reichskommissars fUr 
die Preisbildung die Anordnung liber die E i n f li h r ung e i nes 
e i n hei tii c hen K o n ten r a h m e n s fUr den Einzelhandel. 
Beide Anordnungen, die zusammen ein geschlossenes Ganzes bilden, 
gehen zurlick auf den sogenannten BuchfUhrungserlaB vom Il. No
vember 1937, der den Gruppen der gewerblichen Wirtschaft die vor
dringliche Aufgabe stellt, fUr eine Verbesserung und einheitliche Aus
richtung des Rechnungswesens in den Betrieben der deutschen Wirt
schaft zu sorgen. 

Mit der Anordnung ilber die BuchfUhrungspflicht wird erreicht, da8 
kiinftig j e de r Einzelhandelsbetrieb eine ordentliche Buchfiihrung 
unterhălt. Natilrlich muB eine so weittragende Anordnung die Lei· 
stungsverhăltnisse der typischen Einzelhandelsbetriebe, d. h. der Viei
zahl der mit tie ren und k 1 e i n e n Einzelhandelsunternehmungen 
berlicksichtigen. Oer lnhalt der allgemeinen BuchfUhrungspflicht kann 
darum nur von bescheidenen Anforderungen ausgehen, die die In· 
haber solcher Einzelhandelsgeschăfte zu erfUllen in der Lage sind, die 
in ihren Betrieben im wesentlichen allein tătig sind und neben allen 
anderen laufenden Arbeiten auch die BuchfUhrung selber besorgen 
mlissen. 

Demgegenliber war natilrlich auch fUr eine Forderung des Rechnungs
wesens der g roB e n und g roB ten Betriebe des Einzelhandels zu 
sorgen. Sie haben seit langem bereits eine Buchfiihrung; und das. 
was bei der gegebenen Sachlage durch die Anordnung der Buchfiih
rungspflicht als Inhalt und Ausrichtung der Einzelhandelsbuchfiihrung 
verlangt werden kann, ist in diesen Betrieben im allgemeinen bereits 
vorhanden. MaBnahmen zur Forderung des Rechnungswesens dieser 
Betriebe haben sich deshalb al.lf eine e i n hei tii c h e A u s r i c h . 
tun g ihres Rechnungswesens zu erstrecken. Oies zu erreichen, ist 
der Sinn der Anordnung liber die EinfUhrung eines einheitlichen 
Kontenrahmens. Wăhrend sich die Anordnung liber die Buchfiihrungs. 
pflicht an alle Mitglieder der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel wendet, 
gilt die Anordnung liber den Kontenplan demgemăB nur fiir einen be
stimmten kleineren Mitgliederkreis. Oie Anordnung liber den Konten
plan ist die Fortsetzung der allgemein in der Anordnung liber die 



BuchfUhrungspflicht verlangten Anforderungen fOr solche Betriebe, 
die eine weitergehende RechnungsbuchfUhrung brauchen, um eine 
ihrer Betriebsstruktur angemessene, zuverlăssige Betriebsfibersicht zu 
gewinnen. 

Sinn dieser Schrift ist, denen, die durch die ergangenen Anordnungen 
betroffen werden, zu zeigen, da8 diese Anordnungen nicht eine Last 
fUr die Betriebsarbeit, sondern cine Forderung der Betriebsiibersicht 
darstellen. Dabei soli diese Schrift weniger ein Lehrbuch sein, als vieI· 
mehr eine Grundlage fUr das rechte V e r s t e hen und die zweck· 
entsprechende Dur c h fii h r ung" d e r get r o f f e n e n M a B • 
n ah m e n. Vor allem aber s01l durch diese Schrift auch denen ein 
Ueberblick liber die neuen betriebswirtschaftlichen Richtlinien des 
Einzelhandels gegeben werden, die als Mitarbeiter der Berufsorgani· 
sation, als Einzelhandelstreuhandstellenleiter, Wirtschaftstreuhănder 
ader Handelslehrer an ihrer Stelle dem Kaufmann mit Rat und Tat" 
fUr seine Betriebsarbeit zur Seite stehen. 

DER VERFASSER 



Ă. Die allgemeine Buchfuhrungspflicht 
und die Mindestanforderungen 

1. Der Inhalt der Buchfuhrungspflicht 
1. Worflauf der Anordnuns. 
Die BuchfUhrungspflicht fUr den Einzelhandel, auf de ren Kommen 
der Einzelhandel seit mehr als einem Jahr vorbereitet war, ist durch 
die Anordnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel vom 
1. Oktober 1938 nunmehr Wirklichkeit geworden. 

nfelle A nor d nun 2" Iau t e t : 
In vielen Versammlungen und persOnlichen Unterredungen habe ich die Kauf
leute des deutschen .Einzelhundels darauf hingewicsen, daB die richtige Fiihrun2" 
ihres Geschăftes nicht nur ihre Existenzgrundlage ist, sondern die Erfiillun2" 
einer nationalen Pflicht an einer wichtigen Stelle des Wirtschaftslebens. Mit 
Genugtuung darf ich nach vierjăhriger Leitung der Wirtschaftsgruppe Einzel
handel feststellen, daB die Einzelhandelskaufleute diesen A~pell groBtenteiis 
verstanden und danach gehandelt haben. 
Zu einer guten BetriebsfUhrung gehort die Uebersicht iiber den Betrieb, und 
dazu wiederum ist eine ordentliche Buchfiihrung unerlăBlich. Nicht nur die von 
der Allgemeinheit geforderte Bildung eines volkswirtschaftlicQ gerechtfertigten 
Preises, sondern - allein schon vom Betrieb her gesehen - die richtige t.in
kaufsdisposition, der Ueberblick iiber die gesunde Entwicklung von Kosten im 
Verhiiltnis zu dcn Leistungen des Betriebes, eine ordentliche Kalkulation und 
dergleichen mehr setzen eine einwandfreie Buchfiihrung voraus. Volkswirt
schaftliche und personliche Griinde wirken also zusammen, um einsichtige 
Kaufleute zur Fiihr ung von Biichern zu veranlassen. 
Meine vor jăhrige Aufforderung :lur freiwilligen BeteiIigung an BuchfUhrungs
arbeitsgemeinschaften der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel hat einen erfreu
lichen Widerhall gefunden. Bis heute schon haben sich mehr als 80000 Kauf
leute an den Arbeitsgemeinschaften beteiligt. Diese Kaulleute ha ben den Wert 
einer guten Buchfiihrung im eigenen Betrieb erfahren, wăhrend auf der anderen 
~eite festgestellt werden kann, daS der groBte leii der Klagen iiber Schwierig
keiten aus <len Einzelhandelskreisen kommt, die weder Waren noch Kosten 
und Bctriebsmittel buchmaBig kontr,ollieren; meist sind also Fehler in der Be
triebsfUhrung die Ursache fUr Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten. Bei 
der stăndig wachsenden GroBe der an uns herantretenden Aufgaben bin ich 
daher zu der Ueberzeugung gekommen, daB auf einem so entscheidenden Gebiet 
die freiwillige Mitarbeit allein nicht mehr geniigt. 
'oeshalb habe ich mich entschlossen, mit Wirkung vom 1. Januar 1939 die 
Fiihrung ordentlicher Biicher fUr alle Kaufleute des Einzelhandels zur Pflicht 
zu machen. Wer die Griinde hierfiir trotz eindringlicher vielfacher Mahnungen 
heute 1I0ch nicht verstehen sollte, wird mir gleichwohl nach Einfiihrung der 
Buchfiihrungspflicht dankbar sein, wenn er die Segnungen emer richtigen Buch
fiihrung im eigenen Betrieb gespiirt hat und in einer auf eine gute Buchhaltun2" 
aufgebauten Betriebsfiihrung die Grundlage fiir die weitere Existenz seinea 
Betriebes erkeuut. 
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1. 
Auf Grund der §§ 16, 17 der ersten Verordnung zur Oureh
fiihrung des Gesetzes zur Vorbereitung des organisehen Auf
baues der deutsehen Wirtsehaft vom 27. November 1934 und 
§ 19 der Satzungen der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel ordne 
ich mit Genehmigung des Herrn Reiehswirtschaftsministers und 
Reichskommissars fiir die Preisbildung naeh Anhorung des Bei
rats der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel an: 

Die Mitglieder der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel sind 
verpflichtet, ab 1. Januar 1939 Biicher zu ffihren, die min
destens den von mir aufgestellten Anforderungen an eine 
ordentliche Buchfiihrung entsprechen (Mindestanforde
rungen). 

II. 
Von den Unterabteilungen Einzelhandel der Wirtsehaftskammern 
werden Buchfiihrungsarbeitsgemeinsehaften abgehalten. Oie 
Leiter der Unterabteilungen Einzelhandel der Wirtschaftskam
mern konnen naeh Filhlungnahme mit den Leitern der zu
stăndigen Bezirksfaehgruppen Mitglieder zur Teilnahme an 
diesen Buchfiihrungsarbeitsgemeinsehaften verpflichten bzw. be
stimmten Buehfiihrungsarbeitsgemeinsehaften zuweisen. 

III. 
Solche Einzelhandelsbetriebe, die bereits Bileher fiihren, haben 
zu prilfen, ob ihre Buehfiihrung nieht hinter den Mindest
anforderungen zurfiekbleibt. Auf Verlangen der zustăndigen be
zirkliehen Gliederung der WGE haben sie dies naehzuweisen. 

IV. 
In besonders gelagerten Făllen konnen in einer Uebergangszeit 
bis zum 31. Oezember 1939 auf Antrag Ausnahmen von den vor
stehenden Bestimmungen zugelassen werden. Ich behalte mir 
vor, hierfiir noeh Richtlinien zu erlassen. 

V. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werde ich notfalls 
mit Ordnungsstrafen gemaB §§ 16 und 17 der ersten Verordnung 
zur Ourehfiihrung des Gesetzes zur Vorbereitung des organisehen 
Aufbaues der deutsehen Wirtsehaft vom 27. November 1934 und 
gemăB § 19 der Satzung der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel 
belegen. 
Die Verlautbarung dieser Anordnung gilt als sehriftliehe Auf
forderung im Sinne des § 17 der ersten Verordnung zur Oureh
fiihrung des Gesetzes zur Vorbereitung des organisehen Auf
baues der deutsehen Wirtschaft vom 27. November 1934. 
B erI i n, den 1. Oktober 1938. 

Oer ,Leiter der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel 
gez. Or. Franz Hayler. 



Mindestanforderungen des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzel-
handel an eine ordentliche EinzelhandelsbuchfUhrung. 

Sofern nicht bereits weitergehende Bucher im Sinne des § 38 
HGB. bzw. des § 161 AO. gefUhrt werden, sind folgende Mindest
anforderungen einzuhalten: 

1. Ist ein Geschăftstagebuch zu fUhren (s. Muster 1); 
2. ist ein Wareneingangsbuch zu fUhren (s. Muster 2); 
3. sind Kassenberichte iiber den tăglichen Kassenverkehr anzu-

fertigen (Kassenberichtsblocks) s. Muster 3); 
4. sind Forderungen und Schulden laufend aufzuzeichnen; 
5. ist jăhrlich Inventur zu machen und ein AbschluB zu erstellen. 

Die Unterlagen fUr die BuchfUhrung sind geordnet aufzube
wahren. 

Zu 1: In das Geschăftstagebuch sind tăglich laufend und lilcken
los einzutragen: 
die Einnahmen und Ausgaben aus der Kasse nach dem 
Kassenberichtsblock (vgl. unter 3), 
die Zugănge und Abgange auf bargeldlosen Zahlungs
konten (Postscheck oder Bank), 

getrennt nach: 
Betriebskosten, 
Privatentnahmen, 
Warenein- und -verkăufen 
und sonstigen Geschăftsvorfăllen. 

Zu 2: In das Wareneingangsbuch sind am Tage des Waren
erwerbs unter fortlaufender Nummer einzutragen: 
der Tag, an dem ein Warenposten erworben wird, 
Name und Anschrift des Lieferers, 
Art des Warenpostens, 
der Rechnungsbetrag insgesamt, 
der reine Einkaufspreis, 
etwaige Abziige (Warenriickgaben, Differenzen, Skonti), 
Warennebenkosten (Frachten, Verpackung usw.), 
ein Hinweis, wo der fUr die B4chung erforderliche Beleg 
abgelegt ist und ein Vermerk, ob oder wann der bezogene 
Warenposten bezahlt ist. 

Zu 3: Mit Hilfe der Kassenberichtsblocks sind taglich die Ein
nahmen aus Warenverkăufen (Tageslosung) zu ermitteln. 
Im Kassenbericht sind aufzunehmen: 
der sich aus dem Kassensturz ergebende Kassenbestand 
bei GeschaftsschluB, 
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der Kassenbestand des Vortages, 
die Ausgaben im Laufe des Tages und 
Einnahmen, die nicht aus Warenverkăufen herriihren 
(sonstige Einnahmen). . 

Zu 4: Forderungen und Schulden sind, sofern sie nicht auf be
sonde ren Konten in der Buchfiihrung mit erfaBt werden, 
gesondert laufend aufzuzeichnen (in Kundenkreditbiichern, 
in besonderen Spalten des Wareneingangsbuches o. ă.). 
Aus diesen Aufieichnungen i~t nach Mogtichkeit monat
lich, mindestens aber vierteljăhrlich eine Uebersicht zu
sammenzustellen. 

Zu 5: In der Inventur und beim AbschluB (Bilanz und Verhlst
und Gewinnrechnunr;) sind sămtliche Vermogens- und 
Schuldverhăltnisse zum JahresschluB (wie Bargeld, Post
scheck- oder Bankguthaben, Warenlager, Einrichtung, 
AuBensHinde, Schulder. usw.) genau zu verzeichnen. 

Musfer 1: 

a) kleinere 

UmMI y,steuer-
KlIsse 

Bele.!!· Geschl1fts- pfllchf itrA 
Tag Elnnahmen 

Nr. ToIfI111e 

.... % ..... % Eln-I Aua-

-- ----
nahme galle 

1 2 3 1 II , 5 

b) gr5B.ere 

Umsalzsteuer- P"", Postscheck 
Kasse Betrtebskosten 

15eleg- GescMfta- pftiehtige orler 
Tag EillIlsbmen B=Btluk 

Nr. vorfalle 

1 .... % Ein- Ana- P 
Eln- I Ans- Lasl-1 (lut-... % nabme gabe od. nahme. gabe .rbrlft schrHt 

[-r-r B --
I 2 3 r 4 5 6 i 7 8 9 

I 
I 

*) HersteIlung von Geschiiftsbtichern und Blocks im Sinne der Vordruckmuster 
1-3 nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Geschăftsbiicher
fabrikanten e. V., Berlin W 35. 
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Muster 2: Wareneinsanssbuch*) 

Relner "-'aT.- Beleg Recb-
Name Art Recb- nebeD-Llde_ Tag undWohnort des Waren-

Eln- Ab-
kos'en 

ah- nung 
Nr. 

nunga kanls- zllge Itelegl bez. 
d. Lleferers po.tens betrag prels Fracbl unter am 

nsw. 

-- ---------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Geschiftsfasebuch"') 

Form 

P = Postscbeck Be- Waren Verscbledene oder 
B=Bank trlebs-

Privat 
un-

P Eln- Aus- kosten Eln- Ver- Last- Out-od. nabme gabe kllule**) Unfe scbrllt sebrlft B - --- -- ------ --- --------- --
6 7 8 9 'o 11 12 13 

Form 

Privat Wareu Verscbledene 

Ent- Eln- Eln- VeT- Last- Out- Last- Out- Last- Out-
nab,utn lagen kllnfe**) kAnfe scbrltt scbrift schrl!! schrlft sebrift sebrlft 
------ --- --- ------ ---

___ o ---
10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 

I 
**) einschl. Nebenkosten wie Fracht, Rollgeld usw. 
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2. Zum Aulbau cler Anordnuns. 
Die vorstehend wiedergegebene Anordnung des Leiters der Wirt· 
sthaftsgruppe Einzelhandel besteht, wenn man sie einmal genauer 
betrachtet, a u s z w e i T e i le n. Der erste Tei! enthlilt als P r li . 
am bel zunHchst einen A u f ruf des Leiters der Wirtschaftsgruppe 
Einzelhandel, in dem er die MaBnahmen erlăutert, die ihn zum ErlaB 
der Buchfilhrungspf1icht filhrten. Diesem Aufruf schlieBt sich der 
ErI aBi n e n ger e m Sin n e an. 
Als zweiten Teil der Anordnllng muB man die aufgestellten Mlndest
anforderun~en und die als Bestandteile dieser Mindestanforderungen 
wiedergegebenen Buchungsformulare ansehen. 

al W.lche a.trlebe zHhlen zum Elnzelhandel? 
Der erste Tell des Erl:lsses, d. h. die Anordnung im engeren Sinne, 
nennt die Recht~!Trtlndlal!en. auf df'nen die Anorclnune- herttht und 
brlnp."t die Vproflichtune-, d<>B nun ehpn alle Einzelhandl"l~hetriebe ab 
1 •• lanuar 1939 efne ordl"nt1fche Buchfiihrun2" zu unterhalfen h"ben. 
Damit wlrd zugleich der Krei~ der Betroffenpn ab!Testeckt: Es hplBt in 
der Anordnl1ne-, daB alle Mittrlieder der Wirtschafts!!"rupoe Etnzel
handel buchfilhrungsnf1ichtig sind. Der hiermit erfaBte Kreis von 
Unternehmen muB nicht immer identisch sein mit dem, was man slch 
schlechthin unter •. E i n zel han de 1" vorstellt. Um!!ekehrt 
fallen darunter auch Betriehe, die ein AuBenstehender auf das erste 
vielleicht nicht immer als "Einzelhandel" ansieht. Wer 

Mitglled der Wtrtschaftsgruppe Einzelhandel 
ist, t-r!!ibt sirh aus der Gesetze-ebltn!T iiher die Or!!anisation der !!e· 
werblichen Wlrtsch~ft. Danach slnd Mite-Iiecler der Wlrtschafts!!rupoe 
Einzelhandel zunăchst einmal alle relnen Ei n zel han d e 1 s fac h • 
f! e s c h li f t e In den verschiedenen Sn~rten. wie Le ben s mit tel· 
Einzelhandet, Tab a k . Einzelhandel, Einzelhandel mit Te x tit. B e· 
k 1 e 1 du n g, Eim:elhandel mit Hau s· un d K O c hen ger ă ten, 
mit P a p i e r und S c h rei h w are n. l{ uns t I! e w e r b e g e !T e n . 
s t § n de n, R u n d f u n k . Einzelhandeh;fachgeschăfte und Einzel· 
h .. ndelsgeschlifte mit J u w ele n, Gol d· und S I 1 b e r w :l ren. 
Eben~o f!ehOren zu den Mite-Iiedern der Wirtschaftwruppe Einzel· 
handel M (S bel fac h e- e s c h ti f t e, A 11 t o mobil v e r k a u f s • 
stII t ten, der K o h 1 e n han d e I und schlie8lich auch die W are n· 
hău ser, G roB fiI i alb e t r i e b e, E i n hei t s p rei s· und Ve r· 
s a n d g e s c h li f t e. 

Nkht Mlte:lfeder der Wirtschaft~e:ruppe Einzelhannel sinrl hine:egen 
z. R. B ti C h han d lu n {!" e n, die nach der On!anlsation~gesetz
gehnnl! nleht als j;!"ewerhliche, sondern k 11 I t 11 r e II e Tn~titntionen 
erfal!t sinel. Al1Ch werden Drogerien 31s Mitgliedrr der Wirt~chafts
grnppe Einzelhandel von der er{!angenen· Anordnllngbetroffen, 
wlihrend z. B. A pot h e k e n im Sinne der Organisationsbestim
mung als auBerhalb des Einzelhandels stehend zu betrachten sind. 

Dle erlassene Anordnung hat zum Inhalt, daB die davon betroffenen 
Betriebe ganz bestimmte Anforderungen bei ihrer Buchfilhrungsarbeit 
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berfieksichtigen mfissen. Im Hinbllek auf dle Vielzahl der kleinen 
EiilzelhandeIsunternehmungen (rund 90 Prozent der deutschen Einzel· 
handesbetriebe sind Mittel· und Kleinbetriebe), kannen diese Anforde· 
rungen nur Mindestanforderungen sein. Was diese Mindestanforde· 
rungen im einzelnen verlangen, soU an spaterer Stelle ausfiihrlieh er· 
artert werden (vgI. Abschnitt 1, 4). 

b) GenUgt eine bestehende BuehfUhrung den Mlndestanforde
rungen? 
AuBer der aIIgemeinen Verpf1iehtung, iiberhaupt Biicher zu fiihren, 
wird dureh die Anordnung weiter gefordert, daB aueh solche Betriebe, 
die bereits eine Buehfijhrung haben, priifen miissen, ob ihre Buch· 
fiihrung den aufgesteIIten Mindestanforderungen naehkommt. I n. h. 3180: nleht Jede, vom Betriebslnhaber subiektiv als ordnun~s

mă8i~erachtete Buchfiihrung muS unbedingf den neuen Vor
srhriften genligen. 

In den meisten FiiIIen wird das zwar der Fali sein. AIJe Betriebs· 
inhaber, die bei ErJaB der Anordnung bereits eine B u c h fii h r ung 
h a ben, sind jedoch verpf1iehtet, sich sorgfiiltig iiber diesen Tat· 
bestand Klarheit zu versehaffen. Die sich hieraus ergebende Frag~: 
W a n n e n t s p r i c h t mei n e B u c h fii h r ung de n M ind est· 
an for d e r ung e n ?, soli in einem spăteren Kapitel II, 10 ausfiihr· 
Iieh beantwortet werden. 
Ein wesentIieher Punkt der neuen Anordnung ist sehlieBJieh auch. daB 
solche EinzelhandeIskaufIeute, die nieht iiber die notwendige Buch· 
fiihrungssaehkenntnis verfiigen, bestimmten Arbeitsgemeinschaften 
zugewiesen werden k5nnen, in denen ihnen diese Kenntnisse ver· 
mittelt werden. 

Es handelt slch bel dlesen 
Buchfiihrungsarbeltsgemelnschaften 

um Einrichtungen, in denen sich jeweils 25 b i s 3 O K a u fie u t e 
unter erfahrener Leitung die Grundkenntnis der Buchfilhrungs
materiegemeinschaftlich erarbeiten. Ais Leiter dieser Arbeits
gemeinschaften sind mit den besonderen Verhăltnissen des Einzel
handels vertral1te Sachverstăndige eingesetzt, die das Bl1chfiihrl1ngs
g-ebiet atls eigener Anschauung genatlestens kennen. Zur Eln- und 
I)urchfiihrung der allgemeinen Bochfilhrung im Einzelhandel '-rer· 
den derarthre Arheitsgemeinschaften bereits se it mehr als elnem 
Jahr abgehalten Wie es der Aufruf des Leiters der Wirtschafts
g-rl1ppe zur Btlchfiihrl1ngsof!icht erkennen IăBt, haben sich ihnen 
freiwillig bereits liber 80000 Kauneute ang-eschlossen. Es wird er
wartet, daB al!ch kiinftig die der Bl1chfiihrung- bislang noch Fern
stehenden sich freiwillig- diesen Arbeitsgemeinschaften anschlicBen. 
Wer die Griinde hierfiir allerdings noch immcr nicht einsehen 
soli te, muB damit rechnen, daB er eines Tag-es z w an g s w ei s e 
einer bestimmten Arbeitsgemeinschaft zugefiihrt wird. 

el Uebergangs- und Ausnahmebestimmungen nur in besonderen 
Fănen. 
Es wăre falsch, anzunehmen, daR die in Ziffer IV der Anordnung liber 
die Buchfiihrungspflicht vorgesehenen Uebergangs- und Ausnahme-
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bestimmuntren elne Nlchtbeachtung der Arbeltsgemelnschaften und 
der BllChfUhrllngspflicht rechtfertigten. Sofern liberhallpt derartige 
Ausnahmen bewilIigt werden, kann es sich dabei nur um ganz be
sonders w o h 1 b e g r li n d e t eFă II e handeln, wie etwa schwere 
karperliche Gebrechen oder dergleichen. Man kann sich dabei auch 
nicht etwa darauf berufen, daB man von den neuen Vorschriften liber 
die all2'emeine Einzelhandelsbuchfiihrung nichts gewuBt habe; denn 
jeder Betroffene hat die Anordnung durch die Mitteilungsblătter 
seiner zustăndigen Einzelhandelsdienststelle oder als Einzelstlick er
halten. 
In diesem Zusammenhang kommt nicht zuletzt der Ziffer V der er
gan2'enen Ariordnung groSe Bedeutung zu, die besagt, daB Zuwider
handlungen gegen die Anordnung mit Ordnungsstrafen belegt werden. 
Ueber den Aufbau des zweiten Teiles der Anordnung, d. h. liber den 
I n hal t ger durch die Anordnung begrlindeten allgemeinen Einzel
handelsbuchfiihrung und die dafiir aufgestellten Mindestanforderun
gen zu sprechen, erlibrigt sich an dieser Stelle. Wie bereits ange
deutet, ist diesen sachlichen Einzelfragen ein besonderer Abschnitt 
gewidmet (s. Seiten 18ff.). 

3. Warum BuchfUhrunsspflicht? 
Auf dÎe G r li n d e, die zur Einfiihrung der Buchfilhrungspflicht filhr
ten. wurde bereits eingangs hingewiesen. Auch der Aufruf des Leiters 
der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, der der Anordnung liber die Ein
fiihrung der Buchfiihrungspflicht vorangeht, hebt sie deutlich hervor. 
Man konnte damit wohl die Umstănde, die zum ErlaS der Buchfiih
rungspflicht fiihrten, als genligend erartert betrachten. Da das rich
tige Verstehen dieser Grlinde fiir die erfolgreiche Durchfiihrung der 
getroffenen MaBnahmen die wesenttichste Voraussetzung ist, ist es 
aber doch wohl berechtigt, die hauptsăchlichen Gesichstpunkte noch 
einmal zusammenzufassen: I Ole BuchfUhrungspflicht ist deshalb gekommen, weil nun elnmal 

zu einer lruten Betriebsffihrunlr die Buchffihruntr unerlăBUch ist. 
Es muS dies auch fUr den kleinen und kleinsten Betrieb klar sein. 

Buchfiihrung ist n i c h t e inS e 1 b s t z w e c k. ein Aneinander· 
schreiben von Zahlen. eine nur fiir die Steuer bedeutsame Unterlae-e 
oder in ăhnlicher Weise ein H i 1 f sin str u m en t. Sie ist nicht ein 
Ballast, den man mitschleppen muB, weil es ein Gesetz oder irgend
ei ne Vorschrift verlane-t. sondern unerlăBliches Handwerkszeu(' ffir 
die Tătigkeit eines Kaufmanns. Jeder Kaufmann muS wissen, wie die 
in seinem Betrieb eingesetzten Mitte! genutzt werden, d. h. wie die 
aufgewandten Kosten g-edeckt, die eingekauften Waren umgesetzt 
oder erhalten werden. Kurz. er muB wissen, we1chen Erfolg aIIe die 
im Betrieb getroffenen MaSnahmen erzielen. 
Diese notwendigen Erkenntnisse kann man aber nur dann gewinnen, 
wenn man liber den Verlauf seines Geschăftes wirklich und zuver-
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lassig unterrichtet ist und nicht nur unbestimmte Erinnerungen oder 
MutmaBungen hat. Das Mittel, den wirklichen Ablauf der Dinge 
richtig zu verfolgen und damit zu erkennen, ist die ordentliche Buch
fUhrung. BuchfUhrung ist nicht eine Sache ftir andere, sondern eine 
Sache fUr den Betrieb. 

Um zu beweisen, daB diese Satze nicht nur ei ne widerlegbare Behaup
tung, sondern tatsăchlich eine wirkliche Notwendigkeit sind, seien sie 
durch einige 

praktische Beispiele und Fragen 
erHiutert: 
Z. B. das Kapitel "Kostensenkung": Wer m5chte nicht den Ertrag 
seines Geschăftes dadurch steigern, indem er einen Hebel an die Un
kosten setzt? Das Ansetzen eines solchen Hebels ist schon moglich; 
man muB nur wissen, w o er angesetzt werden kann. Wenn man erst 
einmal wirklich weiB, w o r a n es fehlt, dann ist eine Abhilfe doch 
entschieden leichter, als wenn man im Ungewissen tastet und Versuche 
macht, die der Sache vielleicht noch eher schaden als niitzen. Die not
wendigen Kenntnis~e, woran es fehlt, kann man aber nur gewinnen, 
wenn man die K o s te n des Betriebes und de ren Verlauf genau kennt. 
Dies aber zeigt allein die Buchfilhrung. 
Mit Hilfe der BuchfUhrung konnen weiter auch die nun einmal n6tigen 
statistischen Erhebungen erleichtert werden. Solche Erhebung-en 
dienen der Beurteilung der wirtschaftlichen Lag-e des Einzelhandels, 
ihrer Steuerung und der Behebung etwaiger MiBstănde. Auch in die
sen Dingen kann, wenn es notig ist, einen Hebel anzusetzen, nur dann 
etwas erreicht werden, wenn man weiB, woran es fehIt. 
Wie oft sind manche Kaufleute nicht zufrieden mit den Richtzahlen 
von Brutto- und Nettogewinn, nach denen die statistischen Aemter 
und Finanzămter arbeiten. Diese Richtzahlen konnen nur dann ge
ăndert werden, wenn die Notwendigkeit und Rechtfertigung dazu an 
Hand einer ordnungsmăBigen Buchfilhrung nachgewiesen werden 
kann. 
Eine groBe Bedeutung hat die Buchfiihrung auch dann, wenn ein Be
triebsinhaber Kredit beansprucht. Mit Recht kann der EinzelhandeIs
kaufmann verlangen. daB sich Kreditinstitute auch seiner Bedtirfnisse 
annehmen. Und die Kreditinstitute kommen auch gerne diesen Wiin
schen nach. sofern die Voraussetzungen dazu gegeben sind. Zu den 
notwendigen Voraussetzungen gehort aber entschieden, daB der Be
trieb nachweisen kann, daB bei ihm O r d nun g h e r r s c h t. Niemand 
wird verlangen kănnen, daB ihm Gelder anvertraut werden, wenn er 
nicht in der Lage ist, unter Beweis zu stellen, daB er diese Gelder 
şorgfăltig verwendet und nicht "vertut". D. h. es ist selbstverstăndIich 
recht und billig, wenn ein Kreditinstitut von einem kreditwiinschenden 
Einzelhandelskaufmann einen klaren Ueberblick tiber den Stand seines 
Geschăfts verlangt. Ein richtiges Bild tiber die Geschăftslage kann 
aber wiederum nur mit Hilfe einer guten Buchfilhrung gezeichnet 
werden. 
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Diese Beispiele lieSen sich durch viele andere mehr beliebig ergiinzen. 
Es ist unmoglich, sie hier alle aufzuzăhlen. Nur ein Blick auf die 
Steuer sei abschlieBend noch geworfen, denn auch gerade in dieser 
Hinsicht zeigt es sich, daB die Buchfiihrung ein Vorteil und nicht eine 
zusătzliche Last ist. 

S t e u ere ins c h ii t z ung e n, 
die als zu hoch empfunden werden, lassen sich nur durch ordnungs
măBige Buchfiihrung vermeiden. Dazu ein Beispiel: *) 

In einem Feinkostgeschlft, 
das unter besonderen Umstiinden arbeitete, lag im Jahre 1935 der 
Ertrag wesentlich unt e r den allgemeinen Hichtsătzen, so daB das 
Finanzamt AniaB gehabt hiitte, zur Schiitzung Zl! schreiten. Da der 
8etrieb jedoch seine 8iicher ordnungsmiiBig fUhrte, konnte er die 
besondere Lage seines Geschaftes und damit die Richtigkelt der in 
der Steuererkliirung gemachten Angaben in jeder 8eziehung unter 
8eweis stellen, womit seine Steuererkliirung anerkannt wurde. 
A n d e r s dagegen ging es einem Einzelhandelsgeschllft, das fUr 
1935 RM 53000.- Umsatz und RM 5300.- Reinverdienst bei 
der Abgabe der Steuererklărungen deklariert hatte. hine vom 
Finanzamt vorgenommene 8etriebspriifung stellte fest, daB keine 
ordnungsmăBige 8uchfiihrung vorlag. Der Betriebsprul'er schătzte 
deshalb den Umsatz, indem er die ::'umme der Wareneingiinge fUr 
das vierte Quartal 1935 auf Grund des Wareneingangsbuches mit 
4 multipIizierte. Das ergab fUr dieses Jahr einen Warelleingallg in 
Hohe des ursprtillglich deklarierten Umsatzes. Darauf wurdell ~O% 
aufgeschlagell, sodaB das veschilft einen geschătzten Umsatz von 
rd. H.M 6a Uoo.- und einen H.einverdienst von RM 6700.- ver
steuern muti te. Das Finanzamt lehllte alle l:.inwendungen ab, da 
der vegenbeweis nicht allgetreten werden konnte. Der fragliche 
8eţrieb mutlte also die 1:.im;Cllall.ung des rinauzamtes- anerKelluen. 

Diese Betrachtungsweise zeigt wohl auch Zweiflern, warum es uner
lă1Uich ist, datJ jeder Betrieb eine Buchtiihrung - die natilrlich ord
nungsmătJig sein muS - unterhălt. Der buchttihrende Kaufmann hat 
gegenliber dem nicht buchfiihrenden 

foI gen d e k 1 are Vo r t e i 1 e : 

1. Der buchfiihrende Kaufmann hat jederzeit eine klare Uebersicht 
liber seinen Betrieb und liber den Stand seines Vermogens. Die 
Buchfiihrung zeigt ihm, ob er und wieviel er durch seine Geschăfts
fiihrung gewonnen oder verloren hat. 
Demgegeniiber ist der nicht buchfiihrende Einzelhăndler kein umslchtiger 
Kaufmalln. 1:.r fUhrt nkht sein veschăft, sondern wird von seinem Geschaft 
geschoben. 

2. Der buchfiihrende Kaufmann kann genau kalkulieren, denn er weiB 
seine tatsăchlichen Einkaufspreise, seine Betriebsunkosten und 
seine Umsătze. 
Demgegeniiber wird ei ne Kalkulation ohne Buchfiihrung dem 8etriebs
inhaber stets Nachteile bringen. Entweder ist der Preis zu niedrig, seine 
Unkosten und sein Gewinn sind nicht geniigend beriicksichtigt,oder sein 

*) Aus dem Archiv der Arbeitsgemeinsc,haft der Einzelhandelstreuhandstellen, 
8erlin. 
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kunde wird durch hoheren Preis benachtelJigt und sich nach anderen Eia
kaufsm6glichkt!it~n ums~h~n. 

3. Der buchfiihrende Kaufmann wird aus den Erkenntnissen seiner 
Buchfiihrung zu einer Leistungssteigerung kommen. 
D~mgcgclliiber hat es der nicht buchflil1rende Betrieb schwer, auf cinen 
"g r ii n e n Z w e i g z u k o m m e n". 

4. Der ordentliche Kaufmann kann zuverlăssige Antworten auf alle 
Fragen des tăglichen Geschăftsverkehrs nur geben auf Grund der 
Uebersichtlichkeit und Klarheit seiner Buchftihrung. 
Demg~gcniiber versagt cler nicht buchfuhrende 1(3ufmann v611i2". Er kann 
nur mit unbestimmtcn Vermutungen antreten, die in keiner Weise hieb- und 
stichfest sind. 

5. SchlieBlich hat der buchfiihrende Kaufmann auch vor B e hor -
de n von vornherein einen besseren Stand, wei! er alles durch seine 
Buchfiihrung belegen kann. 
Dcmgc2"eniibcr ist cler nicbt buchfiihrcnde Betrieb "a u s Mi n Il ela n 
B e w e i s e n" stets im Nachteil. 

4. Was wird verlansf? 
In der Anordnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
tiber die Einfiihrung der Buchfiihrungspflicht heiBt es, daB die darin 
aufgestellten Mindestanforderungen v o n j e de m B e t r i e bei n -
z uha 1 ten sind, sofern er nicht bereits weitergehende Bticher im 
Sinne des § 38 HGB. bezw. § 161 AO. fiihrt. I Grundsătzlich muB also die Vorschriften der Mindestbuchfiihrung 

derjenige Einzelhăndler beachten, der bisher lediglich ein Waren~ 
eingangsbuch gefiihrt hat und nur seine Einnahmen und Ausgaben 
aufzeichnete. 

Aber auch wer bereits Bticher fiihrt, ---:- sei es nun, da8 er na.ch han
dels- oder steuerrechtlichen Vorschriften dazu verpflichtet war, oder 
daB er sie aus freien Stticken fiihrte --'- wird von der Anordnung be
troffen. Er m u B auf jeden Fali jetzt Bticher ftihren und prtifen, ob 
seine bisherigen Bticher den aufgestellten Mindestanforderungen ent
sprechen. 
Die aufg-estellten Mindestanforderungen sind das Wenigste, was an 
Aufteilung und Inhalt kiinftig jede Einzelhandelsbuchfiihrung enthal~ 
ten muB. 
Es ist dariiber hinaus jedem Betrieb freigestellt, in seiner Buchfiih
rung mehr zu bringen, als das, was die Mindestanforderungen ver
langen; eine weitergehende Buchfiihrung braucht also nicht etwa auf 
sie herabgeschraubt zu werden. Das wtirde ja auch dem Sinn und 
Zweck der ergangenen Anordnung in keiner Weise entsprechen. 

Was sind nun die Mindestanforderungen? 
Der Wortlaut der Anordnung tiber die Buchftihrungspflicht fiir den 
Einzelhandel IăBt bereits erkennen, daB bestimmteBticher zu ftihren, 
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Aufstellungen zu ma~~en und Blocks zu halten sind, namlich ein Ce· 
schaftstagebuch, ein Wareneingangsbuch, Kassenberichtszettelblocks, 
eine Aufstellung von Forderungen und Schulden, eine jăhrliche Inven
tur und ein AbschluB. 
Der Aufbau dieser Mindestanforderungen gilt einheitlich fUr alle Fach
zweige desEinzelhandels. Bei der Ausgestaltung derBuchungsformulare 
ist auf die besonderen Verhaltnisse des Einzelhandels Rticksicht ge
nommen worden. Sie sind so gestaltet, daB auch der kleine Einzel
handelsbetrieb mit ihnen zurecht kommt. Dabei wurden die Schwie
rigkeiten, die einer ordentlichen Einzelhaodelsbuchfiihrung bei der 
Struktur dieser Betriebe entgegensteheo, oicht vergesseo. Das gilt so
wohl fUr das Geschăftstagebuch wie das Wareoeingaogsbuch uod ins
besoodere fUr deo Kasseoberichtszettel. Gerade die zuverHissige und 
richtige Erfassung des tăglichen Geldverkehrs, der buchhalterisch 
das arbeits- und umfangreichste Gebiet im Eiozelhaodel darstelIt, ist 
ein schwieriges Kapitel, weno oicht Uomogliches verlaogt werden solI. 
Durch deo Kassenberichtszettel hat diese Frage e i neg a n zei o -
f a ch e L o s U o g gefuoden, wie das ftir den Kassenberichtszettel 
vorgeseheoe besoodere Kapitel (II, 7) darlegeo solI. 
Man kaoo alIgemeio tiber BuchfUhruogsfrageo sagen, daB sie schwie
riger erscheioeo, als sie tatsachlich sind, uod daB sich das Mysteriăse 
und Fragwtirdige, wie es fUr deo AuBensteheoden zuoăchst den Ao
scheio hat, verliert, sobald man sich nur einmal dazu aufrafft, ind i e 
Mat eri ehi n e i n z u s t e i g e o. Uod dabei wird mao daon auch 
feststellen, daB diese Frageo garnicht eio so trockeoes Thema siod. 
wie sie landlăufig gelten, soodern daB sie maoches Ioteressante 
bergeo. 
Um auch die Mindestaoforderungen ihres mysteriosen Glaozes zu ent
kleideo - sofern mao tiberhaupt davon ausgehen solI, da8 sie ein 
solcher umgibt -, seieo sie deshalb jetzt i mei Il zel o e o betrachtet 

II. Die Bestandteile der Mindestanforderungen 

Nach der Aoordnuog liber die BuchfUhrungspflicht sind miodesteos 
folgende Blicher zu fUhreo bezw. Einrichtuogen zu schaffen: 

1. ein Geschăftstagebuch, 
2. ein Wareneingangsbuch, 
3. Kassenberichte liber den tăglichen Kassenverkehr, 
4. eine Uebersicht liber Forderungen und Schulden, 
5. ei ne jăhrliche Inventuraufnahme und eio AbschluB, 
6. eine Ablagestelle, an der die Unterlagen fUr die BuchfUhrung ge

. ordnet aufbewahrt und Jederzeit verfiigbar sind. 
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s. Das Geschâftstasebuch fur elen Einzelhandel. 
a) Ailgemeines Uber Aufbau und InhalL 
Im Mittelpunkt der Buchungsarbeit nach den Mindestanforderungen 
steht 

das Geschăftstagebuch. 
Es ist gewissermaBen das Hauptbuch der MindestbuchfUhrung. Eine 
andere Bezeichnung dieses Buches lautete bisher J o u r n a 1 oder 
a m eri k ani s c h e s J o u r n a 1. Staatssekretar Reinhardt bezeichnet 
das Geschaftstagebuch mit E i n hei t s b u c h. Das Aussehen des 
Geschaftstagebuches ergibt sich aus dem Muster 1 der der Anordnurig 
liber die BuchfUhrungspflicht beiliegenden Formulare (vg1.S.4). Es be
steht in z w e i For m e n, einer g roB ere n und einer k lei ner e n. 
Beide Formen erfUllen den gleichen Zweck und haben den gleichen 
Grundbau. Ihre Unterschiede - sofern man liberhaupt von Unter
schieden sprechen will - sind re in a u B ere. 
In seinem allgemeinen Aufbau enthalt das Geschaftstagebuch zunăchst 
d rei S pal ten: 

Belegnummer, 
Tag und 
GeschaftsvorfălIe. 

Eine besondere Betrachtung dieser Spalfen dtirfte sich ertibrigen. Es 
folgt sodann eine Doppelspalte fUr u m sat z s t e u e r p fIi c h ti g e 
Ei n n a h m e n. Diese Spalte ist gewissermaBen eine statistische Ergan
zung des eigentlichen Aufbaues des Geschaftstagebuches, das in den 
sechs Konten 

K a s s e, 
p o s t s c h e c k ode r Ban k, 
B e t r i e b s k o s ten, 
P r i v a t, 
Warenund 
Verschiedene 

seine Systemgrundlage hat. I Die Systemgrundlage des Geschăftstagebuches ist die doppelte 
BuchfUhrung (Doppik). Jeder Posten wird im Geschăftstagebuch 
zweimal verbucht. In Wirklichkeit entsteht also regelrecht eine 
doppelte Verbuchung. 

Mit diesem Aufbau hat an sich die Doppelspalte "umsatzsteuerpflich
tige Einnahmen" nichts zu tun, sie ist lediglich fUr die Aufteilung der 
umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen nach verschiedenen Steuersatzen 
vorgesehen und gehort nicht zur laufenden Verbuchung. Deshalb ist 
diese Spalte auch in der laufenden Bezifferung nicht fortlaufend mit 
arabischen Ziffern numeriert, sondern durch romische Zahlen beson
ders gekennzeichnet. 
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'Wenn als Systemgrundlage des Geschaftstagebuches 
die doppelte Buchfiihrung gewahlt 

wurde, so geschah es deshalb, weil nun einmal dieses Buchfiihrungs
verfahren im Ganzen gesehen das iibersichtlichste und damit das ein
fachste ist. AuBerdem gestattet die Verwendung eines auf die Doppik 
ausgerichteten Geschaftstagebuches dem kleineren Betrieb, der zu
nachst erst einmal mit der Mindestbuchfiihrung anfangt, eio jeder
zeitiges Auf- und Ausbauen, wenn sich sein Betrieb und dam it auch 
seine Buchfiihrung eiomal weiter entwicke!t. 
Der Reichswirtschaftsminister und Reichskommissar fiir die Preisbil
dung fordern in ihrem gemeinsamen sogenannten BuchfiihrungserlaB 
vom 11. November 1937, daB die kaufmannische Buchfiihrung im 
Regelfall die do p p e 1 te sein muB. Eine Forderung, von der fUr 
grăBere Betriebe von vornherein nicht abzugehen ist. Wenn ein 
kleinerer Betrieb nun also mit seiner Buchfiihrung auf anderer Grund
lage als der der Doppik beginnen wiirde, so hatte es zur Folge, daB 
er sich nach einer gewissen Entwicklung in seiner Buchhaltungsarbeit 
vollstandig u m s t e II e n miiBte. Auch diese Gesichtspunkte sind fUr 
die Wahl des Geschaftstagebuches entscheidend. 
Naiirlich braucht der Einzelhandelskaufmann, auf den die Mindest
buchfiihrung zugeschnitten ist, sich bei seiner Buchhaltungsarbeit 
nicht mit der Theorie von Buchfiihrungssystem-Fragen auseinander
zusetzen; es ist nur darauf abzuzielen, daB grundsatzlich die Doppik 
als solche gewahrt ist. 
Aus diesem Grunde sind im Geschaftstagebuch bei den Kontenbezeich
nungen erleichternde Begriffe angebracht worden. Es ist fiir den 
Effekt der Buchhaltungsarbeit und ihre Ordnul1gsmaBigkeit, bezogen 
auf die VerhaItnisse eines kleinen Einzelhandelsgeschaftes, letzten 
Endes nicht entscheidend, ob von "S o II un d Ha ben", "L a s t u 11 d 
G u t s c h r i f t" oder "b e k o m m t R e c h nun g" und "g i b t 
Re c h nun g" gesprochen wird. So wertvoll eine Erărterung dieser 
Fragen an anderer Stelle sein mag, fiir die Mindestbuchfiihrung des 
Einzelhandlers kommt es darauf an, daB jeder Ausgangsposten tat
sachlich als solcher erfaBt wird (Konto) und der ihm entsprechende 
Werteingang richtig zum Ausdruck kommt (Gegenkonto). 
Deshalb trăgt der Kopf der kleineren Geschăftstagebuchform, von der 
zunăchst einmal ausgegangen werden soli, 

folgende Bezeichnungen: 

Bei den Konten: I fUr Sol\: I fiir Haben: 

K a s s e 
Postscheck 
Bank 
Betriebsunkosten 
Privat 
Wa ren (einschl. Nebenkosten wie 

Fracht pp.) 
Verschiedene 

Hindcstbuchftihrllng, \1 

Einnahme 
Einnahme 
Einnahme 
Lastschrift 
Entnahmen 

Einkăufe 
Lastschrift 

Ausgabe 
Ausgabe 
Ausgabe 
keine Spalte 
keine Spalte 

Verkăufe 
Gutschrift 
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Die daneben bestehende groBere Form des Geschăftstagebuches hat 
noch je eine zusătzliche Spalte fiir die Gutschrift bei Betriebsunkosten 
und bei Privat. AuBerdem treten hierbei zwei Leerkonten mit Last
und Gutschrift auf. 
Im Zusammenhang mit diesen Bezeichnungen steht eine weitere MaB
nahme, die dazu dient, dem Einzelhandelskaufmann die Eintragungen in 
das Geschăftstagebuch zu erleichtern und verstăndlicher zu machen: 
Das Geschăftstagebuch, wie es gemăB Muster 1 der Anordnung iiber die 
Buchfilhrungspflicht in den Buchfilhrungsarbeitsgemeinschaften der 
Wirtschaftsgruppe Einzelhandel bezw. zum praktischen Gebratlch in 
den Betrieben verwendet wird, ist mit blauen und ro ten Spalten aus
gestattet. Die Sollspalten (Einnahme oder Lastschrift) sind mit einer 
ro ten Lineatur gekennzeichnet, wăhrend die Haben-Spalten (Ausgabe 
oder Gutschrift) in blauer Farbe gehalten sind. Jeder Geschăftsvorfall 
muB also einmal in einer b 1 a u e n und einmal in einer r o ten Spalte 
verbucht werden. Durch die Abwechslung der Farben ist zweifellos 
eine bessere Unterscheidung der Eintragungen moglich. Die nicht zur 
laufenden Verbuchung gehorige Doppelspalte "umsatzsteuerpflichtige 
Einnahmen" hebt sich durch schwarze Lineatur ab. 

Eine Eigenart des Geschăftstagebuches fiir den Einzelhandel be
steht darin, daR fiir die Bank- oder Postscheckvorgănge ein ein
ziges Konto als Doppelkonto gefiihrt wird und - bei der kleineren 
Form - daR die Konten "Betriebsunkosten" und "Privat" keine 
"Haben-Spalte" enthalten. 

(1) Das Konto »Postscheck und Bank«. 
Zunăchst zu dem zusammengefaBten Konto: "Postscheck und Bank". 
Zur Unterscheidung der eingehenden bezw. ausgehenden Betrăge ent
bălt dieses Konto eine Zeichenspalte. Man muB also bei einer P o s t -
se h e c k -Einnahme oder -Ausgabe den Buchstaben "P" vermerken 
und bei einer Ban k -Einnahme oder -Ausgabe ein "B". 
Die Zusammenfassung des Postscheck- und Bankverkehrs auf einem 
Konto ist deshalb erfolgt, weil der kleine Einzelhandelsbetrieb, wenn 
er iiberhaupt filr geschăftliche Zwecke ein Bank-, Postscheck- oder 
Sparkassen-Konto unterhălt, im allgemeinen nur e i n Konto filr bar
geldlosen Zahlungsverkehr hat. Die Zusammenfassung der Konten 
"Postscheck und Bank" wird in der Praxis also kaum Schwierigkeiten 
machen. Abgesehen davon, ist es auch bei Vorhandensein zweier bar
geldloser Zahlungskonten k e i n P rob 1 e m, mit dem Doppelkonto 
umzugehen. Angenommen, ein Betrieb hat zugleich ein Postscheck
und ein Sparkassen-Konto. Fiir den Zahlungsverkehr iiber sein Post
scheckkonto erhălt er t ă g 1 i c hAu s z ii g e. Auch iiber den Geld
verkehr mit der Sparkasse hat er an Hand des S par k a s s e n -
b u c h e s jederzeit ei ne Unterlage. Es ist also jederzeit leicht eine 
Abstimmung dieses zusammengefaBten Postscheck- und Bankkontos 
moglich, indem der darin ausgewiesene Saldo gleich sein muS der 
Summe des letzten Postscheckauszuges zuziiglich des zuletzt im Spar
kassenbuch ausgewiesenen Betrages. 
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Wird auf eine gesonderte Erfassung der Sparkassen- und Postscheck
Umsătze Wert gelegt, miissen allerdings die einzelnen Posten gesondert 
addiert werden. Um dieses Vorgehen zu erleichtern, empfiehlt es sich, 
die Bankeinzahlungen und Abhebungen etwa mit roter Tinte zu schrei
ben, wăhrend der Postscheckverkehr mit schwarzen Zahlen einge
tragen wird, um auf diese Weise eine get ren n t e A d d iti o n zu 
erhalten. Aber auch ohne das schreibtechnisch vielleicht etwas um
stăndliche Verfahren mit roter Tinte kann man natilrlich die einzel
nen Bank- bezw. Postscheckbetrăge getrennt erfassen, indem man 
wie folgt verfăhrt: 
Zunăchst werden, auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite, sămtIiche 
Zahlen des Kontos zusammengerechnet. Sadann geht man daran, mit 
Hilfe eines Natizzettels die durch "B" bezw. "P" gekennzeichneten 
Betrăge eines der beiden Konten auszuziehen. Man nimmt dazu natUr
lich dasjenige Konto, das am wenigsten benutzt wird. Die ausgezoge
nen Betrăge - nehmen wir an, es seien die Bankzu- und -abgănge -
werden dann ihrerseits zusammengerechnet. So ergeben sich die 
Bankumsătze. Man braucht nun diese Summen nur noch von den 
Gesamtsummen des Doppelkontos abzuziehen, so erhăIt man damit 
die Postscheckumsătze. Ein nochmaliges Ausziehen und eine noch· 
malige Addition ist nicht erforderlich. 

Beispiel: 

Postscheck- oder Bank 
Einnahme I Ausgabe 

p ]75.-
P 20.-
B &0.-
P 25.-
P 15.-
P 35.-
S 10.-
P 20.-
B 5.-

250.- ]05.-

Ais Gesamtsumme ergibt sich hiernach eine Einnahme von RM 250.
und eine Ausgabe von RM 105.-. Aus der Zeichenspalte des Doppet
kontos geht hervor, daB das Bankkonto weniger benutzt wurde. Aiso 
wird man das Ausziehverfahren auf die Bankumsătze abstellen. Eio 
Ausziehen der mit "B" gekennzeichneten Betrăge ergibt: 

B-Einnahme B-Ausgabe 
50.- 10.-

5.-
also Bankverkehr-Summe:. . . . . 50.- 15.-
Gesamtsumme:. . . . ..... 250.- 105.-
demgemaB Postscheckverkehr-Summe: 200.- 90.-

--------------~~----
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Soweit die DoppeIspalte Postscheck und Bank. AIs eine weitere Eigen
art des Geschaftstagebuches war bereits herausgestellt, daS es in seiner 
kleineren Form bei den Konten "Betriebsunkosten" und "Privat" 
keine "Haben-Spalte" enthalt. Diese Gestaltung bedeutet nicht eine 
Durchbrechung des oben herausgestellten Prinzips der "Doppik". Bei 
diesen Konten kann nur ganz einfach die Haben- (blaue) Spalte weg
fallen, weil sie nicht gebraucht wird. Denn, was an Betriebsunkosten 
oder Privatentnahmen durch den kleinen Einzelhandelsbetrieb l1i.uft, 
wird immer nur eine Belastung fUr ihn bedeuten. Das Fehlen der 
Haben-Spalten bei Betriebsunkosten und Privat hat also nur einen 
ganz einfachen auBeren Grund, den der Raumersparnis. Allerdings 
soli man diesen Grund wiederum nicht als zu nebensachlich erachten. 
denn die Ausnutzung dieser Raumersparnis gestattet ein weniger 
langes und breites Journal, was gewiB zur Vereinfachung und Ueber
sichtlichkeit der Buchungsarbeit beitragt. 

(2) Die Erfassung des Kreditverkehrs. 
Eine Besonderheit im Geschăftstagebuch bildet schlieBlich auch noeh 
die Erfassung des Kreditverkehrs. 
Der K r e d i t v e r k e h r findet, wie es zunachst erscheinen muB, im 
Geschaftstagebuch keinen Niederschlag; zumindest kann man dafUr 
vorgesehene Spalten in dem vorliegenden Muster nicht feststellen. 
Dennoch bleibt der Kreditverkehr in der MindestbuchfUhrung nicht 
etwa unberiicksichtigt. Wie das geschieht, wird das Kapitel II, 8 
"Forderungen und. Schulden" im einzelnen erlautern; grundsatzlich 
sei an dieser Stelle nur folgendes festgehaIten: 

Lieferantenrechnungen finden im Aufbau der Mindestbuchfijhrun~ 
zunaehst samtlieh Eingang im Wareneingangsbueh. Sobald die Be
zahlun~' bezw. Abzahlung einer Reehnung erfolgt, tritt dieser Vor
raII im Gesehăftstagebuch aur, denn der Zahlungsvorgang muS ja 
das Kasse-, Bank- oder Postscheckkonto berilhren. Das Gegen
konto ist das Warenkonto. 

So finden also alle im Verlauf der Buchungsperiode abgewickeIten 
Lieferantenzahlungen auch im Geschaftstagebuch ihren N ied e r -
s c h 1 a g. Es bleiben bei diesem Verfahren allerdings die Rechnungen 
im Geschaftstagebuch vorerst u ner f a B t, die n o c h n i c h t b e -
z ahI t wurden. Da diese Betrage jedoch im Wareneingangsbuch 
festgehaIten werden (vgl. Abschnitt 11, 6 + 8), bleiben sie nicht etwa 
unberiicksichtigt; sie werden dann nachtraglich beim AbschluB der 
Buehungsperiode in das Geschaftstagebuch iibernommen. Fur den 
Einzelhandelskaufmann ergibt sich damit eine nicht unbetrachtIiche 
Schreib- und Zeitersparnis. 

(3) Erfassung der Warenverkaufe auf ZieI. 
Dieselbe Buchungsmethode ist entsprechend bei Warenverkaufen an 
Kunden auf Ziei zu verwenden. Wenn ein Kunde Waren auf Kredit 
("g e gen An s e h rei ben") erhaIt, so wird der Rechnungsbetra: 
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I zunăchst lediglich im Kundenbuch oder mittels besonderer Rech
nung-sblocks festgehalten. Erst \Venn ei ne Zahlung seitens des Kun
den erfolgt, triU eine Buchung im Geschaftstagebuch ein. 

Die offenbleibenden Betrage sind, wie die nicht ausgeglichenen 
Lieferantenrechnungen, aus besonderen, die Buchfilhrung erganzenden 
Uebersichten fUr den AbschluB nachzutragen (vgl. Abschnitt II, 8). 

(4) Zusammenfassung. 
Aus dieser Betrachtung iiber Aufbau und Inhalt der Kernstiicke des 
Geschaftstagebuches ergibt sich: 
1. Das Geschăftstagebuch beruht auf der Systemgrundlage der doppetten Buch

fiihrung. Aiie Geschăftsvorfălle sind demnach doppelt einzutragen. jeweils in 
eine Solt- (r o t e) und Haben- (b Iau e) Betragsspalte aus der Fragestellung: 
wo hin ist Celd gegangen) z. B. in die Kasse hinein ode r w o h e r ist Geld 
genommen (z. B. vom Postschechkonto) un d w o fii r ist dieser Geldver
kehr vor sich gegangen? (z. B. fUr Warenverkăufe oder Privatentnahmen). 

2. In das Geschăftstagebuch sind 50 an Hand der erforderlichen Belege aUe mit 
Bargeld- oder barge1dlosem Zahlungsverkehr verbundenen Geschăftsvorfălle 
einzutragen. 

Sie sind zu t ren n e n : 
eincrseits nach K a s se, P o s t 5 C h e c k oder Ban k und anderer
seits nach B e t r i e b sun k o s ten, P r i v a ten t n a h m e und 
Wa ren. 
Was hierunter nicht unterzubringen ist, gehort unter "Ve r • 
se h ied e n c". 
Bei W are n n e ben k o s ten (Fracht. RolIgeld, Verpackung usw.) 
ist besonders zu beachten: Sie sind Bestandteile des Wareneinkaufs 
und gchol en deshalb nicht unter Betriebsunkosten, sondern unter 
Wareneinkăufe. 

3. Spătestens bei der Vorbereitung der AbschluBarbeiten sind auch die gemăS 
Zift'er 2 etwa noch nicht erfaBten Geschăftswerte (wie z. B. noch nicht be· 
glichcne Lieferantenrechnungen oder AuBenstănde, Wertminderungen o. ii.) 
liber Konto "Verschiedene" und die jeweils in Frage kommenden Gegen
konten in das Gesehăftstagebuch zu iibernehmen. Dus Geschăftstagebuch ent
hălt also a II e Vor g ii n g e des B e t r i e b e s. 

4. Da alle Vorgiinge i;n Gesc.hiiftstagebuch doppelt verbucht werden (je in einer 
roten und blauen Spalte). muB immer folgende Gleichung gewahrt st'in: 
Summe aller roten (Lastschrift) Spalten gleich der aiier blauen (Gutschrift) 
Spalten. Diese Grundregeln gelten sowohl fUr das Geschăftstagebuch in seinel' 
kleineren wie groBeren Form. Bei der groBeren Form konnen weiter fUr be
sondere Zwecke die vorhandenen Leersparten 14f\5 und 16/17 nach den Be
diirfnissen des Einzelfalles in die Kontierung eingeschaltet werden. 

(5) Die Erfassung der umsatzsteuerpflichtigen Vorgange. 
Es bleibt nach dieser grundsatzlichen Betrachtung nun noch die Frage 
offen: 

Was sollen die Spalten "Umsatzsteuerpflichtige Einnahmen" 
im Geschaftstagebuch, wenn sie - wie oben gesagt wurde - nicht 
zur laufenden Verbuchung gehoren? Sie dienen einer Aufgliederung 
der in den Spalten 11 (kleinere Form) bzw. 13 (groBere Form) des 
Tagebuches ausgewiesenen Warenverkaufe nach verschiedenen Um
satzsteuersatzen. In den meisten Einzelhandelsbetrieben sind doch 
auBer Verkaufen, die dem allgemeinen Umsatzsteuersatz von 2 % 
unterliegen, auch solche Verkăufe vorhanden, die e r m ă B i g t u m -
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sat z s te u e r p fii c h ti g oder unter bestimmten Voraussetzungen 
sogar u m sat z s t e u e r f rei sind. (Umsatzsteuerfrei konnen z. B. 
gewisse Umsătze im Kohlenhandel sein; ermăBigte Umsatzsteuersătze 
gel ten bekanntlich fUr GroBhandelslieferungen mit 0,5 % oder fUr 
Lieferungen von Getreide, Mehl, Schrot oder Kleie aus Getreide und 
daraus hergestellte Backwaren mit 1 %.) 
Um in den GenuB der ermăBigten Steuersătze zu gelangen, ist es 
natiirlich notig, die entsprechenden Betrăge get ren n tau s z u -
w e i s e n. HierfOr gibt es verschiedene Moglichkeiten: Der năchst
liegende Gedanke wăre, jeden Verkauf ei n zel n im Geschăftstage
buch einzutragen und ihn sodann gleich unter dem in Frage kommen
den Steuersatz getrennt zu erfassen. Dieses Verfahren ist allerdings 
bei der Vielzahl der kleinen Posten, die die tăgliche Umsatzleistung 
eines Einzelhandelsgeschăftes darstellen, praktisch nicht mog
lich. Man trăgt ja deshalb auch die tăglichen Barverkăufe (Tages
losung) aus dem Kassenberichtszettel nur in e i ner Summe in das 
Tagebuch ein (vgl. Abschnitt II, 7). 
Ein anderer Weg wăre, daB man auf einem Hilfsbogen (etwa auf der 
Riickseite des Kassenzettels) nur die Betrăge einzeln erfa6t, die einem 
begiinstigten Steuersatz unterliegen. Auf diese Weise wiirde man 
dann mit Hilfe der Summe dieser Betrăge die tăgliche Gesamtver
kaufssumme unterteilen konnen. 
Aber auch dieses Verfahren wiederum hat seine Nachteile, die es ins
besondere dann nahezu unmoglich machen, wenn die einzelnen steuer
begunstigten Betrăge sehr zahlreich sind. Hier hilft dann am besten 
folgender dritter Weg, der vornehmlich fOr die Erfassung 1 %iger 
Umsatze giIt: 

Bereits bei der Erfassung der Wareneingănge im Wareneingangs
buch weist man gesondert die Waren aus (durch ro t e Tin t e 
oder in der freien S pal te II des Wareneingangsbuches gemăB 
Muster 2 der Anordnung uber die Buchfiihrungspflicht), die nur 
) % ig umsatzsteuerpnichtig sind. 

Zum Monatswechsel wird der Summe dieser Betrăge der iibliche Ver
kaufsaufschlag zugerechnet. Der sich damit ergebende Betrag wird 
von der Gesamtverkaufssumme, die das Geschăftstagebuch ausweist, 
abgesetzt. So erhălt man dann ohne Schwierigkeiten getrennt die 
Summe d erI % i g u n d 2 % i g z u v e r s t e u e r n d e n U m -
să t z e. 
Ganz gleich, wie man verfahren mag, in jedem Fali braucht man im 
Geschăftstagebuch einen Hinweis, wie sich die ausgewiesene Gesamt
verkaufssumme verteilt. Diesen Hinweis iibernehmen die Spalten "Um
satzsteuerpflichtige Einnahmen", indem z. B. in die S pal tel de r . 
2 % i g e Umsatz eingetragen wird und in II d erI % i g e. 

b) Warum groBere und kleinere Form des Geschliftstagebuches? 
Das Geschăftstagebuch ist dam it in der Lage, trotz seiner beschei
deneh Kontengliederung alle Vorgănge des Einzelhandelsbetriebes 
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festzuhalten und erkennen zu lassen. Wie ist es allerdings. dann, wenn 
ein kleineres Einzelhandelsgeschlift nicht nur eine reine HandelsUi.tig
keit, sondern auch noch g e w i s s e a n d ere F u n k t ion e n aus
iibt? In vielen Falten, so z. B. in technischen Branchen oder bei Be
kleidungsgeschaften, hat doch der Einzelhandelskaufmann aus Zweck
maBigkeitsgriinden seinem Ladengeschlift eine Re par atu r - ode r 
A tel i e r w e r k sta t t e angegriedert. Die Unterhaltung derartiger 
bandwerklicher Neben- oder Hllfsbetriebe bringt in den Geschăfts
betrieb wirtschaftliche Vorgange, die sich von der reinen Einzel
handelstatigkeit unterscheiden und demgemăB auch in der Buch
filhrung g e s o n d e r t in Erscheinung treten milssen. Wilrde man 
auf eine solche Trennung verzichten, so ware z. B., wenn der Betrieb 
mit Verlusten abschlieBt, nicht die Moglichkeit gegeben, festzustellen, 
ob die Quelten dieser Verluste im eigentlichen Handelsbetrieb oder 
bandwerklichen Nebenbetrieb liegen. Gerade eine solche Untersuchung 
ist doch aber sehr wichtig und oft hoch bedeutsam. Mancher Kauf
mann, der seinen Nebenbetrieb ganz besonders schlitzte, - ihn ge
wissermaBen' als "L i e b k ind" behandelte - hat sich schon davon 
iiberzeugen milssen, daB es gerade der Nebenbetrieb war, der eine 
nicht ausreichende Rentabilitat seines Unternehmens begrilndete. 
'Wie solt man nun aus dem Geschaftstagebuch erkennen, welche Kosten 
und Ertrăge dem reinen Einzelhandelsbetrieb einerseits und dem 
'handwerklichen Neben- oder Hilfsbetrieb andererseits entstammen? 
Bei so gelagerten Verhaltnlssen verwendet man das Geschaftstagebuch 
in seiner groBeren Form. Es war ja bereits festgesteltt, daB sich diese 
'groBere Form grundsatzlich von der kleineren n i c h t unterscheidet, 
,daB sic aber einige Leerspalten enthlilt. Eine oder beide dieser Leer
spalten wird man jetzt - je nachdem, wieweit man die Unterteilung 
treiben will - mit "N e ben b e t r i e b" ilberschreiben und darin 
gesondert alt die Aufwendungen und Erlose buchen, die den Neben
'betrieb betreffen. 
Das ist einer - und wohl ein sehr wichtiger - der Grilnde, die zur 
'Schaffung der erweiterten Geschaftstagebuchform filhrten und die 
fUr die Entscheidung des Einzelhandelskaufmanns maBgeblich sind, 
welche der beiden Formen er seiner Buchfilhrung zu Grunde legen 
solt. Daneben konnen natilrlich auch noch zahlreiche andere Momente 
ausschlaggebend sein. 
Es sei hier einmal zurilckgedacht ari das oben besprochene Doppel
konto "Postscheck oder Bank". Derjenige Einzelhăndler, der auf 
beiden dieser Konten zahlreiche Buchungen aufzuweisen hat, wird 
auch gut tun, die groBere Form zu wahlen. Er wird dann ein Sonder .. 
lmnto "Bank" in einer der Leerspalten einrichten. Die Uebersicht 
'seiner Buchfilhrung wird durch die getrennte Filhrung des Bankkontos 
und des Postscheckkontos erhoht und die Abstimmung der Konten 
·erleichtert. 
'Oder ein anderer Falt, der insbesondere bei lăndlichen, unter die 
Mindestforderungen faltenden Einzelhandelsgeschăften sehr hăufig 
lst: Das Vorhandensein eines eigenen Grundstiicks oder Gebaudes. 

21 



Der Unterhalt eines Hauses stel!t gewissermaBen einen Betrieb fUr 
sich dar, der von den Kosten und Ertragen des reinen Handels
betriebes zu trennen ist. In diesem Fal! wird man auch das groBere 
Geschaftstagebuch wahlen, eine der Leerspalten mit "H a u s", 
"G r u n d s t li c k s k o n t o" oder ahnlich liberschreiben und samt
liche das Haus betreffende Vorgange auf diesem Konto buchen. 
Auch Nebenverkaufsstellen oder bestimmte Spezialabteilungen konnen 
mit Hilfe der Leerspalten im groBeren Geschaftstagebuch gesondert 
verbucht werden. 
Man kann die Frage nach der Anwendung der groBeren oder kleine
ren Form also wie folgt zusammenfassen: 

I In der Wahl des Geschăftstagebuches wird sich der Einzelhăndler, 
der an die Einrichtung einer Mindestbuchflihrung herangeht, nach 
der besonderen Lage seines Betriebes entscheiden miissen. 

Die groBere Form hat den Nachteil, daB ei ne ve r m e h r t e K o n -
ten z ahi liber das ganze Jahr hindurch gefUhrt, addiert und abge
stimmt werden muB. Demgegenliber hat sie aber zweifellos den V o r
t e i 1 einer weiteren Aufteilungsmoglichkeit und damit einer besseren 
Uebersicht bei unterschiedlichen Betriebsteilen fUr sich. IrgendweIche 
grundsătzlichen Unterschiede zwischen beiden Formen bestehen nicht. 
Die zwischen den Spalten "Wa ren" und "Ve r s c h ied e n e" ent
haltenen Leerspalten konnen bei Bedarf verwendet werden, um 
etwaige Kosten und Ertrage bei Hausbesitz, bei handwerklichen 
Nebenbetrieben oder ahnliches gesondert auszuweisen. 
Die Gutschrift- (blaue) Spalte 9 unter Betriebsunkosten, die im klei
neren Tagebuch nicht vorhanden ist, kann verwendet werden, um 
R ii c k v e r g ii tun gen fUr Betriebsunkosten aufzuzeichnen; die im 
kleineren Geschăftstagebuch ebenfalls nicht vorhandene Gutschrift
(blaue) Spalte 11 unter Privat kann der Verbuchung etwaiger echter 
Einlagen dienen. Letztere Spalten werden jedoch im allgemeinen nur 
sehr se 1 ten oder gar nicht benotigt werden. 

e) Weitere Ausgestaltungsmogliehkeiten des Gesehiiftstage-
buches. 

Der Kaufmann, der nach EinfUhrung einer BuchfUhrung deren Be
deutung fUr seinen Betrieb schatzen und ihre Erkenntnisse auswerten 
gelernt hat, wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich das Bediirfnis ver
spiiren, aus seiner RechnungsfUhrung noch mehr herauszulesen als 
das, was ihm das Geschaftstagebuch - auch in seiner groBeren Form 
- zeigt. Das ist fUr ihn ohne Schwierigkeiten und ohne groBe Um
stellungsarbeit moglich, wobei sich die Vorteile der Doppik als 
Systemgrundlage der MindestbuchfUhrung zeigen. I Man kann die Kontenaufteilung, wie sie die Benutzung der Leer

spalten im groBeren Geschăftstagebuch bereits gestattet, jederzeit 
beliebig erweitern, indem man sich ein liberali erhâltliches allge
meines amerikanisches Journal beschafft. 
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Der Unterschied eines so1chen Tagebuches gegenliber den Formu
laren der MindestbuchfUhrung besteht lediglich darin, daB im Ge
schaftstagebuch - von den Leerspalten abgesehen - die einzelnen 
Konten g a n z b est i m m t e B e zei c h nun gen tragen, wahrend 
das allgemeine amerikanische Journal keine Kontenbezeichnungen, 
also gewissermaBen sămtlich Leerspalten enthalt. Man kann sich da
mit also so viele Konten einrichten, wie es zweckmăBig erscheint. (Bei 
dieser Einteilung ist dann allerdings der Kontenplan fUr den Einzel
handel zu beachten. Vgl. Hauptteil B.) Die Buchungssystematik ist 
sonst die gleiche wie im Geschăftstagebuch. 

Aber auch mit dem Geschaftstagebuch selbst, ohne Uebergang auf 
das amerikanische JournaI, lassen sich derartige Erganzungen vor
nehmen. WiII man z. B. iiber die 

Zusammensetzung der Betriebsunkosten 
einiges mehr wissen, als es die eine Spalte "Betriebskoiiten" des 
Geschaftstagebuches erkennen laBt, so kaon man wie folgt ver
fahren (angenommen, man will die Kosten get r e o n t e r f a s -
se n nach Persooalkosten, Raumkosteo (Miete\ Steuern und allen 
sonstigeo Kosteo): 
Jeweils bei Verbuchung eines Kostenpostens in der SpaIte 8 dt"s 
Geschaftstagebuches vermerkt man vor dem ausmacheoden Betrag 
ein "P" (f ii r Per s o n a I k o s ten), "R" (f ii r Rau m k o s ten), 
"St" oder "S". Am Mooatsende werden entsprechend dem beim 
Doppelkooto "P o s t s c h e c k ode r B a o k" friiher behaodelten 
Verfahren die einzelnen Kostenarten statistisch ausgezogeo, und 
mao kann also feststellen: von den gesamten Betriebskosten ent
falit auf Personalkosten dieser, auf Steuern jener Betrag und so 
fort. 

6. Das Wareneinsanssbum. 
Den zweiten Bestandteil der MindestbuchfUhrung bildet das Waren
eingangsbuch. Mit ihm ist durch die Anordnung liber die Buch
fUhrungspflicht fUr den Einzelhandel an sich nichts Neues geschaffen. 
Denn jeder Einzelhăndler ist, sofern ihn nicht andere BuchfUhrungs
vorschriften treffen, bereits seit Oktober 1935 durch die sogenannte 
Dresdener Verordnung liber die Flihrung eines Wareneingangsbuches 
verpflichtet, ein so1ches Buch zu halten. 

Diese Verordnung verlangt: 
In das Wareneingangsbuch sind alle Waren einzutragen, die ein gewerblicher 
Unternehmer zur WeiterverăuBerung oder zur gewerblichen Vermittlung er
wirbt. Die Eintragung in das Wareneingaogsbuch ist vorzunehmen, einerlci ob 
1. der Lieferer der Waren ein Unt e r n e h m e r oder ein Ni c h tun t e r -

ne h m e r ist; 
2. die Waren un v era n d e r t oder n a c h Bea r bei tun g oder Ver

arbeitung weiterverăuBert werden; 
3. der gewerbliche Unternehmer die Waren e n t gel tii c h oder un e n t

gel tii c h, auf Z Iei, gegeo K a s s e, durch Tau s c h oder auf G e gen _ 
r e c h n u o g erwirbt. 

4. der gewerbliche Unternehmer Ei gen t ii m e r oder unmittelbarer Besitzer 
der Waren wird, oder ob er an den Waren weder Eigeotum noch unmittel
baren Besitz erlangt; 

5. der gewerbliche Unternehmer die Waren auf ei gen e oder auf f re m d e 
Rechnung erwirbt. 
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Das Wareneingangsbuch muB iiber jeden Warenposten die folgenden Angaben 
enthalten: 

1. fortlaufende Nummer der Elntragung; 
2. Tag, an dem der gewerbliche Unternehmer den Warenposten erwirbt (das 

Eigentum, den unmittelbaren Besitz oder die Verfligungsmacht erlangt); 
3. Name (Firma) und Anschrift des Lleferers; 
4. Art des Warenpostens (handelsiibliche Bezeichnung). Sa m mei b e zei c h -

nun g . (zum Beispiel: Kolonialwaren, Kurzwaren, Eisenwaren) geniigt; 
. 5. Preis des Warenpostens; 

6. wenn ein Beleg (zum Beispiel: eine Rechnung, eine Quittung, ein Kassen
zettel, ein Frachtbrief, ein Lieferschein oder eine Nachnahmekarte) erteilt 
worden ist: 
Angabe, wo (zum Beispiel, unter welcher Nummer der Belegsammlung) der 
Beleg aufbewahrt wird. 

Die Eintragungen in das Wareneingangsbuch sind laufend zu machen, und 
zwar noch an de m Ta g, an dem der betretTende Warenposten e r w orb e n 
wird. Als Erwerb gitt Erlangung des Eigentums, des unmittelbaren Besitzes 
oder der VerfUgungsmacht. Gleichzeitig mit der Eintragung ist auf dem Beleg, 
der der Warenlieferung zu Grunde liegt, - sofern ein solcher erteilt worden 
ist - d i efo r tIa u f e n de Nu m m e r der Eintragung ins Wareneingangs
buch zu vermerken. 
Der gewerbliche Unternehmer hat die Betrăge monatlich und Jăhrlich zusammen
zurechnen. 
Das Wareneingangsbuch und die dazugehOrenden Belege miissen z e h n J a h r e 
lan g a u f b ew a h r t werden. 
Das Fin a n z a m t kann fUr einzelne Făl1e Erleichterungen bewilligen. Eine 
solche Bewilligung kann jederzeit zuriickgenommen werden, auch wenn das 
bei der Bewilligung nicht vorbehalten worden ist. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind nach § 413 der Reichsabgaben
ordnung strafbar, wenn nicht nach antleren Vorschriften (z. B. nach § 396 oder 
nach § 402 der Reichsabgabenordnung) eine schwerere Strafe verwirkt ist. 
AuBerdem findet, wenn dieser Verordnung zuwidergehandelt worden is.t, eine 
Schătzung nach § 217 der Reichsabgabenordnung statt. 
Sonstige BuchfUhrungs- und Aufzeichnungsvorschriften bleiben unberiihrt. 

Zur Fiihrung dieses Wareneingangsbuches sind fUr steuerliche Zwecke alle ge
werblichen Unternehmer (selbstăndige Handels- oder Gewerbetreibende ein
schlieBlich der selbstăndigen Handwerker jeder Art) verpfiichtet. B e f rei t 
sind nur: 
1. diejenigen gewerblichen Unternehmer, die zur Fiihrung von Handelsbfichern 

(§ 38 Absatz 1 des Handelsgesetzl>uches) verpflicbtet sind und solche ord
nungsmăBig fiihren; 

2. diejenigen gewerblichen Unternehmer, die durch eine andere gesetzliche Vor
schrift zur Fiihrung von gleichwertigen (dem Wareneingangsbuch im wesent
lichen entsprechenden) Biichern verpflichtet sind und solche o r d nun g s 
m ă B i g fiihren. 

Diese Vorschriften muBten natiirlich auch die fUr die allgemeine 
EinzelhandelsbuchfUhrung aufgestellten Mindestanforderungen be
riicksichtigen. Da die erlassene Buchftihrungspf1icht nun aber nicht 
nur steuerlichen Zwecken, sondern in erster Linie der B e t r i e b s -
a r bei t des Kaufmanns dient, enthalt das nach den Mindestanfor
derungen zu fUhrende Wareneingangsbuch dartiber hinaus noch 
einige zusătzliche Spalten, die es mit dem Geschăftstagebuch in einen 
organischen Zusammenhangbringen. 
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Ein Vergleich der vorstehend wiedergegebenen steuerlichen Anfor
derungen liber den Inhalt des Wareneingangsbuches mit dem Wort
laut der Anordnung liber die Buchftihrungspflicht zu Punkt 2: in das 
Wareneingangsbuch sind einzutragen .... (vgl. Seite 3) zeigt, daB 
das Wareneingangsbuch fUr den Einzelhandel zunăchst selbstverstănd
tich erst alle die Angaben enthălt, die die steuerlichen Vorschriften 
verlangen. Wăhrend die steuerlichen Vorschriften unter Pun k t 5 
nur den Preis des Warenpostens fordern, sind demgegenliber nach 
den speziellen Einzelhandelsanforderungen jedoch mehrfache An
gaben notwendig. Der Preis des Warenpostens ist nach den speziellen 
Einzelhandelsvorschriften zu unterteilen nach:· 
R e c h nun g s b e t r a g insgesamt, 
rei n e mEi n k a u f s p rei s, 
e t w a i gen A b z li gen und 
Wa ren n e ben k o s ten (wie Fracht, Rollgeld, Verpackung usw.). 
Weiter verh:ngt das Wareneingangsbuch der Mindestanforderungen 
einen Hinweis, ob oder wann der bezogene Warenposten bezahlt ist. 
Dieser Punkt ist in den rein steuerlichen Vorschriften ilberhaupt nicht 
enthalten. 

Die Aufteilung der Prelsspalte (Rechnungsbetrăge) 
im Wareneingangsbuch fUr den Einzelhandel hat zum AnlaB, I die Grundlage fUr eine richtige Erfassung der Einstandspreise her

beizufUhren. Der richtigen Erfassung des Elnstandsprelses kommt 
deshalb groSte Bedeutung zu, weil der Einstandspreis die Grund
lage der Einzelhandelskalkulation bildet. 

Einstandspreis ist der We r t der Ware, z u z il g 1 i c h gegebener 
Kosten fUr Fracht, Verpackung, loll usw., a b z il g 1 i c h· etwaiger 
Nachlăsse wie Rabatt, Skonto usw. Leider ist seine richtige Erfas
'sung nach den nun einmal bestehenden Gepflogenheiten der Praxis 
aber nicht immer ohne weiteres moglich. Warenrechnungen werden 
doch vom einen Lieferanten "Brutto fUr Netto" ausgestellt, vom 
anderen Lieferanten wiederum nach Nettopreisen. D. h. der Betrag, 
auf den eine Rechnung lautet, ist im einen Fall moglicherweiseder 
E ins t a n d s p rei s (wenn Kosten fUr Fracht u~w. darin enthalten 
sind) und im anderen Falle nur der reine (Netto-) E i n k a u f s -
p rei s (wenn keine Warennebenkosten darin enthalten sind). Der 
Betrag, auf den eine Rechnung lautet, stellt also unterschiedliche 
Werte dar, je nachdem, ob der Lieferant nun ger ade "frei Haus" oder 
."ab Versandstation" liefert. 
Dazu tritt noch ein weiteres, v e r w i r ren des M o m e n t : Selbst 
wenn zwei Lieferanten "a b Ve r s a n d sta t ion" liefern, sind ihre 
Rechnungen deswegen noch immer nicht in jederil Fall vergleichbar. 
In jedem Falle hat wohl der Empfănger die Warennebenkosten zu 
tragen: Einmal kann sie aber der Lieferer verauslagen; dann wird er 
sie gesondert in Rechnung stellen, womit der Rechnungsbetrag den 
Einstandspreis, nămlich reinen Einkaufspreis + Fracht wiedergibt. 
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Das an de re Mal wird der Lieferer die Nebenkosten nicht verauslagen, 
sondern bei Inempfangnahme der Ware vom Empfănger selbst ent
richten lassen. Dann enthălt die Rechnung nur den reinen Einkaufs
preis. Der Rechnungsbetrag kann also einmal gleich dem Einstands
preis und das andere Mal niedriger als dieser sein. 
Ebensowenig brauchen Rechnungen z w e i e r L i efe r a n ten v e r -
g 1 e i c h bar zu sein, die beide "f rei Hau s" li efe rn. Wird "frei 
Haus" geliefert und zahlt der Versender im voraus die entfallende 
Fracht pp., so treten Nebenkosten tiberhaupt nicht in Erscheinung; 
der ausgewiesene Rechnungsbetrag ist dann gleich dem Einstands
preis. Zahlt der "frei Haus" liefernde Versender die Fracht dagegen 
nicht im voraus, sondern IăSt er sie bei Inempfangnahme der Ware 
vom Abnehmer verauslagen, mit der MaBgabe, daB sie vom Rech
nungsbetrag abgesetzt werden kann, so ist der Rechnungsbetrag 
hoher als der Einstandspreis. 
Diese Făl1e zeigen wohl deutlich, warum es notig ist, zwischen Rech
nungsbetrag, reinem Einkaufspreis, Warennebenkosten und Abziigen 
zu unterscheiden. In das Wareneingangsbuch des Einzelhandels ist 
deshalb einzusetzen :*) 

In die Spalte "Rechnungsbetrag": der B e t r a g, auf den eine Rechnung 
zufallig gerade lautet. 
In die Spalte "Reiner Einkaufspreis": der Net t 0- W are fi p rei s. Er 
ergibt sich entweder direkt aus der Rechnung (wenn der Empfănger die 
Nebenkosten tragt und bezahlt) oder aus einer Vor s u m m eder Rech
nung (wenn der Lieferer die Nebenkosten verauslagt und gesondert in 
Rechnung gestellt hat). 
In die Spalte "Warennebenkosten" sind F rac h ten, R o II gel d, Ve r -
pac k ung usw. einzutragen; sie ergeben sich entweder aus der Lie
ferantenrechnung (wenn der Lieferer die Fracht verauslagt und geson
dert in Rechnung gestellt hat) oder aus dem Frachtbrief, Postabschnitt 
bezw. Kassenzettel (wenn der Empfănger die Fracht selbst trăgt und be
zahlt oder fiir Rechnung des Lieferanten verauslagt). 
In die Spalte "Abzilge" sind W are n t ii c k g a ben, D i f fer e n z -
b e t r a g e und S k o n t o a b z ii g e zu verbuchen. Hierhin gehoren dann 
auch Betrlige fiir F rac h ten, die der Empfanger fiir den Lieferanten. 
ve rau sIa g t, d. h. zunăchst als Warennebenkosten verbucht hat und 
spăter bei Bezahlung der Rechnung a b z i e h t (z. B. wenn die Ware 
zwar "frei Haus" geliefert werden soli, die Fracht aber vom Empfanger 
vorerst verauslagt werden muBte). 

Ein Beispiel: 
Ein Kaufmann bezieht 250 kg Seife, die netto RM 129.50 kosten und 
durch deren Herbeischaffung insgesamt RM 5.50 F rac h t k o s ten 
entstehen sollen. 

1. Fali: Der Lieferant A lidert "ab Versandstation"j die Fracht hat der" 
Empfanger selbst zu tragen und zu bezahlen. 
Im Wareneingangsbuch erscheint (vgl. Muster 2 der Anordnung 
iiber die Buchfiihrungspf1icht Seite 5): 
S pal t e 5: RM 129.50 It. Rechnung 
S pal te 6: RM 129.50 It. Rechnung 
S pal t e 7: nichts 
S pal t e 8: RM 5.50 It. KassenzetteJ oder Frachtbrief 

*) V gl. Verf. "Praktische Winke zur Mindestbuchfiihrung des Einzelhandels"~ 
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2. Fali: Der Lieferant B Hefert "ab Versandstation"; die Fraehten hat der 
Empfanger selbst zu tragen, aber der Lieferer verauslagt sie im 
voraus und steIlt sie deshalb gesondert in Reehnung. 
Im W Jreneingangsbuch erscheint: 
S pal t e 5: RM 135.- It. Gesamtsumme der Reehnung 
S pal t e 6: RM 129.50 It. Vorsumme der Rechnung 
S pal t e 7: nichts 
S pal t e 8: RM 5.50 It. Rcchnung 

3. Fali: Der Lieferant C Iiefert "frei Haus"; die Fraeht geht den Empfănger 
iiberhaupt nichts an. 
Im Wareneingangsbuch erscheint: 
S pal t e 5: RM 129.50 It. Reehnung 
S pal t e 6: RM 129.50 It. Rechnung 
S pal t e 7: nichts 
S pal t e 8: nithts 

4. Fali: Der Lieferant D tiefert "frei Haus"; er zahlt aber nieht im voraUi 
die Fraeht, sondern IăSt sie vom Empfănger bei Inempfangnahme 
der Ware verauslagen; dafiir ist der Frachtbetrag in der Reebnung 
abgesetzt. 
Im Wareneingangsbuch erscheint: 
S pal t e 5: RM 124.- It. Endsumme der Rechnung 
S pal t e 6: RM 129.50 It. Vorsumme der Rechnung 
S pal t e 7: RM 5.50 It. dem Empfănger zustehendem Abzug fi1r 

Frachtauslagen 
S pal t e 8: RM 5.50 It. Kassenzettel oder Frachtbrief 

Wie hoch ist in den vier FălIen 
der effektive Einstandspreis? 

Durch die Benutzung der verschiedenen Rechnungsspalten kann er einheitlicb 
- wie auch immer die Rechnung ausgestellt sein mag - ermittelt werden, in-
dem in Beziehung gebracht wird: . 

rei Ii erE i n k a u f s p rei s (Spalte 6'Wareneingangsbuch) + Wa ren n e ben k o s ten (Spalte 8/Wareneingangsbuch) 
- Wa ren a b z ii g e (Spalte 7/Wareneingangsbuch) 
= B rut t oei n k a u f (Einstandspreis). 

(Im ersten und zweiten Falle betrăgt er RM 135.-, im dritten Falle betragt 
er RM 129.50.) 

Der weitere, im Wareneingangsbuch fUr den Einzelhandel zusătzlich 
verlangte Hinweis, ob oder wann ein bezogener Warenposten b e
z ahi t ist, soU in Ergănzung der im Geschăftstagebuch fehlenden 
Konten fUr den Kreditverkehr dazu dienen, eine Uebersicht liber 
Lieferantenschulden zu gewinnen. In das Wareneingangsbuch ist doch 
j e d eRe c h nun g - gleich,ob bezah!t oder nicht - einzutragen. 
Wird diese Rechnung nun bezahlt bezw. angezahlt, so erfolgt in der 
Spalte 10 des Wareneingangsbuches (vgl. Muster 2, Seite 5) ein ent
sprechender Vermerk; wird die Rechnung nicht bezahlt, bleibt die 
Spalte 10 dieser Buchungszeile solange offen, bis die lahlung erfolgt. 

Aus den offenen leilen ist dann Jederzeit zu entnehmen, welche 
Lieferantenschulden bestehen und gemăB dem aur Seite li"! erorter
ten Verrahren beim AbschluB der Buchungsperiode in das Ge
schartsta~ebuch nachzutragen sind (vgl. im ilbrigen Abschn. II, 5a 
und II, 8). 
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7. Der Kassenberichtszettel. 
Wenn von dem Geschaftstagebuch gesagt werden kann, daB es das 
Kernstiick der Buchungsarbeit nach den Mindestanforderungen dar
stellt, so ist der Kassenberichtszettel als wesentllche Voraussetzung 
daffir zu bezelchnen, daB im Einzelhandel Uberhaupt die allgemeine 
Buchffihrung Einzug halten kann. 

Der tlgliche Geldverkehr, der Barumsatz 
zahlreicher kleiner und kleinster Einheiten, ist das Merkmal typischer Einzel
handelsgeschafte. Im Lebensmitteleinzelhandel z. B. betragt der durchschnitt· 
liche Umsatz je Kunde RM 1.20--1.30. Dieser Betrag setzt sich aus Werten zu
sammen, die RM 5.- und ebenso aber auch RM -.50, RM 2.- und RM -.20 
ausmachen. Die tagliche Umsatzleistung eines Geschaftes, daş den nicht gerade 
iibermaBig hohen J a h r e s u m sat z v o n RM 3000(.'.- erzielt, muB RM 100.
im Durchschnitt betragen. Wieviele Verkaufsakte miissen zustandekommen, um 
diese tagliche Umsatzsumme bei den vorbezeichneten Umsatzeinheiten zu er
zielen! Die Erfassung dieser taglichen Einnahmen aber ist die Grundvoraus
setzung fiir das Vorhandensein einer ordentlichen Buchfilhrung. Wo eine 
R e g i str i e r k a s s e vorhanden ist, ist es technisch moglich, alle einze!nen 
Umsatzposten zuverliissi~ zu erfassen. Nicht jeder Einzelhandelsbetrieb ist aber 
in der Lage, sich eine Rel"istrierkasse zu halten. Unmoglich ware es, von ihm 
zu verlangen, etwa in einer "Kladde" alle Betrage einzeln auszuschreiben. Wie 
sollte das erledigt werden, wenn der Laden voller Kunden steht, die alle un· 
geduldig ihrer Bedienung harren? Selbst bei bestem Wollen ware es nicht zu 
vermeiden, da8 der eine oder andere kleine Posten nicht erfaBt wird. Und 
dann die Addition! Bei einem durchschnittlichen Umsatz .ie Kunde von RM 1.20 
wiiren immerhin tllglich fast 100 Posten in einem Betriebe der vorbezeichneten 
Umsatzgro8e zusammenzurechnen. 

Bei dieser Sachlage kann einfach nicht davon ausgegangen werden, 
daB die t a g l i c h e U m sat z 1 e i s tun g (Tageslosung) aus der 
Summe aHer Einzelbetrage ermittelt wird. Dennoch muD zum Zwecke 
einer ordentlichen Buchfiihrung die Losung an Jedem Tag erfaBt 
werden. Diesem Zweck dient in allen Fallen, wo eine Registrierkasse 
nicht verfiigbar ist, der Kassenberichtszettel (vgl. Muster 3 der der 
Anordnung Uber die Buchfiihrungspflicht beiliegenden Formulare). 

I Der Kassenberlcht gestattet dle rlc:htlge Erfassung der Tages
losung In der Form, daB dle Jewelllgen End- und Anfangsbestănde 
der tăglichen Kasse mitelnander abgerec:hnet werden. . 

Aus der Differenz dieser beiden Betrage, unter BerUcksichtigung der 
im Laufe des Tages getatigten Ausgaben und etwaiger sonstiger Ein
nahmen, die nicht aus Warenverkăufen herrUhren, muB sich durch 
eine einfache Rechnung die j e w ~ i 1 i geT a g e s 10 sun g ergeben. 
Dieser, fiir die Durchfiihrung der Mindestbuchfiihrung unerlii8liche Kassenzettel 

besteht in zwei Formaten 
(vgl. Muster 3 A und B auf Seite 6). Beide Formate erfiillen den gleichen 
Zweck. Sie unterscheiden sich nur dadurch, da8 die eine Form . hor i z o n taI 
und die andere ve r t i k a I aufgebaut ist und da8 die horizontale Form die 
tiiglichen Ausgaben nur nach zwei Gruppen, namlich "Z ahI ung e n f 11 r 
Wa ren" und "Il b r i gen Au s g a ben" gliedert, wahrend die vertikale Form 
(Muster A) die Ausgaben nach vi e r Gruppen, namlich Zahlungen fIlr Waren, 
Geschliftsausgaben, Privatentnahmen und sonstigen Ausgaben unterteilt. Die 
borizontale Form (Muster B) entbalt demgegeniiber mebr Platz fiir "S o n • 
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sti g e Ei o o a h m e o", die oicht aus Wareoverkliufeo herrilhreo. In der Ab
rechnung, d. h. in der Verfahrensweise zur Ermittlung der Tageslosung, sind 
beide Formate vollig gleich. Die Wahl der eioeo oder andereo Form i s t de m B e
t r i e b ii b eri a s s e n. Ebenso kann sich der einzelne Kaufmano entscheldeo, 
ob er deo Kassenzettel in gro8erer oder kleioerer Ausfertigung seioer Buch
fiihruogsarbeit zu Gruode legen will. Das Muster A ist, wie es der auf Seite 6 
wiedergegebene Vordruck zeigt, in eioer GroBe J) i n-A 5 (148X21O mm) uod 
O i o - A 4 (21OX297 mm) verfiigbar. 

In den Kassenzettel sind einzutragen :*) 

a) am Morgen, vor Geschăftsbeginn, die laufende Nummer des 
Kassenzettels, das Datum und der Kassenendbestand des Vortages, 

b) im Laufe des Tages die Ausgaben und etwaige "s o n sti g e Ei n
n ah m e n", die nicht aus Warenverkăufen herruhren, 

c) am Abend der durch "Kassensturz" festzustellende Kassenbestand 
bei GeschăftsschluB, femer, soweit feststellbar, die Kundenzahl. 

Sodann ist der Kassenzettel a b z u r e c h n e n und zu unt e r -
se h rei ben. Unterhălt ein Betrieb, wie es hăufig der Brauch ist, 
z w ei K a s s e n (eine sogenannte "Wechselkasse" im Laden und eine 
Hauptkasse im Buro oder an sonstiger Stelle), so sind fUr die Fest
stellung des Kassenbestandes bei GeschăftsschluB, d. h. fUr den 
"Kassensturz" natiirlich beide Kassen heranzuziehen (Bestand der 
Haupt- und -Wechselkasse z usa m m e n). Bei diesem Vorgehen spielt 
es dann keine Rolle, welche Betrăge man im Laufe des Tages aus der 
einen oder anderen Kasse herausnimmt; man muB selbstverstăndlich 
nur j e d e Ausgabe im Kassenzettel vermerken. 
Der abgerechnete Kassenzettel bildet sodann die Grundlage fOr dle 
Verbuchung der Bargeschăfte im Geschăftstagebuc::h (vergleiche Ab
schnitt III, 13). 

8. Forclerunsen und Schulden. 
Punkt 4 der Mindestanforderungen fUr die EinzelhandelsbuchfUhrung 
verlangt die Aufzeichnung von Forderungen (AuBenstănden) und 
Sehulden. Im allgemeinen erfaBt man diese Geschăftsvorfălle laufend 
auf besonderen Konten in besonderen Spalten des Tagebuches (Lie
feranten- und Kunden-, Kreditoren- und Debitoren-, Kontokorrent
oder Geschăftsfreundekonto). Nach den Mindestanforderungen sind 
diese Konten nicht unbedingt laufend in der BuchfUhrung mitzu
fiihren. Aber selbstverstindlich ist es aueh im Rahmen der Mlndest
anforderungen unerlăBlieh, Forderungen und Schulden in Oberslcht
lieher Form festzuhalten, damit dem Betrieb nicht durch unbeachtete 
AuBenstănde Werte verloren gehen oder unangenehme Ueber
raschungen durch plotzlich făl1ige, nicht bedachte Lieferantenschul
den erwachsen. Wer dazu in der Lage ist, k a n n auch in der Mindest
buchfiihrung, unter Benutzung der Leerspalten des groBeren Ge
schăftstagebuches, 

') Vgl. a. a. O ... Praktische Winke zar Mindestbuchffihrung des Einzelhandels". 
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ein besonderes Kontokorrentkonto 
ftir den laufenden Kreditverkehr einrichten; nur ist dieses Vorgehen 
nicht unbedingt erforderlich. 

Forderungen konnen im Sinne der Mindestanforderungen ent
sorechend den in der Praxis des kleineren Einzelhandelsbetriebes 
bereits bestehenden Formen durch Kundenkreditbilcher, Verkaufs
rechnungsblocks oder ahnlich erfaBt werden. Die Schulden konnen 
mit Hilfe der bereits vorerwăhnten besonderen Spalte des Waren
eingansbuches verfolgt werden (vg1. Abschn. II, 6). 

Dieses Verfahren entspricht, wie der Aufbau des Kassenberichtszettels, 
einem z w ing e n d e n B e d ti r f n i s der Struktur des Einzelhandels. 
Die Ftihrung eines Kontokorrentkontos mit den dazu geharigen Per
soneneinzelkonten ist gewi8 ein d e u tii c h e s und ti b e r sic h t -
1 i c h e s Verfahren. Es verursacht nur eine nicht unbetrăchtiiche 
S c h rei bar bei t, die sich mit einer gleichfaIIs umfangreichen 
K o n t rol Iar bei t verbindet, die unerlă8Iich ist, wenn das Konto
korrent "stimmen" solI. Fur den Einzelhandel ist dieses Verfahren 
deshalb umfangreich und zeitlich stark belastend, wei! es sich hier 
um eine Vielzahl kleiner und kleinster Posten handelt. Der Kaufmann 
im mittieren und kleineren Einzelhandelsgeschăft ist nun einmal nicht 
in der Lage, im Laufe des Tages seine Arbeitskraft mehrere Stunden 
ausschIie8Iich fUr die BuchhaItungsarbeit aufzubringen. Wenn dennoch 
eine ordentliche Buchfiihrung von ihm gefordert wird, mu8 es ge
nugen, Forderungen und Schulden in wohl wirtschaftiich ausreichend 
ubersichtiichen, aber technisch einfacheren Formen als dem Konto
korrent festzuhalten. 

Ein Beispiel aus der tăglichen Praxis 
des Einzelhandels: Die Einkiiufe der Hausfrau sind etwas gr6Ber geworden, als 
ursprlinglich beabsichtigt. Im Lebensmittelgeschăft, das sie tăglich aufsucht, 
fehlen einige Groschen zur Begleichung der Kaufsumme. Es handelt sich um 
eine gute, dem Geschăft wohl bekannte treue Kundin. Der Kaufmann wird ohne 
Z6gern einen Kredit fUr den fehlenden Betrag einrăumen, der am niichsten 
Morgen oder vielleicht sogar noch am Nachmittag des gleichen Tages beglichen 
wird - aber es entsteht ein Kreditgeschiift. Der kreditierte Betrag von 
RM -.40, -.60 oder -.80 mUBte nach den Spielregeln des Kontokorrents vier
mal verbucht werden, nămlich bei Entstehung der Schuld erstens liber Konto
korrent- und Warenkonto, zweitens auf dem Konto "Frau X", bei Begleichung 
der Schuld drittens Uber Kasse- und Kontokorrentkonto und viertens auf dem 
Konto "Frau X". 

Derartige Vorgănge ereignen sich nicht ein- oder zweimal, sondern 
zehn- oder zwanzigmal oder noch after im Laufe des Tages. Sie 
mtissen festgehalten werden, aber es genilgen folgende Formen: 

a) bei Forderungen: 
1. sogenannte Kundenkreditbilcher, 
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er selbst fiihrt ein gleiches G e gen b u c h zu seiner Kontrolle) 
oder 

2. sogenannte AnschreibebUcher, 
(in dem beim Kaufmann befindlichen A n s c h rei b e b u c h wird 
bei kreditierter Warenhergabe der ausmachende Betrag notiert. 
Wenn der Kunde zahlt oder abzahlt, wird dies im Anschreibebuch 
vermerkt. Dabei darf allerdings der gestundete Betr ag nicht ein
fach durchgestrichen werden; es muS daneben Datum und Betrag 
der geleisteten Zahlung vermerkt werden) oder 

.3. systematisch angelegte Warenverkaufsrechnungsblocks, 
(man verwendet einen Re c h nun g s b loc k laut nachfolgendem 
Muster. Das Original der Rechnung ist perforiert; es kann somit 
aus dem Block heraussgerissen und dem Kunden ausgehăndigt 
werden, wăhrend die Durchschrift rest ist und im Block verbleibt. 
Die laufende Folge der Rechnungsdurchschriften stellt damit eine 
Zusammenfassung der Kreditverkăufe dar. Leistet der Kunde Zah
lungen oder Abschlagzahlungen, so wird das in dem daWr vorge
sehenen Feld der beim Kaufmann verbliebenen Rechnungsdurch
schrift vermerkt. 

Muster eines Verkaufsrechnungsblocks: 

Original (fUr den Kaufer) 

Friedrich Kaufmann 
Lebensmittel 

KOln, Hansaring 36, Fernspr. 00020 

Rechnung 
fiir Herrn 

Frau 
Frl. 

Durchschrift (bleibt beim Kaufmann) 

Friedrich Kaufmann 

Rechnung 
fiir Herrn 

Frau 
Frl. 

iiber gekaufte Waren im Werte van: iiber gekaufte Waren im Werte van 

D.von bezahlt I am 

Ko!n, den ............................... . 1.'lU('~ ___ I' __ 

Koln, den...................... .'lUt 
1-7Ut~---1 

.7l.it-----

(Einen salchen Rechnungsblack kann skh jeder Kaufmann ah ne graBe Kasten
belastung im Papierhandel besargen.) 

Entstehende Forderungen werden zunăchst also lediglich nur e i n -
mal aufgezeichnet. Im Geschăftstagebuch erscheinen diese Ge
schăftsvorfaUe, sobald eine Zahlung erfolgt. Denn die gezahlten Be-

lOndestbuch!i\brung, 3 
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trage miissen Ja In die Kasse wandern und bei der abendlichen 
Kassenabrechnung sich in der T a g e s l o sun g auswirken. Dabei 
kann man vielleicht zweckmaBigerweise noch einen Schritt weiter
gehen und solche Betrage auch gesondert in Erscheinung treten 
lassen, indem man wie folgt verfiihrt: Wird eine 

Z ahi ung a u f A u Ben sta n d e gel e i s t e t, 
so vermerkt man den fraglichen Betrag im Kassenzettel unter 
"Sonstige Einnahmen". Nach der Anordnung des Kassenzettels muB 
sich bei seiner Abrechnung dann zwangslaufig ergeben, welche Be
trage vom K a s s e n e ing a n g des T a g e s Tageslosung im Sinne 
von Barkaufen und welche Betrage E i n n a h m e n a u s b e -
g l i c hen e n f r ii h ere n K r e d i t v e r k a u f e n sind. Bei der 
Verbuchung des Kassenberichtszettels kann man dann also auch im 
Geschaftstagebuch die Einnahmen aus Kreditverkaufen ohne Schwie
rigkeiten gesondert ausweisen. Die ZweckmăBigkeit dieses Ver
fahrens ergibt sich aus steuerlichen Griinden vor allem bei haheren 
Kreditbetragen. 

b) bei Schulden: 
1. systematische Rechnungsablage, 

(Rechnungen werden nach bezahlten und unbezahlten in ver'· 
schiedenen Mappen getrennt aufbewahrt. Wird eine Rechnung 
bezahIt, so wird sie aus der Mappe der "unbezahlten" in die "be
zahIten" umgeheftet.) 

2. besondere Spalten im Wareneingangsbuch, 
(vgl. das bereits bei der Betrachtung des Wareneingangsbuches 
erarterte Verfahren; Seite 27.) 

Entstehende Schulden brauchen auf diese Weise auch zunachst nu r 
e i n mal ve r b u c h t zu werden. Wie bei den AuBenstanden erfolgt 
ihr Eingang in das Geschaftstagebuch zum Zeitpunkt der Bezahlung. 
Forderungen und Schulden werden somit auch in der Mindestbuch
fiihrung, auch wenn man keine besonderen Spalten im Geschiiftstage
buch dafiir unterhălt, 1 au f e n d e r f a B t. Zur sicheren Uebersicht 
gehart nun freilich nicht nur eine laufende, sondern auch eine syste
matische Erfassung. Systematische Uebersicht heiBt: was fiir 

For d e r II n gen b e z w. S c h II 1 d e n 
hat der Betrieb und wem gegeniiber bestehen sie? I Eine derartige Zusammenstel1ung ist aus den vorbezeichneten Un-. 

terla~en ohne weiteres zu entnehmen. Sie ist nach den Mindest
anforderun~en moglichst monatlich, mindestens aber vierteljăhr

Iich einmal zu machen. 

Da sich die meisten entstehenden AuBenstande und Schulden im Ver
lauf dieser Zeitabschnitte wieder ausgleichen, ist diese Arbeit garnicht 
so umf angreich. 
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Eine einmalige besondere Arbeit ergibt sich bei dem dargestellten 
Verfahren der Erfassung von Forderungen und Schulden allerdings 
fUr den J a h re s a b s c h 1 u B. HierfUr miissen die zum Stichtag des 
Abschlusses offenen AuBenstănde und Schulden In das Geschăftstage
buch iibernommen werden. Das Verfahren wurde hei der Erorterung 
des Geschăftstagebuches (vgl. Seite 19) bereits angedeutet. Bei der 
Behandlung des Jahresabschlusses (vgl. Abschn. 111, 14) ist es dariiber 
hinaus im einzelnen erlăutert. Năhere Ausfiihrungen an dieser Stelle 
diirften sich damit eriibrigen. 

9. Inventur und AbschluB. 
Der Ietzte Punkt der Mindestanforderungen verlangt, daB jahrlieh In
ventur zu maehen und ein AbsehluB zu erstellen ist, wobei sămtliche 
Verm6gens- und Schuldverha1tnisse wie Bargeld, Postscheck- oder 
Bank-Guthaben, Warenlager, Finrichtung-sgegenstănde, AuBenstănde, 
Warenschulden, Darlehnsschulden usw. genau zu verzeichnen sind. 

Der AbsehluB soli grundsătzlieh in Form der Bilanz und der Ver
lust- und Gewinnreehnung gefertigt werden. Die Ermittlung des 
Jahresergebnisses in Form des Vermogensvergleiehs ist damit nieht 
aus~·esehlossen. Jeder sollte jedoeh darauf abzielen, eine Verlust
vnd Gewinnreehnung zu erstellen, da diese entsehieden mehr zeigt, 
als der Vermogensvergleich. 

Der Sinn der BuchfUhrungsarbeit wird jedenfalls nur so richtig er
fUlIt. Nicht nur der Ertrag des Geschăftsjahres als solcher soli er
mittelt werden, um die - selbstverstandIich notigen - Unterlagen 
fUr die Steuerfestsetzung zu gewinnen, sondern seine Quellen und 
Ursachen sollen erkannt werden. 
Die Inventur, d. h. die Bestandsaufnahme der zum AbschluBtag vor
handenen Vermogens- und Schuldverhăltnisse durch 1 n a u gen -
s c hei n n ah m e, bildet eine notwendige Ergănzung des BuchfUh
rungsabschlusses. Sie zeigt, daB die in der Buchfiihrung ausgewiesenen 
Bestande tatsăchlich vorhanden sind und damit, daB die Buchfiihrung 
sti m m t. 

Mit den Bestimmungen iiber Inventur und AbschluB reiht sich die 
MindestbuchfUhrung wie in ihren iibrigen Punkten, so auch in diesem 
ein in die al!gemeinen gesetzlichen BuchfUhrungsvorschriften. Das 
Handelsgesetzbuch sieht zwar im § 39, Abs. 3, vor, daB es unter ge
wissen Umstănden geniigt, wenn die Inventur alle zwei Jahre erfolgt, 
wahrend die speziellen BuehfUhrungsvorsehriften fUr den Einzelhandel 
die jiihrliche Inventur verlangen. Das ist aus betriebswirtschaftlichen 
Griinden notwendig. Denn 

nur bei jahrlicher Inventuraufnahme 

la8t sich der tatsăchlich erzielte Gewinn mit der notigen Genauigkeit 
ermitteln. Auch aus steuerlichen Griinden ist dies vorteilhaft, da die 

3" 
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Reichsabgabenordnung im Grundsati die jahrliche Bestandsaufnahme 
verlangt. Der § 161, Abs. 1 AO, schreibt vor, daB Geschafte, die mehr 
al6 RM 200000.- Umsatz oder mehr als RM 50 000.- Betriebsver
mogen oder mehr als RM 6000.- Gewerbeertrag ausweisen, auch 
dann a II e Jahre Inventur machen mlissen, wenn nach § 39, Abs. 3 
HGB., eine Ausnahme zulăssig ware. 
Unbeschadet dieser Vorschriften ist es jedenfalls fiir einen genauen 
Ueberblick liber die b e t r i e b I i c hen Lei s tun g s v e r hal t -
n i s s e im eigenen Interesse des Kaufmanns unerlaBIich, jahrlich die 
Bestande zu prlifen. In besonderen, wohl begrlindeten Ausnahme
fallen wird natlirlich, wie nach den vorstehenden gesetzlichen Be
stimmungen auch nach den Mindestanforderungen eine zweijahrige 
Inventur zugelassen werden konnen. 

10. Mindesfanforderunsen und weitersehende Biimer. 
Die vorstehend besprochenen Mindestanforderungen sind das 
wenigste, was klinftig jeder Einzelhandelsbetrieb bei seiner Buch
fiihrungsarbeit zugrunde zu legen hat. Das soli natlirlich n i c h t 
b e d e u ten - wie eingangs bereits angedeutet wurde -, daB ein 
Betrieb, der eine Buchfiihrung un&terhalt, die mehr als das zeigt, was 
die Mindestanforderungen verlangen, diese weitergehende Buch
fiihrung auf die Mindestanforderungen herabschrauben soli. Er muS 
nur. sorgfaJtig prlifen, wie es die Ziffer II der Anordnung liber die 
Buchfiihrungspflicht fiir den Einzelhandel verlangt, ob seine Buch
fuhrung auch tatsach1ich wenigstens den Mindestanforderungen ent
spricht. 

Wann ist dieser Fali gegeben, und was sind 
weitergehende Bucher? 

Diese Frage muS bezliglich samtlicher Bestandteile der Mindest-
anforderungen untersucht werden. . 

a) Belm Geschăftstagebuch: 
Das Geschaftstagebuch enthalt 6 K o n ten (Kasse, Postscheck- oder 
Bank, Betriebskosten, Privat, Waren einschlieBlich Nebenkosten, und 
Verschiedene). Seine Systemgrundlage ist die doppelte Buchfiihrung. I DemgemaB kommt elne be.reitS bestehende Buchfiihrung dea 

Mindestanforderungen dann nach, wenn 
1. die genannten 6 Konten vorhanden sind und 
2. das Prlnzip der doppetten Buchffihrung gewahrt Ist. 

Eine solche Buchfilhrung, die dariiber hinaus weitere 3 ode r .. 
K o n ten enthalt und d e m P rin z i p d e r d o p p e I ten B u c h -
fii h r ung e n t s p r i c h t, geht liber die Mindestanforderungen 
hinaus und genligt damit selbstverstandlich der ergangenen Anord
nung. Dagegen wiirde eine solche Buchfilhrung, die zwar auch 3 oder 
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4 weitere Spalten enthalt, aber nur eine Einnahmen- und Ausgaben
Aufzeichnung ist, nicht geniigen. 
Das bedeutet, daB praktisch jedes amerikanische Journal der Anord
nung "ber die Einzelhandelsbuchffihrung entspricht. Die meisten 
Tagebiicher in amerikanischer Form werden wohl sogar noch be
stimmte Erweiterungen haben, z. B. ein Kontokorrentkonto (Ge
schaftsfreundekonto), mehrere Kostenkonten oder ahnliches. Das alles 
sind dann Tatbestande, die ii b e r d i e M ind est an for d e r un -
gen hin au s g e hen und zufolge der BuchfUhrungsanordnung kei
ner Aenderung bediirfen. Nur muS man dann, wenn man in dieser 
Form iiber die Mindestanforderungen hinausgeht, fUr die Einteilung 
der weitergehenden Biicher die Richtlinien des neuen Kontenplanes 
(vgl. spater!) beachten. 

b) Belm Wareneingangsbueh: 
Das Wareneingangsbuch brauchen nach den bestehenden steuertichen 
Vorschriften diejenigen gewerblichen Unternehmer gemăB § 1, Ziff. 2, 
der Dresdner Verordnung nicht zu fUhren, die zur Fiihrung von Han
delsbiichern (§38, Abs. 1 HGB.) verpf1ichtet sind (vgl. Seite 24). Wo 
diese Voraussetzungen zutreffen, ist gleichfalls ein Tatbestand, ge
geben, der ii b e r d i e M ind est a n for d e r ung e n hin a u s -
g e h t. D. h. alle diejenigen Elnzelhandelskaufleute, die ins Handels
register eingetragen sind, brauchen im allgemeinen das nach den 
Mindestanforderungen verlangte Wareneingangsbuch nicht zu fiihren. 
Wird unter diesen Voraussetzungen auf die Fiihrung eines Warenein
gangsbuches verzichtet, muB allerdings im Tagebuch der Lieferanten
und Kundenkreditverkehr auf besonderen Konten fortlaufend erfaBt 
werden. Weiter muS dann durch entsprechende Konteneinrichtung im 
Tagebuch der wirkliche Einstandspreis erkenntlich werden, so wie ihn 
das spezielte Wareneingangsbuch fUr den Einzelhandel mit seinen 
Spalten "R e i ner E i n k a u f s p rei s", "A b z ii g e" und "N e b e n
k o s ten" ermitteln laBt (vgl. Abschn. II, 6). 
Treffen diese Voraussetzungen ni c h t zu, so ist das Wareneingangs
buch unerlăBlich, und zwar in der Form, die das Mus t e r 2 der An
ordnung iiber die BuchfUhrungspflicht verlangt. 

e) Beim Kassenberiehts:z:ettel: 
Hinsichtlich des Kassenzettels bildet das Vorhandensein einer Re
gistrierkasse einen Tatbestand, der "ber die Mindestanforderungen 
hinausgeht. Das heiBt die Registrierkasse kann den Kassenberichts
zettel ersetZen. Sofern man keine Registrierkasse mit m e h re ren 
Z ahi we r k e n hat, braucht man dann allerdings noch besondere 
Unterlagen zur Erfassung der taglichen Ausgaben und in jedem Falle 
zur taglichen Abrechnung der Kasse. Da ein fester Vordruck fUr den 
Kassenbericht jetzt gegeben worden ist, erscheint es empfehlenswert, 
daS auch in di!!sen Făllen der Kassenzettel geffihrt wird. In irgend
einer Form miissen jedenfalls Kassenberichte, auch bei Vorhandensein 
einer Registrierkasse, immer gefUhrt werden. Warum solI man dazu 
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nicht den Kassenberichtszettel der Mindestanforderungen verwenden, 
der dabei zugleich, ohne zusătzliche Schreibarbeit, eine gute Kontrolle 
fUr den Betriebsinhaber darstellt? 

d) Bel den iibrigen Punklen der Mindeslanforderungen: 
kann es kaum einem Zweifel unterliegen, was weitergehende Tat
bestănde sind. 
Forderungen und Schulden werden von denjenigen Einzelhandelskauf
leuten, die bisher ei ne BuchfUhrung aufzuweisen haben, bereits im 
K o n t o ko r ren t k o n t o (Geschăftsfreundekonto) entsprechend 
beriicksichtigt sein. 
Dasselbe gilt auch fUr die Inventur, ohne die eine ordent1iche Bilanz
errichtung nicht moglich ist. 

Man kann also zusammenfassen: 
Wer eine doppelte Buchfiihrung hat, in der Konteneinteilung iiber 
die 6 Konten des Geschăftstagebuches hinausgeht und die wirk
lichen Wareneinstandswerte richtig erfassen kann, geniigt den 
Mindestanforderungen; er braucht seine BuchfUhrung, einschlieB
Iich etwaiger statistischer oder tabellarischer Ergănzungsbogen, 
nicht auf die Buchungsformulare der Mindestanforderungen um
zustellen. Wer nicht liber die Mindestanforderungen hinausgeht, ist 
allerdings an die der Anordnung liber die Buchfiihrungspflicht bei
gefligten Vordruckmuster gebunden. 

III. Durchfuhrung der Mindestbuchfuhrung 

11. Aussansspunkt: I nventur und Beles. 
Sinn und Zweck der BuchfUhrung ist, alle Ereignisse, die sich in 
einem Geschăft abspielen, sowie die im Geschăft angelegten Geld- und 
Sachwerte, kurz alle Vermogens- und Schuldverhăltnisse schriftlich 
festzuhalten. Den Ausgangspunkt aHer Buchungsarbeit bilden damit 
die zu Beginn der Buchungsperiode - des Geschăftsjahres vorhande
nen Vermogens- und Schuldverhăltnisse sowie deren Verănderungen 
im Verlauf der Buchungsperiode. Was zu Beginn der Buchungsperiode 
vorhanden ist, zeigt die Inventur, d. h. die Inaugenscheinnahme und 
Aufzeichnung der tatsăchlich vorhandenen Werte wie Kassenbestand, 
Postscheck-Guthaben, Lagerbestand, Schulden usw. Die im Verlauf 
der Buchungsperiode eintretenden Verănderungen ergeben sich aus 
den Belegen, d. h. aus den Unterlagen, die die Verănderungen an
zeigen. Solche Verănderungen treten ein beim K a s s e n b est a n d, 
indem neue Gelder in die Kasse flieBen und Gelder fUr geschăftliche 
Zwecke oder den privaten Lebensunterhalt des Kaufmanns heraus
genommen werden; beim La ger b est a n d, indem neue Waren hin-
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.zugekauft und vorhandene verkauft werden; bei Ei n r i c h tun g s -

.g e gen stă n d e n, indem die vorhandene Einrichtung ausgebessert 
oder erganzt wird oder alte Einrichtungsgegenstănde durch neue er
setzt werden; bei S c hul d e n, indem bestehende beglichen oder neue 
aufgenommen werden usw. Die Unterlagen, d. h. die Buchungsbelege, 
die diese Verănderungen anzeigen, sind die W are n r e c h nun gen, 
L i efe r s c hei n e, F rac h t b r i efe, Q uit tun gen, P o s t -
se h e c k au s z il g e usw., die im allgemeinen jepe Verănderung des 
Warenbestandes, des Postscheck-Guthabens, der Schulden usw. be
gleiten. I Fur die meisten Veranderungen, die in der Buehhattung ihren 

... sehriftliehen Niedersehlag erfahren sollen, sind also automatiseh 
Unterlagen vorhanden, naeh denen sieh dieser sehriftliehe Nieder
sehlag vollziehen kann. 

In den ilbrigen Făllen milssen entsprechende Nachweise bei Eintreten 
der jeweiligen Veranderung vom Betrieb selbst erstellt werden. 
Solche Veranderungen, fUr die nieht automatiseh eine Unterlage an
falit, sind z. B. Privatentnahmen, Einnahmen aus Warenverkaufen, 
Verzichte auf nicht mehr einbringliche AuBenstande (Abschreibungen) 
ul'ld dergleichen. Alle mit Geldverkehr verbundenen derartigen Vor
gange werden durch den Kassenbericht erfaBt, womit auch dafUr dann 
wiederum eine Unterlage vorhanden ist. F il r a II e Vor g ă n g e 
laBt sich aber jedenfalls eine Unterlage herbei
b rin gen. Mit der ordentlichen Sammlungall dieser Unterlagen 
nimmt die BuchfUhrungsarbeit ihren Anfang. Inventur und Beleg bil
den SGmit den Ausgangspunkt der Buehfiihrung. 
Der ursprilnglichste dieser beiden Ausgangspunkte ist die Inventur. 
Denn, wenn ein Unternehmen Geschafte betreiben will, muB dazu ein 
Lager, Geld usw. vorhanden sein. D ieI n v e n tur e r o f f net 
dam i t d i e B u c h f il h r ung. 

12. Eriiffnuns der Buchfiihruns. 
In dem Unternehmen, von dem fUr die jetzt folgende Durchfilhrung 
der MindestbuchfUhrung ausgegangen werden solI, soli die Bestands
aufnahme der 

bei Beginn der Buchungsperiode 
vorhandenen Vermogens- und Schuldverhaltnisse folgendes ergeben: 

1. Vermogensbestănde: 
Kasse ......... . 
p o s t s c h e c k -Guthaben . . • 
For d e r ung e n (AuBenstănde) 
Warenvorrăte 
Einrichtung ..... 

2. Schulden 

3. Betriebsvermogen (Kapital) 

RM 130.40 
" 17.80 
" 234.-
" 1600.-

747.-

RM 2723.20 

RM 278.40 

RM 2450.KO 
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In buchhalterischer Darstellung, in die Form einer Bilanz gebracht,. 
hat diese Aufstellung folgendes Aussehen: 

Besitzteile Bilanz ffir den 31. Dezember 19~8 Sehuldteile 

K a s s e n b est a n d . . RM 
P o s t s e h e e k ·Guthaben " 
For d e r ung e n (AuBen-

130.40 
17.80 

Schulden 
Kapital ... 

RM 278.40 
" 2450.80 

stiinde . . . . 
" Warenvorriite 

~riehtung 

234.
" 1600.-

747.-

RM 272!-J.20 RM 2729.20 

Diese Werte sind fUr die Durchfilhrung der Buchungsarbeit, vor allem 
aber filr den am JahresschluB spăter zu erstellenden AbschluB von aus
schlaggebender Wichtigkeit. Sie muSten deshalb Jetzt im Geschăfts
tag~buch ihren Niederschlag finden. Das wiirde Wle folgt geschehen:*) 

Im Kassekonto (unter Einnahmen, Spalte 4) erscheint 
der Betrag von • • • • . . . • • • • • • • • RM 130.40 
im Postseheekkonto (unter Einnahmen, Spalte 6) er-
seheint der Betrag von. • . •• ••••.•• " 17.S0· 
wobei in der Zeichenspalte ein "P" zu vermerken wiire. 
In den Konten "Betriebskosten" und "Privat" erscheint 
zuniiehst nichts, da entsprechende Betriige nicht vor-
handen sind. 
Im Warenkonto (unter Einkiiufe, Spalte 12) erseheint 
der Betrag von. . . . . . . . . . • • RM 1 600.-

Die iibrigen Posten der Vermogens- bezw. Schuldenaufstellung' 
miissen, da entsprechende Konten dafiir nicht vorgesehen sind, unter" 
"Verschiedene" fallen: 

Die Forderungen mit . . . . . . . . . . . . . RM 234.
und die Einriehtung mit. • • • . . • • • • •• " 747.
wiirden dabei unter "Versehiedene - Lastsehrift", SP. IS, 
erscheinen, wobei zur Kennzeichnung in der freien 
Bemerkungsspalte hinter dem Konto "Ve r -
se h ied e n e" in der einen Buchungszeile "F o r d." 
(Forderungen) und in der niichsten .,E i n r." (Ein-
richtung) zu vermerken wiire. 
Die Schulden mit • . . . . . . . . . • . .. " 27R40' 
und das KapUal mit . . • • • • . . • • . ., ., 2450.S(} 
gehoren unter entsprechender Kennzetehnung in die 
Spalte 19 "Verschiedene - Gutsehrift". 
In die Spalte 3 des Geschiiftstagebuehes "Geschiiftsvor
fiille" wiire fur diese Vorgiinge einzutragen: Vortrag 
Anfangsbestand Kasse, Vortrag Anfangsbestand Post
scheck usw. 

Die Summe aller Einnahme- bezw. Lastschrift- (roten) Spalten des· 
Ceschăftstagebuches ist damit gleich der aHer Ausgabe- bezw. Cut
schrift- (blauen) Spalten, wie es an friiherer Stelle erortert wurde. 

*) Zugrundegelegt ist da bei das Geschiiftstagebuch in erweiterter Form. 
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Mit der Vornahme dieser Buchungen ist der eine Teil der Buchungs
arbeit, dle Erfassung der Bestănde sămtlicher Vermogens- und Schuld
verhăltnisse zu Beginn der Buchungsperiode abgeschlossen. 
Zunachst unabhăngig davon schlief3t sich nun der zweite, weit tim· 
fangreichere Teil an, die Erfassung aller im Laufe des Geschaftsjahres 
eintretenden Verănderungen. Die eintretenden Veranderungen sind 
wohl mit den Bestanden in Zusammenhang zu bringen. Ihre Be· 
ziehungen wirken sich jedoch erst bei der Abrechnung der einzelnen 
Konten, d. h. beim AbschluS der Buchungsperiode aus. Man kann 
also zwischen Bestandserfassung einerseits und Erfassung der ein· 
tretenden Veranderungen andererseits trennen. Diese TrenI1ung muS 
auch in der Buchfilhrung ihren Niederschlag finden. Das geschieht 
dadurch, daS zwischen die bisherigen Eintragungen und· die nun foI· 
genden ein Strich gezogen wird. Die bisherigen Eintragungen und 
die folgenden zahlen also zunachst einmal jede filr sich allein. 

Bei dieser Sachlage laBt sich filr die Mindestbuchfilhrung folgende 
Vereinfachung rechtfertigen: I Man beginnt unmiUelbar mit dem zweiten Ten der Buchungsarbeit, 

d. h. mit der Erfassung der laufenden Verănderungen, ohne ers' die 
AnfangsbesUinde liber dem Strich vorzutragen. , 

Man braucht die Anfangswerte, wie festzustellen war. erst wieder 
beim Abschlu8. Also geniigt es, wenn man dann darauf zuriickkommt 
und sie dann in der oben dargestellten Weise in das Geschaftstage· 
buch einbringt. Dazu muB man natiirlich die InventuraufstelIung und 
Anfangsbilanz sorgfaltig verwahren. Das muS man aber auch ander· 
weitig, da sie als Buchfilhrungsunterlagen ja ohnedies sorgfaltig auf· 
zubewahren sind. 
Zu empfehlen ist es, die Anfangsbestande auch bei B e g i n n der 
Buchungsperiode in das Geschaftstagebuch aufzunehmen; es ist aber 
nicht unbedingt erforderlich. Unerlă8lich ist es selbstverstăndlich, die 
Anfangsbestănde liberhaupt zu ermitteln, festzuhalten und sie beim 
Abschlu8 des Geschăftstagebuches zu beriicksichtigen. Ohne sie wiirde 
nie der AbschluB, und damit die Buchfilhrung iiberhaupt, wenn sie 
Sinn und Zweck haben solI, durchgefilhrt werden konnen. 

13. Oie fasliche laufende Verbuchuns. 
Die tagliche laufende Verbuchung der Geschaftsvorfălle, d. h. die Er· 
fassung aHer eintretenden Veranderungen, bildet das Schwergewicht 
der Buchfilhrung. Grundvoraussetzung filr das Stimmen der laufen· 
den Verbuchung ist, daS a Il e, a b era u c h a II e Geschăftsvorfalle 
in der Buchfiihrung ihren Niederschlag finden. Das Verbindungsmittel 
zwischen dem tatsăchlichen Geschăftsvorfall und der Aufzeichnung, 
die in der Buchfilhrung vorzunehmen ist, ist der Beleg. Er ist der 
Grundstein der laufenden Verbuchung. Es ist deshalb unbedingt die 
Forderung aufzustellen: 
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k e i n e n G e s c h ă f t s vor f a II o h n e Bel e g, 
k e i n e B u c h ung o h n e Bel e g. 

Eine Buchfilhrung ohne Belege ist nicht denkbar. An Hand der Belege 
hat sich die Durchfilhrung der Mindestbuchfilhrung wie folgt zu voIl
ziehen, wobei drei Buchungsgebiete zu unterscheiden sind, nămlich 

a) d i eBa r g e s c h ă f t e, 
b) d i eba r gel d I o s e n G e s c h ă f t e, 
c) d i e K r e d i t g e s c h a f t e. 

1. Grundsatz: Alle Bargeschăfte mlissen im Kassenbericht erscheinen. 
Er bildet damit die erste· Buchungsstufe. 

2. Grundsatz: An Hand der Buchungsunterlagen, die der Kassen
bericht liefert, voIlzieht sich die eigent1iche Verbuchung im Geschăfts
tagebuch. Weiter hat das Geschăftstagebuch, das damit die zweite 
Buchungsstufe bildet, aIle bargeldlosen Geschăfte und in der bestimm
ten, frliher erarterten Form auch die Kreditgeschăfte aufzunehmen. 
Das Geschăftstagebuch hat also aIle Geschăftsvorfălle zu enthalten. 

3. Grundsatz: Alle Warenbezugsgeschăfte haben auBer im Geschăfts
tagebuch - wo sie filr jeden Tag zusammengefaBt in einer Summe 
erscheinen kc)nnen - einzeln im Wareneingangsbuch aufzutreten. 
Das Wareneingangsbuch bildet damit die dritte Stufe der laufenden 
Verbuchung. 

4. Grundsatz: AIIe Verkăufe auf Kredit sind zunăchst festzuhalten in 
Rechnungsblocks, Kundenblichern o. ă., alle Einkăufe auf Kredit in der 
Spalte "R e chil ung b e z ahi tam .... " der Wareneingangsbticher. 

a) Die Bargeschăfte. 
Die laufende Verbuchung beginnt also mit der Au s f li II ung un d 
A bre c h nun g des K a s s e n b eri c h t e s (vgl. Abschn. II, 7). In 
ihm werden im Laufe des Tages eingetragen alte Ausgaben und solche 
Einnahmen, die nicht aus Warenverkăufen herriihren; gegebenenfalls 
auch noch solche Einnahmen, die aus der Abdeckung frilherer Kredit
verkăufe kommen. 

A u s dem Kassenbericht sind dann am Abend oder in einer ruhigeren 
Stunde des năchsten Tages sămtliche Bargeschăfte in das Geschăfts
tagebuch zu libertragen. Man beginnt mit der Tageslosung. Sie er
scheint als E i n n a h m e (Lastschrift) in dem Kassekonto und als 
G u t s c h r i f t auf dem Warenkonto (Verkăufe). 

Zahlungen fUr Wareneinkăufe werden als Kassenausgabe behandelt 
.(Spalte 5 des Geschăftstagebuches) und dem Wa ren k o n t o z u r 
Las t g e s c h r i e ben. 

Die Geschăftsausgaben erscheinen naturgemăB ebenfaIls unter Kassen
ausgabe. Das Gegenkonto ist "B e t r i e b s k o s ten" (Lastschrift). 
Privatentnahmen berlihren das Geschăftstagebuch liber die Konten 
"K a s s e n au s g a bel' und "P r i v a t" (Entnahmen; Lastschrift). 
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Sonstige Ausgaben geharen zunăchst ebenfalls in die Spalte "K as
se n au s g a b e". Das Gegenkonto wird meist das Konto "Ve r -
s ehi e de n e" (Lastschrift) oder - bei der erweiterten Geschăfts
tagebuchform - die Lastschriftspalte einer der beiden Leerkonten 
sein. 

Sonstige Einnahmen sind im Geschăftstagebuch unter "K a s s e n -
ei n n a h m e" und in der Gutschriftspalte des Kontos "Ve r se h i e -
de n e" oder der Gutschriftspalte eines der Leerkonten auszuweisen, 
sofern sie nicht das Privat- oder Warenkonto (Spalte 11 oder 13 des 
erweiterten Geschăftstagebuches) betreffen. 

b) Die bargeldlosen Geschăfte. 
Die bargeldlosen Geschăfte spielen sich fUr gewahnlich im Verkehr 
mit dem Postscheckamt oder der Bank bezw. einer Sparkasse ab. Das 
Postscheckamt und auch die Bank geben Auszlige, sodaB eine jeder
zeitige Kontrolle maglich ist. . 

Einzahlungen auf das Postcheckkonto oder die Bank mlissen am Tage 
der Einzahlung verbucht werden, wenn auch der Beleg des Postscheck
amtes oder der Bank liber die Gutschrift erst s p ă t e r (am năchsten 
Tage) eintrifft. Auf Grund des Postscheck- oder Bankauszuges konnen 
dann tăglich die Eingănge fUr bezahlte Waren seitens des Kunden 
verbucht werden, indem das Postscheckkonto bezw. Bankkonto be
lastet (Lastschrift) und das Warenkonto erkannt wird (Gutschrift). 
Ueberweisungen an Lieferanten werden verbucht, wenn der Last
schriftzeUel vorliegt (Warenkonto Lastschrift - Postscheckkonto 
Gutschrift). Die bargeldlosen Vorgănge auf Postscheck und Bank 
mlissen jedenfalls t ă g 1 i c h z u rEi n t r a g ung kommen, damit 
keine Unordnung auf diesen Konten entsteht. 

e) Die Kreditgeschăfte. 

Die Kreditgeschăfte erscheinen, wie frliher bereits auseinandergesetzt 
wurde, im Geschăftstagebuch zunăchst n i c h t. 

Kommt eine Lieferantenrechnung' an, so wird sie unverziiglich ins 
Wareneingangsbuch eingetragen. Wird die Rechnung bezahlt, so wird 
ein entsprechender Vermerk in die Spalte 10 des Wareneingangs
buches gemacht. 

Bei der Bezahlung durch Postscheck entsteht ein Lastschrlftzettel 
beim Postscheckamt und dann erst wird die Rechnung auch in das 
Tagebuch aufgenommen. Wenn der Lieferant mehrere Abzahlungen 
erhălt, konnen diese im Wareneingangsbuch in Spalte 10 oder in der 
letzten Spalte vermerkt werden. 

d) Zusammenfassung und praktische Buchungsbeispiele. 
Die t ă g 1 i c hei a u f e n d e V e r b u c h ung gestaltet sich also zu
sammenfassend wie folgt: 
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1. 1 m L a u f e des T a g e s ist der Kassenbericht zu ffihren, sind 
die Kreditverkaufe aufzuzeichnen und alle Belege sorgfaltig zu 
sammeln. 

2. Am Abend oder, soweit moglich, in einer ruhigeren Geschafts
stunde ist K a s s e n s tur z zu machen, der Kassenbericht abzu
rechnen und in das Geschăftstagebuch zu fibertragen; nach den 
Postscheck- oder Bankunterlagen ist der bargeldlose Geschafts
verkehr in das Tagebuch zu iibernehmen; samtliche Warenrech
nungen sind in das Wareneingangsbuch einzutragen. (Achtung 
dabei auf die Spalte "Rechnung bezahlt am . . . . . . . ."!) 
Auf allen Belegen, die so ihre buchhalterische Verwertung ge
funden haben, ist zu vermerken: g e b u c h t S e i te. . . . . 

Zur Veranschaulichung der Verfahrenstechnik seien jetzt einige 
Kassenberichte aufgestellt und in das Geschaftstagebuch verbucht. 
Oabei sollen zugleich einige we i t ere G e s c h a f t s vor f a II e, die 
im Wareneingangsbuch zu verbuchen sind und schlieBlich auch Vorfalle, 
die den Postscheckverkehr betreffen, beriicksichtigt werden (siehe 
Seite 44). Das Wareneingangsbuch ist dabei im einzelnen allerdings 
nicht dargestelIt, da hierflir praktische Beispiele bereits an friiherer 
Stelle vorliegen (vgl. Seite 26/27). 

Nr. 1 Kassenbericht vom 2. Januar 1939 

Kassenbestand bei GeschâftsschluB • • 
Ausgaben im Laufe des Tages: 
1. Zahlungen fur Wareneinkâufe: *) 

Se h rei b e r & Co .. 
F. Se hul t z e • . 
Franz Berger. 

2. Geschâftsausgaben: 
Miete Laden . 
Brie(marken. 

3. Privatentnahmen: 
Miete Wohnung •• 
Tageszeitung Januar 

4. Entnahme . . . . • . . 
Zusammen . 

abzfiglich Kassenendbestand des Vortages. . 
Kasseneingang . . . . . . • • • • • . . . 

abziiglich: sonstige Einnahmen ./. 
= Bareinnahmen (Tageslosung) . • • . • • • . 

Weitere Geschăftsfâlle am 2. Januar 1939: 

. . . . 15.80 

20.30 
26.75 
60.40 107.45 

75.-
I.RO 76.8(} 

45.-
1.80 

10.- . 56.RO 
256.85 
130.40 
126.45 

126.45 

Einkauf auf Kredit van der Firma Karl Burger, Bremen laut Rechnung RM 30.60 .. 

Anmerkung: Die Einkăufe aur Kredit erscheinen im Wareneingangsbuchl 
*) Die Zahlungen ffir Wareneinkăufe miissen stets im Wareneingangsbuch (ein

zelne Rechnungen!) erscheinen. 
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Nr.2 Kassenbericht vom 3. Januar 1939" 

Kassenbestand bei Geschliftsschlu6 . 
Ausgaben im Laufe des Tages: 
1. Zahlungen fUr Wareneinkliufe: 

L. Beck •....... 
. W. G r a us ... " ... 
2. Geschliftsausgaben: 

Dekorationsmaterial 
Fachzeitung ..... 

3. Privatentnahmen: 
Kirchensteuernachzahlung 

4. Sonstige: 
Postscheckeinzahlung. 

Zusammen 
abziiglich Kassenendbestand des Vortages 

Kasseneingang . . . • • • . . 
5. abziiglich sonstige Einnahmen 
Bareinnahmen (Tageslosung) . • 

Weitere Geschliftsfalle am 3. Januar 1939: 

35.67 

46.90 
32.- 78.90 

3.-
-.95 3.95 

12.R6 12.86 

100.- 100.-
231.38 
15.~0 

215.58 

- 215.58 

RM 6.50 Kreditverl<auf an Fritz Beier II., Hier, fUr . 
Zahlung ei nes Kredit-Verkaufs in Hohe von . RM 142.50 

von R. Erost, Hier, aui Postscheckkonto. 

Nr.3 Ka!lsenberirht vom 4. Januar 1!l~9 

Kassenbestand bei Geschăftsschlu6 . 
Ausgaben im Laufe des Tages: 
1. Zahlungen fUr Wareneinkăufe: 

H. M o h r •.•. 16.35 
36.50 

6.90 

W. Se li ne i d e r . . . . . 
A. Ee k e r t . . . . . . . -:..---:;6,;.;...7;;...5 59.60 

2. Geschliftsausgaben: 
Angestelltenversicherung 
Einwickelpapier .••• 
Neujahr fiir Brieftrli2"er 
Umsatzsteuer 

3. Privatentnahmen: 
Rundfunk ... 

4. Sonstige: (Privat) 
N. S. V ...... . 
Privatentnahmen. 

Zusammell . 
abziiglich Kassenendbestand des Vortages 

Kasseneingang . . . . . . . . . . • . . . 
5. abziiglich sonstige Einnahmen 

4.-
12.50 

. 2.
• 156.RO 

2.-

1.-
12.-

= Barelnnahmen (Ta&"eslosung) einschl Zahlung Schultes . . . . . 
Rest aus altem Jahr RM 77.30 

Weitere Geschăftsfălle am 4. Januar 1939: 

175.30 

15.-
256.150 
35.67 

221.13 

221.13 

Einkauf auf Kredit von der Fa. E. Hesse, Ludwigshafen, in Hohe von 
Verkauf auf Kredit an F. Schultes, Hier, in Hohe von. . . . 
Zahlung an Firma W. Heer, Chemnitz,in HCihe von . . . . 

RM 40.80 
RM 9.80 
RM 180.70 

durch Postscheck (Rechnung vom 20. Il. 1938) 
Elnkauf auf Kredit von der Firma Fritz Weber, Malnz, It. Rechnung 
Zahlung von F. Schultes, Hier, RM 77:30 in Kasse. 

RM 120.65 

Verkăufe auf Kredit werden Dur im KUlldenbuch (Kladde) zunăchst aufgezeichnetl 
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Monat Januar 1939 

UlIlsalzsteuer-
Kasse BeJeg plJiehtlge 

Nr. Tag GescIJiiftsvorfiille Einnal men 

... % I ... % Ein- AU8-
naIJme gabe 

-- -I--I-I-I- -----
1 ~ a 4 5 

K1 2. Tageslosung 1 126.45 
K 1 2. Zahlungen f. Waren It. K.B .. 107.45 
K 1 2. Miete f. Laden . 

1
75.-

K 1 2. Briefmarken 1.80 
K 1 2. Privatausgaben It. K.B. . 56.80 
K2 3. Tageslosung 215.58 
K 2 3. Zahlungen f. Waren It. K.B. . 78.90 
K 2 3. Dekorationsmaterial 3.-
K 2 3. 

I 
Fachzeitung -95 

K 2 3. Privatausgaben It. K.B. . 12.86 
K2 3. Postscheckeinzahlung 100.-
P 1 3. Postscheckeinnahme Ernst 
K3 4. Tageslosung 221.13 
K 3 4. Zahlungen f. Waren It. K.B. . 59.60 
K3 4. Angest.-Vers.·Marken 4.-
K 3 4. Einwickelpapier 12.50 
K 3 4. Neujahr fUr Brieftrăger 2-
K3 4. Umsatzsteuer Dezember 15680 
K3 4. Privatausgaben It. K.B. . 

1 15.-
P2 4. Zahlung an W. Heer, Chemnitz . 

I 
156316/686.66 

14. Der Abschlu8. 
a) Welche Yorarbeiten? 
In der Verordnung liber die Flihrung eines Wareneingangsbuches 
heiBt es, daB der gewerbJiche Unternehmer die aufgezeichneten Be
trage m o n atI i c h un d j ii h r 1 j c h z usa m m e n z u re c h n e n 
hat. Die Anordnung liber die Buchmhrungspflicht verlangt zwar nur 
einen j ii h r 1 i c hen A b s ehI u B; um ihn durchflihren zu k6nnen, 
ist es aber notwendig, ihn vor z u b ere i ten. Dazu geh6rt auch 
eine monatliche Z usa m m e n r e c h nun g des Geschiiftstagebuches. 
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Jeweils nach Verbuchung des letzten Tages eines Monats ist also 
das Geschăftstagebuch und das Wareneingangsbuch abzuschlieBen, 
d. h. sămtliche Spalten sind zusammenzurechnen. Mit diesem Ar
beitsstadium ist bereits die erste Vorarbeit fUr den JahresabschluB 
geleistet. 



(Die Leerspalten 14, 15, 16 und 17 wurden hier aus Raumgriinden fortgelassen!) 

P = Postscheck 
od r 

B=l:Iank 
Betrlebskostell 

~ I Eill- Aus- L"8t- 1 (lut-
°B' nallme gahe Hchllft 8chdft -1- -1-6 7 ~ 9 

P 100.-
P 14250 

P 1180.70 

75.-
1.80 

3.
-.95 

4.-
12.50 
2.-

156.80 

1 

1242501180.70/256.051 

Privat 

Ent- Eln-
Ilahmen lagen 

tu 11 

56.80 

12.86 

1 15.-

/84.661 

Waren Verschiedene 

EIIl- Ver- Last- 1 Gut-
kliufe kiLufe Hchflft sehrift 

---u- -1-3 - --18-/-1-9- ---

I 1126.45 I 
107.45 i 

215.58 
78.90 

59.60 

180.70 

I 
1142.50 
22113 

1426.651705.661 

I 

Die sich hierbei ergebenden Zahlen sollen "M O n a t s z ahi e n" ge
nannt und wie folgt behandelt werden: Um eine Uebersicht liber die 
einzelnen Monatszahlen zu gewinnen, werden sie allmonatlich auf der 
letzten Seite des Wareneingangs- und Geschaftstagebuches unter der 
Ueberschrift "Jahreszusammenstellung" untereinander geschrieben. 
Die Jahreszusammenstellung laBt dann erkennen, welche Kassen
eingange, Kassenausgange, Kosten, Umsatze usw. in den einzelnen 
Monaten angefallen sind (vgl. das praktische Beispiel "Jahreszusam
menstellung"). Dabei ist davon auszugehen, daB j e d e r M o n a t 
f li r sic hei n zel n z usa m m e n ger e c h net wird, d. h. die 
Addition der Monatszahlen Februar beispielsweise beginnt mit den 
Eintragungen vom 1. Februar. Die Summe der Monatszahlen Januar 
wird fUr die Errechnung der Monatszahlen Februar nicht vorgetragen 
oder mitgerechnet. 
An den monatIichen AbschluB des Geschăftstage- und Wareneingangs
buches und die Uebertragung der Monatszahlen in die Jahreszusam-
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menstelIung schlieBt sich als zweite Vorarbeit fUr den AbschluB dann 
die Zusammenrechnung der Monatszahlen an. Hieraus ergeben sich 
als E n d s u m m e d e r .M o n a t s z ahI e n die insgesamt im Laufe 
des Jahres eingetretenen Kassenausgănge, Kasseneinnahmen, Kosten, 
Umsatze usw. Mit der Feststellung dieser Zahlen kann nunmehr die 
unmittelbare AbschluBarbeit beginnen, die zeigen soli, welche Ertrage 
erzielt, welche Einkaufswerte fUr den erreichten Umsatz verbraucht 
wurden usw. Um diese Feststellungen treffen zu konnen, wird es aller
dings notig, auch das zu berilcksichtigen, was bei Beginn des Geschafts
jahres an Vermogens- und Schuldverhaltnissen vorhanden war, d. h. 
d i e A n fan g s b est a n de. Die Endsumme der Monatszahlen zeigt 
ja vorerst nur die im Laufe des Jahres eingetretenen Veranderungen 
(vgl. Abschn. III, 12). 
Ais dritte Vorarbeit fUr den AbschluB hat also die Beriicksichtigung 
der Anfangsbestănde zu erfolgen. Das geschieht in der Form, daB an 
Hand der Eroffnungsbilanz des Geschaftsjahres (vgl. Seite 42) die 
einzelnen in der Eroffnungsbilanz ausgewiesenen Werte in die Tabelle 
"Jahreszusammenstellung" eingebucht werden. 

Zur Verfahrenstechnik 
ist dabei an dieser Stelle ei ne weitere Erarterung mii6ig, da ja 
bereits im Abschnitt "E r a f f nun g de r B u c h f ii h r ung" 
(vgl. Seite 42 ff.) Einzelheiten dargelegt sind. AuBerdem gibt das 
praktische AbschluBbeispieI alle năheren Auskiinfte. 

Mit der EinfUhrung der Anfangsbestande in die Jahreszusammen
stellung ist das ZieI der AbschluBarbeiten, die Ermittlung einer Bilanz 
und Verlust- und Gewinnrechnung nun schon erheblich naher gerilckt. 
Allerdings mutl zuvor noch die Frage beantwortet werden: 
Was geschieht mit Forderungen und Schuiden? 
Jm Veriauf der vorangehenden Erorterungen ist doch wiederholt be
merkt, daB nach der Verfahrensweise der Mindestanforderungen beim 
AbschluB der BuchfUhrung bezilglich des K r e d i t v e r k e h r s ge
wisse Nachbuchungen erforderlich sind. Diese Nachbuchungen wer· 
den jetzt als vierte Vorarbeit fUr den Abschlu8 făllig. Das geschieht 
wie folgt: 
An Hand der aus dem Wareneingangsbuch bezw. den Rechnungs
blocks, Kundenkreditbilchern oder ahnlichen Unteriagen fUr den 
Monat Dezember erstellten Uebersicht ilber Forderungen und Schul
den ergibt sich zunachst einmaI, welche Forderungs- bezw. Schuld
betrăge am Abschlu8-Stichtag bestehen und demgemaB in der Buch
filhrung noch zu berilckSichtigen sind. 
A n gen o m m e n, die Kundenbilcher weisen zum SchiuB des Jahres 
AuBenstande in Hohe von RM 482.- und Schulden von RM 1659.
aus. Dann bedeutet das, daB gegenilber dem Forderungsbestand bei 
Beginn des Geschaftsjahres (vgl. Eroffnungsbilanz auf S. 42) ein Mehr 
an Forderungen von RM 248.- und ein Mehr an Warenschulden von 
RM 1 380.60 eingetreten ist. Das bedeutet aIso, daB ein Forderungs
z u w a c h s einerseits und ein Schuiden z u w a c h s andererseits zu 
verzeichnen ist. 
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Umgekehrt wăre es, wenn am 
SchluR des Jahres weniger AuBenstande 

als zu B e g i n n vorhanden wăren; in diesem Falle wăre ein For
derungs a b g a n g zu verzeichnen. SinngemăB konnte ein S c hul -
d e n a b g a n g bestehen. Derartige Abgănge lieBen sich auf die 
gleiche Weise errechnen wie die vorher ermittelten Zugănge. 

I Die so errechenbaren Zugange bezw. Abgange an Forderungen und 
Schulden sind die Retrage, die im Geschaftstagebuch bisher fehlen 
und nunmehr also nachgebucht werden miissen. 

Die Buchungstechnik ergibt sich aus der Beantwortung der Frage, 
was ein Forderungszuwachs bezw. Schuldenzuwachs oder -abgang be
deutet: Eine Forderung ist ein Warenausgang, fUr den kein Geld ein
gegangen ist; eine Warenschuld ist ein Wareneingang, fUr den kein 
Geld a'llsgegangen ist. Ein Mehr an Forderungen (Forderungs
zuwachs) ist also gleich einem groBeren Warenverkauf und ein .Mehr 
an Schulden (Schuldenzuwachs) gleich einem groBeren Wareneingang 
als bisher verbucht wurde. 
U m g e k e h r t wăre ein Schuldenabgang gleich einem geringeren 
Wareneingang und ein Forderungsabgang gleich einem geringeren 
Warenausgang als bisher verbucht wurde. 
DemgemăB sind die fUr die Vorbereitung des Abschlusses fălligen 
Nachbuchungen fUr noch nicht erfaBten Kreditverkehr wie folgt vor
zunehmen. 

Ein Forderungszuwachs ist zu verbuchen in den Spatten "Verschie
dene" - Lastschrift und "Warenverkaufe" (Spalte Verschiedene 
deshalb, weB fUr Forderungen ein besonderes Konto im Gesch1ifts
tagebuch nicht besteht; Spalte Warenverkăufe deshalb, weil der 
Forderungszuwachs einen groBeren Warenverkauf bedeutet). 

Eine Forderungsabnahme ist zu verbuchen in den Spaiten "Waren
einkaufe" und "Verschiedene" - Gutschrift. 

Ein Schuldenzuwachs ist zu verbuchen in den Spalten "Waren
einkaufe" und "Verschiedene" - Gutschrift (Wareneinkăufe des
halb, weil ein Schuldenzuwachs einem groBeren Wareneingang 
gleich kommt). 

Eine Schuldenabnahme ist zu verbuchen in den Spalten "Verschie
dene" - Lastschrift und "Warenverkaufe". 

Nach Vornahme dieser Buchungen kann die "Jahreszusammenstel
lung" nunmehr endgiiltig abgeschlossen werden. Das Ergebnis, das die 
Zusammenrechnung der einzelnen Spalten ergibt, sind die Verkehrs
zahlen des GeschaftsJahres. 
Die Verkehrszahlen sollen nunmehr zeigen, zu welchem Ergebnis die 
betriebliche Tătigkeit gefUhrt hat. FUr ein restlos klares Bild, das die 
Einzelheiten des Geschăftsablaufes. erkennen laBt, stOrt dabei aller
dings noch das Konto "Ve r s ehi e de n: e". Dieses Konto faBt doch 

Mlndestbuchfiihrung, l 
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eine ganze Reihe von Werten zusarnrnen, die - wie schon sein Narne 
sagt - verschiedenartig sind und sornit nicht als -Einheit betrachtet 
werden k6nnen. Urn die dam it gegebenen Unzulănglichkeiten zu be
seitigen, erfolgt als filnfte und letzte Vorarbeit filr den AbschluB eine 
Aufgliederung des Kontos "Verschiedene". 
Man bedient sich hierzu am beste.n eines Hilfsbogens l'lachstehender 
Forrn: 

Aufgliederungsbogen "Konfo Verschiedene" 

Einrichtnng Darlehn 
Forderull!!f'n 

Schnlden Kapita: 
Datum 

(AuJlensl ănde) 

Last-I Gut- Last- I Gut- Last- I Gut- Last- I Gut- Last- I C,ut-
schritt schrift schlift I schrift schrift schrift schrift I schrift schrift schrlft 

I 
1 

I I ! 
I ! i , 
! i I 
I I 1 

i 

In diesen Hilfsbogen werden aus dern Konto "Verschiedene" des Ge
schăftstagebuches in die Spalte "Einrichtung" diejenigen Posten ein
getragen, die die Neuanschaffung oder den Verkauf alter Einrich
tungsgegenstănde betreffen; in die Spalte "Darlefin" diejenigen 
Posten, die eine Tilgung oder Neuaufnahme von DarIehnsbetrăgen 
erkennen lassen usw. Das Konto "Verschiedene" wird liber den Hilfs
bogen "AufgIiederung des Kontos Verschiedene" also in der gleichen 
Form aufgeteiIt, wie es an frliherer SteIIe filr eine etwa vorzu
nehmende Aufteilung der Betriebsunkosten dargesteIIt wurde (vgl. 
S. 22/23). Man kann diese Aufteilung jăhrIich vornehrnen; ernpfehlens
wert dlirfte aIIerdings sein - insbesondere, wenn hăufig Buchungen 
das Konto "Verschiedene" berlihren - eine derartige Aufteilung be
reits rnonatlich vorzunehrnen. 

Der HiIfsbogen Konto "Verschiedene" weist also aus, was dieses 
Samrnelkonto irn einzelnen enthălt. 

b) Ermittlung des Jahresergebnisses durch Vermogensvergleich. 
Mit diesen Unterlagen ist nunrnehr alles vorhanden, was an Angaben 
filr den AbschluB der Buchfilhrung gebraucht wird. Es sei daraus nun 
zunăchst einrnal festgesteIIt, wie sich das V e r rn 6 gen des Betriebes 
zurn SchluB des Geschăftsjahres stellt. Von einer derartigen Ver
rn6gensaufsteIIung war ja auch bei Beginn der Buchungsarbeit aus
gegangen worden. 
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Zum Zwecke dieser Vermogensaufstellung werden der am Ab
schluB-Stichtag vorhandene Kassenbestand, das Postscheckgut
haben, der Wert der Einrichtungsgegenstande, die Warenvorrate, 
AuBenstande usw. benotigt. Die Feststellung dieser Werte ergibt 
sich durch die (nventur (vgl. Abschn. III, 11 ). 



Das Ergebnis der Bestandsaufnahme sali fUr den Betrieb, van dem 
hier ausgegangen wird, folgendes ergeben: 

1. Vermogensbestănde: 
K a s s e (It. Kassensturz) . . . . . . . . . . . 
P o s t s c h e c k g u t h a ben (It. letztem Postscheck· 

auszug) .............. . 
For d e r ung e n (It. besonderer Aufstellung) . . . 
W are n b est an d (It. Bestandsaufnahme) . . . . 
Ei n r i c h tun g (It. Bestandsaufnahme) RM 1502.-

hiervon sollen zur Berticksichtigung 
der Abnutzungabgeschrieben werden RM 150.
also verbleiben . . . . . . . . . . 

2. Schulden: 
Warenschulden (It. Spalte Rechnung bezahlt am . 

im Wareneingangsbuch). . . . . . . 
DarIehnsschuIden (It. besonderer AufsteIIuIlg). . 

RM 210.50 

RM 621.02 
RM 482.
RM 2100.-

RM 1352.
RM 4765.52 

RM 1659.
RM 553.
RM 2212.-

AIs Diffetenz zwischen diesen Vermogens· und SchuldteiIen ergibt 
sich somit fUr den SchluB des Geschăftsjahres ein Reinvermogen von 
RM 2553.52. 
Aus der GegentibersteIIung dieses, fUr den SchluB des Geschăftsjahres 
ermitteIten Vermogens mit dem am Anfang des Geschăftsjahres vor· 
handen gewesenen Reinvermogen ergibt sich nunmehr als Jahres
erfolg durch folgende Rechnung: 
Reinvermogen am SchluB des Geschăftsjahres. • . . RM 2 553.52 
./. Reinvermogen am Anfang des Geschăftsjahres • . RM 2450.80 
ein BetriebsiiberschuB von . . . . . . . . . . RM 102.72 

e) Aufstellung der Bilanz und Verlust- und Gewinnreehnung. 
Durch den Vergleich zwischen End· und Anfangsvermogen ist somit 
eine ZahI festgesteIIt,. die den BetriebsiiberschuB des Ietzten Ge· 
schăftsjahres angibt. Bereits bei der allgemeinen Erorterung der 
Inventur· und AbschIuBfragen (Aoschn. II, 9) war allerdings festge· 
steIlt, daB grundsătzlich der AbschluB der Buchfiihrung in Porm einer 
Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung erfolgen solle, weiI die eine 
Zahl "BetriebstiberschuB", die der VermogensvergIeich erkennen lăBt, 
einen wirklich aufschluBreichen Einblick in das Geschăft und seine 
Erfolgsmomente nicht geben kann. Die Betrachtung der Mindest· 
buchftihrung muB deshalb jetzt damit abgeschIossen werden, wie sich 
aus den im Geschăftstagebuch und Wareneingangsbuch aufgezeich
neten Zahlen eine ordentliche Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung 
ergibt. Dazu benutzt man zweckmăBigerweise eine sogenannte 

"A bschluBtabelle" 
folgenden Aussehens: 
4* 
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In dieser AbschluBtabelle sind in die Rubrik "Verkehrszahlen" die 
Zahlen eingesetzt, die sich aus der Jahreszusammenstellung (vgl. S.54 i55) 
unter Berlicksichtigung des aufgegliedertt'n Kontos "Verschiedene" 
ergeben. Hieraus sind die Zahlen der năchsten Spalte "Salden" (Reste
bilanz) errechnet, indem jeweils die Differenz zwischen den Betrăgen 
der Last- und Gutschriftspalten in der Rubrik "Verkehrszahlen" ge
bildet wurde. Die sich ergebende Differenz ist dabei in die Lastschrift
Spalte der Rubrik "S a I de n" eingesetzt, wtnn in der Rubrik "Ver
kehrszahlen" die Betrăge der Lastschrift-Spalte die graUeren waren 
bzw. umgekehrt in die Gutschrift-Spalte der Rubrik "Salden", wenn 
die Gutschrift-Spalte unter "Verkehrszahlen" die graBeren Zahlen 
enthielt. 

Aus der Rubrik "S a I de n" bzw. "R est b i lan z" ist in Verbit]dung 
mit den durch die Inventur festgestellten Werten (vgl. Seite 49) 
dann die endgilltige Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung nach 
folgenden Grundsiitzen entwickelt worden: 

In die Spalte "Besitzteite der Bilanz" sind alle Vermagensbestănde, 
wie Kassenbestand, Postscheck-Guthaben usw. einzutragen, die in der 
"Restebilanz" unter Lastschrift ausgewiesen sind. 

In die Spalte "Schuldteile der Bilanz" sind alle die Posten einzutragen, 
die in der Restebilanz unter Gutschrift als Schuldteile ausge
wiesen worden sind, wie Darlehnsschulden, Warenschulden usw. 

In die Spalte "Aufwand" der Verlust- und Gewinnrechnung sind die 
Posten einzutragen, die in der "Restebilanz" unter Lastschrift 
als Verluste stehen, wie z. B. Betriebskosten. Auch P r i v a t
e n t n a h m e n sind hierunter abzurechnen. 1) 

In die Spalte "Ertrag" der Verlust- und Gewinnrechnung sind die 
Posten einzutragen, die in der Rubrik "Salden" unter Gutschrift 
als Gewinn zu erkennen sind. 

Nach diesen Grundsătzen IăBt sich wohl ohne Schwierigkeiten er
mitteln, welche der in der Restebilanz ausgewiesenen Positionen die 
B i lan z oder die V eri u s t - u n d G e w i Il n re c h nun g be
treffen. Eine Besonderheit ergibt sich allerdings beim "Warenkonto". 
Sie liegt darin, daB in diesem Konto Bestiinde und Ertriige zugleich 
ausgewiesen sind. D. h. aus der Saldenbilanz ist bei dem Konto 
"Waren" ein bestimmter Betrag einerseits in die Bilanz unter Besitz
teile zu iibernehmen und ein weiterer andererseits in die Verlust- und 
Gewinnrechnung unter Ertriige. Die Lasung der sich aus dieser 
Situatian ergebenden Frage ist weniger schwierig als sie iITl' ersten 
Augenblick vielleicht aussieht: Die unter der Spalte "Besitzteile" der 

1) Diese Art der Abrechnung der Privatentnahmen ist fur manchen vielleicht 
etwas neuartig. Sie erfolgt jedoch nach den Buchfiihrungsrlchtlinien der WGE 
aus ganz bestimmten Grunden. Wegen năherer Einzelheiten bzgl. dieser Griinde 
vgl. Seite 52 und insbesondere Kapitel "Ullternehmerlohn" im Hauptteil B. 
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Bilanz auszuweisenden Bestănde ergeben sich ja aus der Inventur (im 
vorliegenden Musterbeispiel betrugen sie RM 2 100.-). Diese Be
stănde miiBten an sich - wie es bei allen anderen Bestandskonten 
der PaU ist - im Saldo (Restbestand) des Warenkontos enthalten sein. 
Da nun aber das Warenkonto auf seiner Lastschrift-Seite Einkaufs
werte und auf seiner Gutschrift-Seite Verkaufswerte enthălt, kann 
hier diese sonst allgemein giiltige Regel nicht zutreffen. Deswegen, 
d. h. wegen der unterschiedlichen Ein- und Verkaufswerte ist auch 
der auf dem Warenkonto ausgewiesene Rest (Saldo) u m d i e ta t. 
să ehi i c h noe h vor han d e n e n B est ă n d e z uni e d r i g. 
Um diese BesUi.nde muB er also noch erhoht werden (im vorliegelI1den 
Musterbeispiel von RM 6999.40 um RM 2100.- auf RM 9099.40). 
Der. sich somit ergebende Betrag ist dann der wirkliche B rut t o -
g e w i n n au s Wa ren, d. h. der Betrag, um den die Verkăufe hoher 
sind als die Einkăufe unter Beriicksichtigung der zu Beginn des Ge
schăftsjahres vorhanden gewesenen und zum SchluB des Geschăfts
jahres noch vorhandenen Bestănde. Aiso ist der Betrag von 
RM 9099.40 als Ertrag in die Verlust- und Gewinnrechnung elnzu
fUhren. 

Ais Faustregel fUr die Behandlung des Warenkontos 
zur Ableitung der Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung aus der 
Rubrik "Salden" der AbschluBtabelle kann man damit aufstellen: 

1. der durch Inventur ermittelte, zum JahresschluB vorhandene 
Warenbestand ist einzutragen in die Spalte "Bilanz, Besitzteile", 

2. der ausgewiesene R est ·b est a n d des Warenkontos in der 
Rubrik "Salden", zuziiglich des vorbezeichneten Inventurbe
standes geMrt in die Verlust- und Gewinnrechnung in dle 
Spalte "Ertrag". 

Mit diesen Arbeiten ist die MindestbuchfUhrung durchgefiihrt und 
endgiiltig abgeschlossen. Aus diesen Unterlagen solI nunmehr der 
Betriebsfiihrer ersehen, wie die im Betrieb eingesetzten Mittel genutzt, 
die aufgewandten Kosten gedeckt, die eingekauften Waren umge
setzt oder erhalten wurden; kurz, welchen Erfolg die in seinem Betrieb 
getroffenen MaBnahmen erzielten. Damit beginnt die 

Auswertung der Buchfiihrung, 
die als ein besonderer Teil der BuchfUhrungsmaterie angesehen wer
den muB. Diese Fragen - so interessant sie sein mogen - sollen hier 
im einzelnen nicht mehr behandelt werden. Ais ein Thema fUr viele 
sei nur kurz die Steuer angezogen; denn auch die fUr die Steuer
erklărungen erforderlichen Angaben soli doch die Buchfiihrung 
liefern. 
Die vorstehende Bilanz weist einen BetriebsiiberschuB von RM 102.72 
aus. Das ist der Betrag, der nach Abzug aller durch die Geschafts
tătigkeit erwachsenden Kosten verbleibt. In den Abziigen stecken 
dabei auch die Gelder oder Werte, die der Inhaber fUr seinen 

52 



p r i v a ten L e ben sun t e r hal t aus dem Geschăft herausgezogen 
hat; denn auch das sind ja K o s ten, da doch schlieBlich die Arbeits
kraft des lnhabers auch ihren Lohn wert isL Fur diese Betrăge muB 
der lnhaber, so wie jeder, der ein Einkommen bezieht,S t eu e r n 
·z ahi e n. 

SteuerpfIichtiges Einkommen 
sind nun aber freilich nicht allein' die Privatentnahmen, d. h. der Be
trag von RM 4 039.18, den Iaut vorstehender AbschIuBtabelle der 
lnhaber aus dem Geschăft herausgezogen hat. Steuerpflichtiges Ein
kommen fUr einen gewerblichen Unternehmer ist· vieImehr aU das, 
was er insgesamt aus· seinem Geschăft hătte herausziehen konnen, 
ohne das vorhanden geweseneKapitai anzugreifen. Dieser Betra.g, die 
Einkiinfte aus Gewerbebetrieb, wie es im Einkommensteuer-Gesetz 
heiBt, ergeben sich aus der Buchfiihrung durch folgende Rechnung: 

Privatentnahmen (Betrăge, die tatsăchlich entnommen 
wurden) . . . . . . . . . . . . . . 

BetriebsiiberschuB (Betrag, der dariiber hinaus noch 
hătte entnommen werden konnen) 

also Gewinn aus Gewerbebetrieb. . . . . . . 

RM 4039.18 

RM 102.72 

RM 4141.90 
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Jahres-Zusammenstelluns 
Um~atz"teuer- KWlSe 

P = Po"t8check 

BeJeg- Gescbllfts- pHic"tige olter 

Nr. Tag vodalle 
Eiuuuhmen B=Bdnk 

Efn- Ans" 
p 

Ein- Ans-2% 1 % od. nahme gahe B nafllne gahe 
---- ----- -

1 2 3 1 II 4 6 6 7 

Monatszahlen: Januar 5401.- 407.- 5582.6015535.50 P 3215.401 2832.18 

Februar 3738.- 336.- 4331.- 4294.-
" 

2451.- 2431.-

Miirz 3520.- 316.- 4079- 4046.-
" 

2309.- 2289.-

April 3702.- 332.- 4171.- 4179.--
" 

2438.-- 2481.-

Mai 3556.- 320.- 4029.- 4087.-
" 

2332.- 2163.-

Juni 3667.- 328.- 4141.- 4137.-
" 

2510.- 2458.-

Juli 3593.- 322.- 4059.- 4057.-
" 

2356.- 2408.-

August 3629.- 326.- 4100.- 4025.-
" 

2485.- 2105.-

September 3739.- 335.- 4115.- 4145.-
" 

2467.- 2580.--

Oktober 3521.- 315.- 3875.- 3903.-
" 

2204.- 2432.-

November 3593.- 322.-- 4163.- 4056.-
" 

2356.- 2156.-

Dezember 3667.- 328.- 4037.- 4138.-
" 2272.-1 2457.-

I I 
Endsumme der Monatsz. 45326.- 3987.- 50682.6050602.50 P 29395.4028792.18 

I 
AbschluBbuchungen: 

130.401 Anfangsbestd. K. u. Posts. P 17.80 
I 

" 
Fordergn. I 

" 
Waren I 

" 
Inventar I 

" 
Schulden 

.. Kapital 

I 50813.- 50602.50 P 29413.20'28792.18 

Forderungszuw. It. Aufst. 

Schuldenzuw. It. Aufst. 

Verkehrszahlen: 
I 

150813.-150602.501 p 129413.20\2879218 

Kontrollsumme Soll=Haben: ]342]8.48 
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(Die Leerspalten 14,15, 16 und 17 wurden hier aus Raumgriinden fortgelassen!) 

Betriehskosten Privat Waren Verschledene 

La't-I (lut- E"'- p,'- Ein- Ver- Lasl- I Out-
~~ schrlft. nalI.lleu l"g~ kăufe**) kăufe sclIrif! schrift 

------ -18-\-19-8 9 10 11 12 13 

597.50 549.18 4381.- 5808.-
1) 35O.~ 11) hiervon 200.- RM 150.-

393.- 328.- 3296.- 4074.-
Einrichtung 
RM 50.- Darlehn 

2) hiervon RM 350.-
371.- 308.- 3104.- 3836.- Darlehn 

391.- 323.- 3371.- 4034.-

375.- 311.- 3029.- 3876. 
s) 4) 

200.- 150.- 3) Einrichtung 
4) Darlehn 

387.- 320.- 3232.- 3995.-

379.- 314.- 3272.-- 3915.-

382.- 318.- 3200.- 3955.- 400.- Darlehn 

394.- 327.- 3296.- 4074.- 200.- Oarlehn 
I 

372.- 307.- 3008.- 3836. 405.- Einrichtung 

3';'9.- 314.- 3168.- 3915.- 253.- Oarlehn 

387.- 320.- 3224.- 3995.- 350.- Oarlehn 

4807.50 1 4039.18 139581.- 49313.- 1355.- 1153.-

234.- Forderungen 

1600.-

747.- Inventar 

I 
I 

27840 Schulden 

I 2450.80 Kapital 
I 

4807.50 4039.18 41181.- 49313.- 2336.- 3882.20 

248.- 248.- Forderungen 

1380.60 1380.60 Schulden 

~07.501 14039.181 142561.60149561.-12584.-1526280 

**) einschI. Nebenkosten. 
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B. Der neueKontenrahmen 
fur den Einzelhandel 

1. Der Inhalt des Kontenrahmens 
Die Anordnung liber die allgemeine Buchfiihrungspflicht fiir den 
Einzelhandel bringt nicht nur die Tatsache mit sich, da6 klinftighin 
jeder Einzelhandelsbetrieb, der Mitglied der Wirtschaftsgruppe 'Ein
zelhandel ist, Blicher zu fiihren hat; auBer dieser allgemein verpflich
tenden OrdnungsmaBnahme werden mit den in der Anordnung auf
.gestellten Mindestanforderungen auch ganz bestimmte Richtlinien 
fUr Aufbau und Inhalt der Buchfiihrung, d. h. fUr ihre materielle 
Gestaltung, aufgestellt. Diese Richtlinien sind, in Anbetracht der Viel
zahl der kleinen Einzelhandelsgeschăfte unter Berlicksichtigung ihres 
buchhalterischen Leistungsvermogens b e s c hei d e n. FUr die groSe
ren Einzelhandelsbetriebe sind deshalb bestimmte Erganzungen dieser 
Richtlinien notig, wenn auch hier der Grundsatz gel ten soli, daB nicht 
allein das Vorhandensein einer Buchfiihrung genligt, sondern daB die. 
Buchfiihrung zugleich bestimmte mat eri e Il e A n ro r de r u n-
gen erfiillen soli. ' I In diesem Sinne ist die Aufstellung eines Kontenrahmens fUr den 

Einzelhandel eine Ergănzung der Mindestanforderungen fUr, 
groBere Betriebe. 

Es ist deshalb eine organische Folge, wenn sich an die Anordnung des 
Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel liber die Einfiihrung der 
alIgemeinen Buchfiihrungspflicht die Anordnung liber die Einfiihrung 
eines neuen Kontenrahmens anschloB. 

1. Wortlaut der' Anordnuns. 
Diese Anordnung hat foI gen d e n W o r tia u t : 

Die Anordnuns des Leiters der Wirfschaftssruppe Einzel· 
handel uber die Einfuhruns eines Kontenrahmens fur den 

Einzelhandel. 
1. 

Der gemeinsame ErlaB des Reichswirtschaftsministers und des Reichs
kommissars fur die PreisbiIdung vom Il. November 1937 verlangt zur 
Hebung der WirtschaftIichkeit und zur Steigerung der Leistungeine Ver· 
besserung und Vereinheitlichung des Rechnungswesens in den Betrieben 
der gewerblichen Wirtschaft. Die Gruppen .der gewerblichen Wirtschaft 
sind deshalb gehalten, Kontenrahmen als einheitIichen Organisationsplan 
fiir die Buchfiihrung aller Betriebe aufzusteIlen. Damit muB der bereits 
seit mehreren Jahren bestehende Kontenplan der, Wirtschaftsgruppe EinzeI
handel umgesteIlt, d. h. an die neuerlassenen alIgemeinen Grundsiitze fUr 
das Rechnungswesen angeglichen werden. Der bisherige Kontenplan wird 
hiermit durch einen neuen ersetzt. 
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1. Die mannigfaltige Betriebsstruktur und die unterschiedliche GroBe der 
Einzelhande1sbetriebe verhindert, in alh'n Einzelhandelsbetrieben nur 
einen einzigen Kontenplan anzuwenden. Die Bedeutung des nachfolgen
den Kontenrahmens ist deshalb fiir die einzelnen BetriebsgroBen ver
schieden: 
Kleinbetriebe des Einzelhandels, deren Buchfiihrung im Rahmen der von 
mir erlassenen Mindestanforderungen liegt, brauchen fUr die Einteilung 
ihrer Buchfiihrung keinen besonderen Kontenplan. Die Richtlinien fiir 
die Kontengliederung ihrer Buehhaltung ergeben sich aus dem "Ge
schăftstagebueh fur den Einzelhandel". 
Mittlere Betriebe im Einzelhandel werden verschiedene der im nach
stehenden Kontenrahmen al:lfgefuhrten Kontengruppen nicht benotigen; 
es ist ihnen anheimgestellt, diese freizulassen (vgl. im ubrigen die Er
Iăuterungen zum Kontenrahmen). 
Fur GroBbetriebe des Einzelhandels ist der nachfolgende Kontenrahmen 
im Sinne von Mindestanforderungen maBgeblieh. 

2. Die Faehgruppen und Zweckvereinigungen konnen fUr ihren Bereich 
mit meiner Zustimmung Richtinien daruber erlassen, wann ein Betrieb 
im Sinne dieser Anordnung als "mittlerer" zu gelten hat oder als 
GroBbetrieb anzusehen ist. 

3. Alle Mitglieder der Wirt~chaftsgruppe Elnzelhandel, die nach bestehen
den handels-, steuerrechtlichen und sonstigen Vorschriften eine Bueh
fiihrung, di~ uber die Mindestanforderungen des Leiters der Wirt
schaftsgruppe an eine ordentlkhe Einzelhandelshuchfiihrung hinaus
geht, unterhalten mussen (s. Ziffer 1), sind verpflichtet, ab 1. Janu'lr 
1939 bzw. zu Beginn des Geschăftsjahres 1939 den ihrer BetriebsgroBe 
angemessenen Kontenrahmen (siehe Zilfer 2) bei ihrer Bucbhaltungs
arbeit zugrunde zu legen. 
Ausnahmen von der Verpf1ichtung zur Einfuhrung des neugefaBten 
Kontenrahmens kănnen auf Antrag zugelassen werden; sie kănnen aher 
nur in besonderen und wohlbegrundeten Ausnahmefiillen bewilligt 
werden. 

4. Der Kontenrahmen ist nach dem "Zehnersystem" aufgebaut und in zehn 
Konten k 1 as., e n eilJgeteilt; die Klassen werden in Konten g rup p e n 
(bis zu 10) und diese unter Beachtung des Zehnersystems in Konten
a r ten gegliedert, z. B. 

Kontenklas!>e 
Kontengruppe 
Kontenart 

1: Finanzkonten 
10: Kasse 

100: Hauptkasse 
101: Portokasse. 

Die verbindliche Wirkung des Kontenrahmens gitt beziiglich der Glicde
rung der darin" enthaltenen Konten k las s e n und der Konten g rup
pe n. In der Wahl der Konten a r ten (die im nachstehenden Konten
rahmen nur beispielsweise angedeutet sind) ist der einzelne Betrieb 
frei; sie konnen je naeh den Bediirfnissen des einzelnen Betriebes weg
gelassen oder hinzugenommen werden. Bei mittleren Betrieben ist 
nătigenfalls eine entsprechende Zusammenfassung der Konten g rup -
pe n angiingig. Es ist jedoch nicht zulăssig, Kontenarten ei ner bestimm
ten Kontengruppe oder Kontenklasse in ei ne andere Gruppe oder Klasse 
iiberzuleiten. 
Die Fachgruppen und Zweckvereinigungen der Wirtschaftsgruppe Ein
zelhandel konnen mit mei ner Zustimmung fUr ihren Bereich ei ne weitere 
Unterteilung einzelner Kontengruppen fiir verbindlich erkliiren oder 
empfehlen. 

Der Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
Dr. Franz Hayler. 

Berlin, den 15. Oktober 1938. 
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II. 
Erlăuterungen zum "Kontenrabmen fUr den Einzelhandel". 

Der vorstehende Kontenrahmen ist der Organisationsplan filr die Buch
filhrung aller EinzelhandeIs-Unternehmungen; die zur Anwendung des 
Kontenrahmens verpflichtet sind (vgl. Ziffern I und 3 der Anordnung). Er 
bezweckt: 
a) die Grundlage filr eine einheitliche Organisation der Buchfilhrung der 

einzelnen Betriebe zu bilden und eine einheitliche Behandlung betriebs
wirtschaftlicher Fragen herbeizufilhren; 

b) die Vergleich6arkeit dieser Betriebe zu ermoglichen (Betriebsvergleich). 
Sein oberstes Ziei ist die Erhohung der Wirtschaftlichkeit und die Stei
ger ung der Leistungsfăhigkeit. 
Der Kontenrahmen ist folgendermaBen gegliedert: 

Klasse O: Anlage- und Kapital-Konten (Ruhende Konten) 
1: Finanz-Konten (Umlaufs-Konten) 
2: Abgrenzungs-Konten 

" 3: Wareneinkaufs-Konten 
" 4,5 
" 6,7: Konten der Kosten des Betriebes 

8: Erloskonten 

" 
9: AbschluBkonten 

Die Klasse O enthălt die "ruhenden Konten", so genannt, weil sie im all
gemeinen nur sclten wăhrend des Jahres benutzt werden. Neben den An
lage- und Kapital-Konten euthălt diese Klasse auch die langfristigen Ver
bindlichkeiten und Forderungen, die in der Regel Iănger als ein Jahr 
laufen. 

Die Klasse 1 umfaBt den gesamten kurzfristigen Geld- und Kredit-Verkehr. 

Klasse 2 enthălt die Abgrenzungs-Konten. Sinn dieser Konten ist, eine 
Trennung solcher wirtschaftlichen Vorgănge sicherzustellen, die mit den 
laufenden Kosten und ertrăgen im Betrit'be innerhalb einer bestimmten 
Geschăftsperiode nichts zu tun haben. Die Klasse 2 grenzt daher ab: 
1. Solche Aufwendungen und Ertriige, die mit dem eigentlichen Betriebs

zweck nicht zusammenhăngen, d. h. die betriebsfremd sind, wohl aber 
den Jahreserfolg der Unternehmung betreffen, z. B. Aufwendungen und 
Ertrăge fiir ein Privat-Mietshaus. 

2. Solche Aufwendungen, die die Kostenrechnung und die Kalkulation 
nicht betreffen, da sie auBerordenthchen Charakter tragen, z. B. Spen
den. EbensQ die auBerordentlichen Ertrăge von den durch die Betriebs
leistung erzielten Ertrăgen, z. B. Zinsertrăge filr gezeichnete Reichs
anleihen. 

3. Die Kostenarten in zeitlicher Hinsicht (filr Betriebe, die bei der Auf
stellung von Monatsbilanzen Vor- und Nachleistungen zum Zwecke de; 
richtigen zeitlichen Zurechnung in der Buchhaltung beriicksichtigen 
wollen). 

Die Klasse 3 enthălt die Wareneinkăufe. Die Gruppenordnung in Klasse 3 
ist auf die Kalkulation des Wareneinstandspreises oder Warenbruttoein
kaufswertes abgestellt, die sich folgendermaBen aufbaut: 

reiner Einkaufspreis 
plus Warenbezugs- und -nebenkosten 
minus NachlăssE: 
= Wareneinstfindspreis. 

Filr die eventuelle Aufteilung der· Wareneinkăufe nach Warengruppen 
stehen die Kontengruppen 30 bis 36 zur Verfiigung. 
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Die Klassen 4 bls 7 enthalten Kosten, die durch die Leistung des Betriebes 
verursacht werden, also alle Kosten auBer Kosten fUr Waren und deren 
Bezug. Hierher geh6ren auch die Steuern des Betriebes. Zu den Betriebs
steuern zăh1en jedoch nicht die Persona1steuern des bzw. der Setriebs 
inhaber wie Einkommensteuer oder K6rperschaftsteuer. Einkommensteuern 
sind liber Privatkonten (Gruppe 19) abzurechnen. Ueber die Privatkonten 
(Gruppe 19) ist gleichfalls ein unter Gruppe 40 verbuchter Unternehmer
lohn abzurechnen. 
Wird unter Kontengruppe 41 (Miete oder Mietwert) ein Mietwert fUr 
Geschăftsrăume in eignem Grundstiick verbucht, so ist dieser liber die 
Kontengruppe 22 (Haus- und Grundstucksauf\\-endungen und -ertrăge) ab
zurechllen. 
Klasse 4 enthălt die reinen Kosten des Betriebes, Klasse 5 ist den Se
trieben vorbehalten, die ei ne Ko~tenstellenrechnung ben6tigen bzw. durch
fUhren k6nnen. 
Kasse 6 ist fUr die etwaige gesonderte Erfassung der Kosten von Neben
betrieben vorgesehen. 
Klasse 7 frei. 
Kasse 8 enthăIt die Er16se aus der Betriebsleistung. Flir eine eventuelle 
Unterteilung der Erl5se stehen die Kontengruppen 80 bis 88 zur VerfUgung. 
Klasse 9 dient dem buchhalterischen AbschluB. 

2. Zum Inhall der Anordnuns. 
Wenn an frliherer Stelle beimWortlaut der Anordnung liber die 
B u c h f li h r ung s p fii c h t zwei Teile unterschieden werden konn
ten - der EriaB im engeren Sinne und die aufgestellten Mindest
anforderungen -, so lassen sich entsprechend fUr die Anordnung 
liber den 

Kontenrahmen drei Abschnitte 
feststellen: die Anordnung im engeren Sinne, der Kontenrahmen selbst 
und schlieBlich die der Anordnung beigefUgten kurzen ErUiuterungen. 
Die Anordnung im engeren Sinne stellt fest, daB die Anwendung des 
neuen Kontenplanes fUr die einzelnen Unternehmen verschieden ist. 
Flir Kleinbetriebe ist die Einteilung und einheitliche Ausrichtung der 
BuchfUhrung, die der Kontenplan bezweckt, bereits durch das Ge
schăftstagebuch gegeben. Sie brauchen somit nicht noch einen be
sonde ren Kontenrahmen. Er gilt vielmehr nur fUr die Mittel- und 
GroBbetriebe, die eine liber die Mindestanforderungen hinausgehende 
Buchfiihrung brauchen. I Allerdings haben sich den Richtlinien des Kontenrahmens dann 

auch Kleinbetriebe anzupassen, wenn sie aus eigenem Wunsch ei ne 
Buchfilhrung unterhalten, die weitergeht als die Mindestanforde
rungen. 

Das ergibt sich aus der Ziffer 3 der Kontenplan-Anordnung, die die 
Verpflichtung enthăIt, daB alle Mitglieder der W G E, die ei ne liber 
die Mindestanforderi.mgen hinausgehende BuchfUhrung unterhalten, 
der Ausrichtung dieser Buchfiihrung den Kontenplan zugrunde zu 
legen haben. 
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Welche Betriebe als 
Mittel- bzw. GroBbetriebe anzusehen 

sind, wird gemaB Ziffer 2 der Kontenplan-Anordnung durch die zustandigen f;)ch
lichen Gliederungen der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel bestimmt. Einzelheiten 
uber diese inzwischen ergangenen Bestimmungen soli ein s pat ere s Kapltel 
(vgl. Abschn. 1, 4) darlegen. Ebenso sollen die unterschiedlichen Wirkungen des 
Kontenrahmens riir Mittel- und GroBbetriebe gemaB ZitTer 1, Abs. 2 und 3 und 
ZilIer 4, Abs. 2, der Kontenplananordnung an anderer Stelle (vgl. Abschn. II, 9) 
praktisch erlautert werden. 

Der Zeitpunkt, von dem ab der Kontenplan anzuwenden ist, ist im 
al1gemeinen der 1. Januar 1939. Wenn bei einem Betrieb das Ge
schaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr identisch ist, braucht der neue 
Kontenplan allerdings friihestens erst mit Beginn des dem 1. Januar 
1939 folgenden neuen Geschaft~jahres eingefiihrt zu werden. 
Der aufgestel1te Kontenrahmen gilt grundsatzlich fUr alle die ver
schiedenen Fachzweige des Einzelhandels. Zur besonderen Beriick
sichtigung der unterschiedlichen Verhaltnisse der einzelnen Fach· 
zweige - man denke beispielsweise an die verschiedenartige Struktur 
des Lebensmitteleinzelhandels, des Kraftfahrzeugeinzelhandels und 
der Versandgeschafte - konnen jedoch die fachlichen Gliederungen 
der WGE zu dem aufgestellten allgemeinen Kontenrahmen noch be· 
stimmte 

Erganzungsrichtlinien 
aufstellen. 
Derartige Erganzungsrichtlinien konnen eine Aufteilung der Warenein- und 
-verkăufe, aber auch eine weitere Unterteilung aller iibrigen Kontengruppen 
betreffen. Sie konnen in form einer Empfehlung erlassen werden, d. h. als 
S o II vorschriften mit beispielhaftem Charakter, oder aber auch in Form VOll 

Verbindlichkeitserklărungen, d. h. als z w ing e n deA n w e i sun gen. Eine 
spatere Uebersicht (vgl. Abschn. J, 5) soli im einzelnen erkennen lassen, wieweit 
die fachlichen Gliederungen der WGE bisher derartige Erganzungsrichtlinien 
ausgegeben haben. ' 

Der zweite Teil der Kontenplan-Anordnung, 
<1. h. der Kontenrahmen selbst, bringt die Zusammenstellung der fUr 
.die EinzelhandelsbuchfUhrung wichtigsten Konten und ihre Gliede
rung, wie sie kiinftig in allen zur Anwendung des Kontenrahmens ver
pflichteten Betrieben vor sich gehen soli. Es sind 10 Kontenklassen 
gebildet, die in Konten g rup p e n und innerhalb dieser wiederum 
in Konten a r ten (oder Kontenuntergruppen) zerfallen konnen. So
fern es sich als notwendig erweist, kann man natiirlich auch die 
Kontenarten noch unterteilen nach Konten unt era r ten usw. 

Die Einteilung der Kontenklassen, -gruppen und -arten richtet sich 

nach dem sogenannten Zehnersystem, 

d h. die Kontenklassen werden bezeichnet durch einstellige Zitfern 0-9. Jnner
halb dieser einzelnen Kontenklassen konnen wiederum 10 Kontengruppen ge
bildet werden, die durch zweisteIlige Ziffern 00-09 bzw. 10-19, 30-39 u.sJ. 
bezeichnet werden. Innerhalb der Kontengruppen kann wiederum jede einzelne 
Gruppe zehnfach unterteilt werden. Damit ergeben sich die Kontenarten, die 
dann durch dreistellige Ziffern zu kennzeichnen sind (000--009 bzw. 010-019, 
100-109, 250-259 u.s.r.). 

lIlndestbuehrtlhrung, li 
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Beispiel einer beliebigen Unterte;Jung nach dem Zehnersy~tem: 

Klasse: Gruppe Art Unterart 
Unter-

Unterart 

4: Kosten 40: Personal- 400: Gehălter 4000: Direk-
kosten tions-

gehălter 
4001: Sonstig-e 

Gehălter 

401: Lahne 4010: fest An-
g-estellte 

4011: A ushilfen 
402: SoziaJe 4020: Kranken-

Aufwen- versiche-
dungen rung 

4021: Ange- 40210: Ange-
steJlten- stellten-
u. Inva- versich. 
liden- 40211: Inva-
versich. lidenver-

sicherung: 
4022: freiwil-

lige so-
ziale 
Mehrzu-

403: Unter-
wendung. 

nehmer-
tohn 

41: Miete 410: Laden-
mie te 

411: Lager-
miete 

42: Sachkosten 420: Heizung 
fUr Ge- 421: Beleucht. 
sch1:ifts- 422: Reinigung 
răume usw. 

Der Kontenrahmen fur den Einzelhandei enthăIt Iedigtich Konteh
klassen und -gruppen. Die weitere Unterteilung der Kontengruppen 
bleibt dem einzelnen Betrieb liberlassen, sofern nieht fUr ihn faehliehe 
Ergănzungsrichtiinien in Betraeht kommen. Im librigen wird auf den 
dritten Tell der Kontenplan-Anordnung, die ihr beigegebenen kurzen 
Eri ă u t e r ung e n verwiesen. Es sei absehlie8end hierzu lediglich, 
noeh bemerkt, daB der Kontenplan wohi zwingend zu beachtende Ge
sichtspunkte fur die Gtiederung der Buchhattung aufstetlt, daB er 
aber in keiner Weise die Anwendung irgendeiner bestimmten buch
halterischen Verfahrenstechnik (ob DurchschreibebuchfUhrung, am eri
kanisches Journai o. ă.) vorschreibt oder ausschlieBt. (Wegen năherer 
Einzelheiten zu dieser Frage vgL Abschn. II, 7.) 

3. Was heiBt "Kontenrahmen"? 
Die EinfUhrungsanordnung liber den neuen Kontenrahmen sagt be
reits, da8 der aufgestellte Kontenplan der Organisationsplan fUr die: 
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BuchfUhrung ist. Sinn und Zweck seiner Einfiihrung ist, eine einheit
liche Ausrichtung der Einzelhandelsbuchfiihrungen herbeizufiihren. 
Die Anordnung liber den Kontenrahmen wendet sich an mit tie r e 
un d g roB ere Betriebe, die nach den bestehenden handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften im allgemeinen schon Iăngst eine Buch
fiihrung unterhalten mlissen. Damit ist die Kontenplan-Anordnung 
rur die davon betroffenen Betriebe in keiner Form eine so neuartige 
und einschneidende MaBnahme, wie sich mancher Kaufmann zunăchst 
wohl vorstellen mag. Neu daran ist in erster Linie hochstens das Wort 
"Kontenplan" • 
Wer bereits eineBuchfiihrung betreibt, hat in dieser Buchfilhrung 
doch bestimmte Konten eingerichtet und bucht liber diese Konten 
ganz bestimmte Vorgănge. D ies e E i n t e i 1 ung der Buchfiihrung 
ist das, was unter dem Begriff "K o n ten p lan" zu verstehen ist. 
Die Anordnung liber die Einfiihrung eines neuen Kontenplanes bringt 
dam it also tatsăchlich nicht eine umwălzende Tatsache mit sich. Neu 
an ihr ist nur, daB mit dem Inkrafttreten des Kontenplanes alle davon 
betroffenen Betriebe verpflichtet sind, ihre Buchfiihrung n a c h b e -
sti m m ten, e i n hei tii c hen G r u n d s ă t zen einzurichten, 
wăhrend der eine Betrieb bisher nach diesen und der andere nach 
jenen ihmgerade reeht erscheinenden Gesichtspunkten buehte. 

Die Auswirkung der Anordnung Uber die EinfUhrungeines neuen 
Kontenplanes ist damit lediglich die, daB beim kommenden Jahres
wechsel nach vollzogenem JahresabschluB bei der Neueroffnung 
der BUcher die Kontenteitung zugrunde gelegt werden muB, die 
der neue Kontenplan vorschreibt. 

4. Wer isi konlenplanpflichtis? 
Wie bereits erwiihnt, wendet sich die Anordnung liber den Kontenrahmen nur 
an die Mittel- und GroBbetriebe des Einzelhandels. Die Einteilung der Buchfiih
rung cler kleineren Betriebe bestimmt das Geschiiftstagebuch bzw. in Ergiinzung 
dazu das Wareneingangsbuch mit seinen besonderen Spalten "Reiner Einkaufs
preis", "Warennebenkosten" usw. Kleinere Betriebe haben den Kontenplan nur 
dan n an z u w e n d e n, wenn sie aus eigenem Wunsch mit ihrer Buchfiihrung 
liber die Mindestanforderungen hinausgehen wollen. 

Was als Mittel- oder GroBbetrieb, 
d. h. in jedem Fali als kontenplanpflichtig anzusehen ist, wurde fUr 
die einzelnen Fachzweige des Einzelhandels besonders bestimmt. I Diese Bestimmungen gehen aus vom Umsatz des Betriebes, und 

zwar im allgemeinen vom Gesamtumsatz des Unternehmens, d. h. 
reiner Einzelhandelsumsatz zuziiglich etwaiger ErlOse aus Neben
oder Hilfsbetrieben. 

Das bedeutet - angenommen die Grenze zwischen MitteI- und Klein
betrieben ist auf RM 75000.- Jahresumsatz festgelegt -, da6 aueh 
dann eine Verpflichtung zur Anwendung des Kontenrahmens besteht, 
5· 
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wenn ein Betrieb zwar nur RM 60 000.- Umsatz aus reiner Einzel
handelstatigkeit hat, dariiber hinaus aber noch etwa RM 20000.
Einnahmen aus einem Aenderungsatelier o. a. erzielte. 
Vereinzelt ist allerdings auch nur der rei n e Ei n zel han d el s -
umsatz maBgeblich. Weiterhin sind zur Bemessung der Umsatz
groBen-Grenzen bestimmte Stichjahre festgelegt. 
Unter Beriicksichtigung dieser Abgrenzungsprinzipien sind die Um
satzgrenzen fUr mittlere Betriebe im Sinne der Kontenplan-Anordnung 
wie folgt festgelegt, womit zugleich die 

Grenze der Klein- bzw. Gro6betriebe 
bestimmt wird: 

Fachgruppe 

1: Nahrungs- u. GenuB
mittel 

2: Tabak 
3: Bekleidung, Textil. 

Leder 
4: Raumgestaltung (Mi)

bel, Tapeten, Linol.) 
und Musik 

5: Eisenwaren, Haus- u. 
Elektrogerăt 

6: Gesundheitspflege 
7: Kraftfahrzeuge, 

Kraftstoffe, Garagen 

8: Maschinen 
9: Kohle 

10: Kunstgewerbe, Papier 
u. Spielwaren 

1 t: Rundfunk 
12: Juwelen, Gold- u. Silb. 
ZV 1: Warenhăuser 
ZV II: Filialbetriebe 
ZV III: Versandgeschăfte 

Fachabtlg. Zool. Artikel 

Umsatzgrenze fUr mitt
lere Betriebe (Jahres

umsatz in RM) 

100-500 000.-

60-250 000.-
75-500 000.-

75-500000.-

75-500 000.-

75-500000.-
50-500000.-

75-500 000.-
75-500 000.-
75-500000.-

75-500 000.-
75-500 000.
sămtliche 8etriebe 
75-500 000.-
75-500 000.-

ab 50000.- (besondere 
Grenze fOr GroBbetriebe 

nicht festgelegt) 

5. Farhliche Ersănzunssrichtlinien. 

Ma6stab fUr die Bemes
sung der Umsatzgrenze 

Gesamtumsatz d. Unter
nehmens (einschl. etwai
ger Nebenbetriebel im 
Jahre 1937 

Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 1938 

Gesamtumsatz 1937 

Gesamtumsatz 1937 

Gesamtumsatz 1938 
Reiner Handelsumsatz 
1937 (also ausschl. Ne-

benbetriebe) 
Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 1937 

Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 1937 

kontenplanpflichtig 
Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 1937 
Gesamtumsatz 193', 

In der Anordnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel ist 
unter Ziffer 4, letzter Absatz, vorgesehen, daB innerhalb der einzelnen 
Fachzweige des Einzelhandels von den zustandigen Fachgruppen bzw. 
Zweckvereinigungen der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel eine Unter-
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teilung einzelner Kontengruppen fUr verbindlich erklărt oder empfoh
len werden kann. 

Derartige Erganzungsrichtlinien sind wie folgt erl~ssen :*) 

1 
2 
3 .. 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

ZV 1 
ZV II 
ZV III 

Zool. 

} 

vorerst keine 
vorerst keine 
vorerst keine 

Von 'der den mittleren 8etrieben des Einzelhandels 
anheimgestellten Freilassung nicht benotigter Konten· 
gruppen soli eine bestimmte Anzahl ausgeschlossen 
werden. Weiterhin wird ei ne Unterteilung del 
Wareneinkăufe (Klasse 3) u. Verkaufserlose (Klasse 8) 
fiir verbindlich erklărt. 
Es wird eine Unterteilung der Wareneinkăufe nach 
Warengruppen empfohlen. 

vorerst keine 
Sămtliche Kontengruppen des allgemeinen Konten
rahmens werden fiir verbindlich erklărt unter Hin
zunahme gewisser Ergănzungen. Des weiteren wird 
ein ausfiihrlicher erweiterter Kontenrahmen fiir den I 
Kraftfahrzeughandel aufgestellt, dessen Verwendung 
den 8etrieben allerdings vorerst freigestellt sein solI. 

vorerst keine 
vorerst keine 
vorerst keine 

Es wird eine allgemeine Unterteilung der einzelnen 
Kontengruppen ftir mittlere 8etriebe empfohlen und 
fiir groBere ver bindlich erklărt. 

vorerst keine 
vorerst keine 

Es wird eine allgemeine Unterteilung der einzelnen 
Kontengruppen empfohlen. 

vorerst keine 

D.A. 

D.A. 

D.A. 

D.A. 

D.A. 

D.A. 

D. A. bedeutet, der Leiter dieser Fachgruppe bzw. Zweckvereinigung hat eine 
bestimmte Durchftihrungsanweisung zu der allgemeinen Anordnung des Leiters 
dcr Wutschaftsgruppe tiber die Einfiihrung eines Kontenrahmens erlassen. 

Der Wortlaut dieser Erganzungsrichtlinien bzw. Durchfilhrungsan
weisungen i:;t foIgender: ***) 

*) Stand ab 1. Januar 1939. 
**) Wegen des durch die Fachgruppen-Nummern bezeichneten Wirtschafts

zweiges vgl. Tabelle S. 65. 
***) Es wird den Lesern empfohlen, diese Ergănzungsrichtlinien aueh dann 

einer Durehsicht zu unterziehen, wenn sie ihren Fachzweig nicht betrelIen. 
Die ausfilhrlichen Unterteilungen der Kontengruppen naeh Kontenarten -
insbesondere bei der Fachgruppe 7 und der Zweckvereinigung III - lassen 
im Zweifelsfalle erkennen, unter welche Kontengruppen bestimmte, im all
gemeinen Kontenrahmen der Wirtschaftsgruppe nicht ausdrilcklich ange
filhrte Vorgange zu verbuchen sind. 
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Fachgruppe 1 r Nahrungs- und GenuBmittel 
(Einzelhandel mit Kolonialwaren, Feinkost, Obst, Gemlise, Schokoladen- und 
Slillwaren, Wild, Geflligel, Fischen). 

GemaB Ziffer 2 und Ziffer 4 Abs. II der Anordnung des Leiters der Wirtschafts· 
gruppe Einzelhandel iiber die Einfiihrung ei nes Kontenrahmens fiir den Einzel
handel und auf Grund des § 6, Abs. 20 und 22 der Satzungen der Wirtschafts
gruppe Einzelhandel, Fachgruppe Nahrungs- und GenuBmittel, erlasse ich im 
Einvernehmen mit der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel folgende Durchfiihrungs· 
anweisungen zu der erstgenannten Anordnung: 
1. Im Sinne der Anordnung gelten' alle Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebe in 

der Fachgruppe Nahrungs- und GenuBmittel mit einem Jahresgesamtumsatz 
von RM 100000.- bis RM 500 000.- als mittlere Betriebe, von liber RM 500 000.
als GroBbetriebe. 

2. Bemessungsgrundlage zu vorstehender Zifferl ist der im Jahre 1937 bzw. in 
einem spăteren Jahr erreichte Gesamtumsatz des Unternehmens. 

3. Unternehmen, die nach dem im Jahre 1937 oder spăter erzielten Umsatz zur 
Fiihrung eines Kontenrahmens verpflichtet sind, habel! den Kontenrahmen 
grundsătzlich auch dann weiterzufiihren, wenn ihr Umsatz in den darauf foi
genden Jahren unter die Grenze der oben in Ziffer I genannten Bemessungs
grundlage sin k t. 

4. Ausnahmen zu Ziffer 3 Absatz II der Anordnung werden bewiIligt, wenn die 
Uebernahme des Kontenrahmens dem Mitgliedsbetrieb nach seinen geschăft
lichen oder personlichen Verhăltnissen biIJigerweise nleht zugemutet werden 
kann und besonders, wenn in Fallen zu vorstehender Ziffer 3 der Gesamt
umsatz fiir einen Durchschnitt von 5 Jahren erheblich unter die Bemes
sungsgrundlage zu obengenannter Ziffer 1 gesunken ist und daraus die An
nahme gerechtfertigt erscheint, daB sie auch in Zukunft nicht wieder iiber
schritten wird. 
Dem Antrag ist das Gutachten einer zugelassenen Einzelhande\streuhand
stelle beizufiigen, aus der hervorgehen muB, daB und warum der Konten
rahmen nicht oder nur mit Aenderungen gefiihrt werden kann. 

5. Werden neben Nahrungs- und GenuBmitteln noch andere Warengruppen im 
Warensortiment gefiihrt (z. B. Gemischtwarenbetriebe), so wird der Konten
rahmen nach der vorliegenden Anordnung dann gefiihrt, wenn der Umsatz 
in Nahrungs- und GenuBmitteln iiberwiegt. Die betroffenen Betriebe sollen 
Ergănzungen des Kontenrahmens nach den Richtlinien 
de r Fac h g rup p e n vor n e h m e n, deren Warensortiment sie mit
fiihren. Dabei sind etwaige Vereinbarungen der beteiligten Fachgruppen zu 
beriicksichtigen. 

6. Wird neben dem Einzelhandelsbetrieb ein a n de r e r g e w e r b I i c h e r 
B e t r i e b, der nicht Einzelhandelsbetrieb ist, unterhalten, so ist der Konten
rahmen nach der Anordnung vom 15. 10. 1938 und nach den vorliegenden 
Durchfiihrungsanweisungen dann zu fiihren, wenn im Einzelhandelsbetrieb 
das wirtschaftliche Schwergewicht des Gesamtunternehmens bzw. der 
mehreren Betrieben liegt. Die betroffenen Betriebe sollen Erganzungen des 
Kontenrahmens nach den RkhtIinien der Wirtschaftsgruppen vornehmen, 
denen die anderen Betriebe, die nicht Einzelhandelsbetriebe sind, angehoren. 
Dabei sind etwaige Vereinbarungen der beteiligten mehreren Wirtschafts
gruppen und Fachgruppen zu beriicksichtigen. 

7. GemăB der in Ziffer 4 der Anordnung getroffenen Bestimmungen ist den 
mittleren Betrieben ei ne Zusammenlegung von Kontengruppen entsprechend 
den Bediirfnissen des einzelnen Betriebes erlaubt. Von diesen Bestimmungen 
werden im Bereich der Fachgruppe Nahrungs- und GenuBmittel nur dic 
K o n ten k las s en O und I betroffen. In jedem Falle miissen die Konten
klassen 2-9 gemaB der Anordnung vom 15. 10. 1938 unverandert gefiihrt 
werden, sofern entsprechellde Positionen vorhanden sind. 
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8. FUr GroBbetriebe gitt der Kontenrahmen als M ind est a n for d e r ung. 
Kontengruppen dOrfen nur insoweit fortgelassen werden, als diese im ein
zelnen Betrieb nicht benotigt werden, d. h. Buchungen dieser Art niemals 
vorkommen konnen. 

9. Ueber die im vorliegendenK o n ten r ah m e n vorgesehenen Kontengrup
pen hin au s dOrfen keine anderen Kontengruppen gefiihrt werden, soweit 
fOr diese nicht freie Kontenklassen (Klasse 5-7) oder freie Kontengruppen 
(in den Klassen 2, 4 und 9) zur Verfiigung stehen. Eine weitere' Kontierung 
ist nur mittels Kontenarten moglich, die dann den entsprechenden Konten
gruppen zu unterstellen sind. 

W. Die gem i s c h t w i r t s c h a f ti i c hen B e t r i e b e im Sinne der vor
stehenden zmer 6 haben die Kosten ihres Einzelhalidelsbetriebes nur in der 
Klasse 4 abzurechnen, wogegen die Kosten aller Nebenbetriebe gesondert 
hiervon ind e r K o n ten k las s e 6 zu verbuchen sind. Oie Kostenglie
derung in der Klasse 6 ist grundsatzlich frei und dem Betrieb iiberlassen. 
Soweit jedoch Nebenbetriebe einer andrren Gruppe der gewerblichen Wirt
schaft angehbren, und diese fOr ihre Mttgliedsbetriebe einen Kontenrahmen 
erlassen hat, wird den gemischtwirtschaftlichen Betrieben empfohlen, die 
Kostengliederung in der Klasse 6 nach den Vorschriften des fiir diesen Be
trieb in Frage kommenden Kontenrahmens durchzufiihren. 
Gemischtwirtschaftliche Betriebe im Sinne der vorstehenden Ziffer 6, soweit 
sie nach dieser Anordnung den Kontenrahmen der Fachgruppe Nahrungs
und GenuBmittel fiihren, haben bei der Kontierung der Wareneingange und 
Warenausgange in den Kontenklassen 3 und 8 - unbeschadet einer weiter
gehenden Unterteilung innerhalb der Warengruppen - Lebens- und GenuB
mittel (auf den Konten 30 und 80), getrennt von den anderen Warengruppen, 
zu verbuchen. 
Fiir die Gemischtwarenbetriebe im Sinne der Ziffer 5 der vorliegenden An
ordnung gilt ZilIer 10 Absatz II sinngemaB. 

11. Sowohl den GroBhetrieben wie auch den mittleren Betrieben empfehle ich, 
eine wl'ilgehende Aufteilung der Wareneinglinge und des Umsatzes nacb 
Warengruppen 'oder Kalkulationsgruppen vorzunehmen. 

gez. Dr. Franz Ha y I e r, 
Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, 
Fachgruppe Nahrungs- und GenuBmittel. 
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Fachgruppe 4. Raumgestaltung und Musik 
(Einzelhandel mit Tapeten, Mobeln, Linoleum, Musikinstrumenten) 

Zur Einfiihrung des Kontenrahmens im Mobeleinzelhandel bestimme ich mit 
Ermăchtigung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel folgendes: 

1. 
Kleinbetriebe des Mobeleinzelhandels, die Biicher im Rahmen der Mindestanfor
derungen laut der Ancrdnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
iiber die Einfiihrung der Buchfiihrungspflicht fiihren und die mit Rlicksicht 
hierauf fiir die Einteilung ihrer Buchfiihrung keinen besonderen Kontenpla!l 
brauchen, sind solche mit Jahresumsatzen bls zu RM 75000.-. 

Mittlere Betriebe des Moheleinzelhandels, die zwar verpflichtet sind, den Konten
rahmen einzufiihren, jedoch mcht benotigte Kontengruppen freilassen konnen, 
sind solche mit Jahresumsătzen von iiber RM 75000.- bis zu RM 500000.-. 

GroBbetriebe des Mobcleinzelhandels, fiir die der Kontenrahmen im Sinne von 
Mindestanforderungen maBgeblich ist, sind solche mit Umsatzen liber RM 500000. 
Als MaBstab gilt der von dem Unternehmen im Jahre 1937 erzieIte Gesamtumsatz 
(einschl. Handwerks-, Gro8handelsumsatz usw.). 

II. 
Von der den mittleren Betr/eben des Mobeleinzelhandels anheimgestellten Frei
lassung nicht benotigter Kontengruppen sind die folgenden Kontengruppen 
au s gen o m m e n, sofern entsprechende Positionen im Betriebe iiberhaupt 
vorhanden sind: 

08 Kapltal und Rucklagen 
10 Kasse 
11 Postscheck und Reichsbank 
12 Banken und Sparkasse 
13 Besitzwechsel, Schecks und sonstige 

Wertpapiere 
14 Forderungen aus Warenlleferungen 

und Leistungen 
16 Verbindlichkeiteo aus Warenliefe-

rungen uod Leistungen 
17 Schuldwechsel 
19 Privatkonten 
30 Kasteo- uod Ergănzungsmobel 

31 Poistermobei 
32 BeleuChtungskorper 
33 Linoleum 
34 Textilieo 
35 Oefen, Herde usw. 
36 sonstige Waren 
37 Warenbezugs- ~nd -nebenkosten 
38 Nachlăsse 

40 Personalkosten 
41 Miete oder Mietwert 
42 Sachkosten fur Geschăftsrăume 
43 Steuern, Abgaben und Pflichtbei

trăge des Betriebes 
44 Sachkosten fUr Werbung 
45 Sachkosten fur Warenabgabe und 

-rustellung 
46 Zinsen 
47 Abschreibungen 

III. 

48 Sonstige Geschăftsausgaben 
80 Kasten- und Ergă,nzungsmobel 

81 Poistermobel 
82 Beleuchtungskorper 
83 Linoleum 
84 Textilien 
85 Oefen, Herde usw. 
86 Sonstige Waren 
89 Erlosschmălerungen 
93 Jahres-Gewinn- und Verlustkonto. 
94 Jahresbilanz 

Fiir mlttlere und GroBbetrfebe des Mobeleinzelhandels ist die folgende Unter
teilung der Kontenklassen Wareneinkauf (3) und VerkaufserlOse (8) verbindlich. 
Filr nicht gefiihrte Warengattungen ist k e i n K o n t. o zu errichten. 
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Klasse 3 
Wareneinkaufskonten 

30 Kasten- und Ergănzungsmobel 

(Bei etwaiger Unterteilung: 
300 Schlafzimmer . . . . 
301 Kuchen. . . . . . • 
302 Wohn- und Speisezimmer 
303 Herrenzimmer . . . • • 
304 Erganzungs- und Kleinmobel 

31 Polstermobel. .. .....•. 
32 Beleuchtungskorper und kunstgewerbliche Artikel 
33 Linoleum . . . . 
34 Textilien . . . . 
35 Oefen, Herde usw. 
36 Kinderwagen und Sonstiges 

Berlin, 10. Dezember 1938. 
gez. Schliiter 

Leiter 

Klasse 8 
Erloskonten 

800 
801 
802 
803 
804) 

• 80 

•• 81 
82 
83 
84 
85 
8& 

der Fachgruppe Raumgestaltung und Mus.ik der WGE (Pachabteilung Măbel) 

Fachabfeilung Muslk 

Eine im Wortlaut gleiche DurchfUhrungsanweisung ist fUr die Fachabteilung 
Musik in der Fachgruppe 4 der WGE erlassen. Hierbei ist nun dic gt>maB Ziff. III 
vorstehender Durchfiihrungsanweisung fur verbindlich erklarte Unterteilung der 
Warenein- und -verkăufe sinngemaB eine andere, namlich folgende: 

Warenelnkaufskonten Klasse 3 

30 Klaviere, Harmoniums • • • • • • . • . 
31 Kleinniusikinstrumente und Zubeh6r • . . 
32 Sprechapparate, Schallplatten, Plattenspieler 

(33) Mietinstrumente, Reparaturen • • • • 
34 Musikalien, Konzertveranstaltungen. • 
35 Rundfunk. • • • • • • • • • • • 
36 Fahrrăder 

Erl6skonten Klasse 8 

80 
81 
82 
83 

• • • • 84 
85 

• 86 
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FachţlJruppe 5, Elsenwaren, Eleklro- und Hausgerlil 
(Eiozelhaodel mit Eiseo-, Stahl- uod Metallwareo, Beleuchtuog und Elektrogerăt. 
saoităreo uod kiihlaolageo, Keramik uod Glaswareo.) 

Der Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel hat in seiner Anordnung vom 
15. Oktober 1938 uber die Einfuhrung eines Kontenrahmens fUr den Einzelhandel 
bestimmt, daB nur Mittel- und GroBbetriebe des Einzelhandels den Kontenrahmeo 
ihrer Buchfuhruog zugrunde zu legen habl'n. Nach Ziffer 2 der genannten An
ordnung sind die Fachgruppl'n berechtigt, fur ihren Bereich mit Zustimmung 
des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel Richtlinien daruber zu erlasseo, 
wann ein Betrieb als "mittlerer" zu gelten hat oder als GroBbetrieb anzusehen ist. 
In Auswirkung dieser Befugnis gebe ich fur die Mitglieder der Wirtschafts
gruppe Einzelhaodel, Fachgruppe Eisenwareo, Elektro- und Hausgerăt, folgeode 
An\1ieisuog: 
Ais MiUelbetrieb im Sinne der Anordnung iiber den Kontenrahmen fUr den Ein
zelhandel gitt jeder Betrieb, dessen Gesamtjahresumsatz einschlieBlich des Um
satzes etwaiger Nebenbetriebe (z. B. GroBhandel, Handwerk usw.) zwischen 
RM 75 000.- uod RM 500 000;- liegt. 
8etriebe, deren Gesamtjahresumsatz RM 500000.- uod mehr betrligt, gelteo als 
GroBbetriebe im Sinne der erwăhnten Anordnung. 
MaBgebend fUr die Feststellung der Umsatzhohe und damit fUr die Verpf1ichtung 
zur EinfUhrung des Kontenrahmens ist stets das vor I e t z t e G e s c h ă f t s . 
j a h r. 
Fur die Priifung der Frage, ob l'ine Mitgliedsfirma dl'r Wirtschaftsgruppe Einzel
handel Fachgruppe Ei s e n wa ren, Ele k t r o - u n d Hau s ger ă t ab 1. Jan. 
1939 bzw. zu Beginn des Geschăftsjahrl's 1939 den Kontenrahmen einfUhren muS, 
ist daher der Gesamtumsatz des Kalenderjahres 1937 bzw. des Geschăftsjahres 
1937 zugrunde zu le gen. 

Mitglieder der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, Fachgruppe Eisenwaren, Elektro
und Hausgerăt, de ren Gesamtjahresumsatz RM 75000.- oleht erreleht und de ren 
Buchfuhrung im Rahmen der von dem Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
erlassenen Mindestanforderungen liegt, brauchen den Kontenrahmen fUr den 
Einzelhandel nicht einzufUhren. Die Richtlinien fUr die Kontengliederung ihrer 
Buchhaltung ergeben sich aus dem .. Geschăftstagebuch fUr den Einzelhandel". 
Die Mitglieder der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, Fachgruppe Eisenwaren, 
Elektro- und Hausgerăt, sollen eine Unterteiluog des Wareoeiokaufes (Klasse 3 
des Kontenrahmens) nach folgendeo Warengruppen vornehmen, sofern ent
sprechende Waren im Betrieb gefUhrt werden: 

30: Eiseo-, Stahl- uod Metallwaren, Waffeo uod Munition. 
31: Eiseo, Stahl uod Metall. 
32: Elektro- uod saoitlire Wareo. 
33: Porzellao-, Keramik- uod Glaswaren. 
34: Sonstige Wareo. 

Mitgliedern der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, Fachgruppe Eisenwareo, Elektro
und Hausgerăt, die dariiber hinaus eine weitere Unterteilung ihres Wareneio
kaufes vornehmen wollen, wird die aus der Anlage ersichtliche Wareogliederung 
empfohlen. 
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Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
Fachgruppe Eisenwaren, Elektro- und Hausgerăt 

gez. Hermann Krucken 
Leiter. 



30 Eisen-, Stahl- und Metallwaren, 
Waffen und Munition 
300 grobe Eisenwaren (Schrauben, 

Nieten, Ketten usw.l, sowie 
Fahrzeugbau- und Schmiedebe
darfsartikel 

301 Kleineisen- u. Metallkurzwaren 
einschl. Mobelbeschlâge 

302 Kleinwasser-, Garten- und Gas
armaturen 

303 Baubeschlâge 
304 Oefen, Herde und Zubehăr, Bau

und HandelsguB 
305 GroB- u. Kleingerâte fUr Land

wirtschaft und Siedlerbedarf 
306 Werkzeuge 
307 Haus- und Kiichengerâte aus 

Eisen, Stahl, Metalt und neuen 
deutschen Werkstoffen 

308 Schneidwaren und Bestecke 
309 SchuBwaffen und Munition 

31 Eisen, Stahl und Metall 
310 Walzeisen 
311 Stahl 

312 Rohren alIer Art aus Eisen und 
Stahl 

313 Draht, Drahtseile, Drahtgeflecht 
und Drahtstifte (aus Eisen bzw. 
Stahl) 

314 Unedle Metalle wie RohmetalIe, 
Bleche, Drâhte, Stangen, Rohren 
usw. 

315-319 frei 

32 Elektro- und sanitâre Waren 
320 Beleuchtungskorper u. ZubehOr 
321 Elektrische Hausgerâte 
322 Installationsmaterial 
323 Sanltâre Waren 
324-329 frei 

33 Porzeltan-, Keramik- u. Glaswaren 
330 Porzellanw'lren 
331 Steingut-, Steinzeug- und 80n

sUge Keramikwaren 
332 Hohlglaswaren 
333-339 frei 

34 Sonstige Waren 
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Fachgruppe 7, Kraftfahrzeuge, Kraftstoffe, Garagen 
(Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugbedarf, Kraftstoft'en.) 

Der gemeinsame· ErlaB des Reichswirtschaftsmlnlsters und des Reichskommissars 
fiir die Preisbildung vom Il. November 1937 w-rlangt zur Hebung der Wirtschaft
lichkeit und zur Steigerung der Leistung eine Verbesserung und Vereinheit· 
Iichung des Rechnungswesens in den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft. Die 
Gruppen der gewerbliehen Wirtschaft sind deshalb gehalten, Kontenrahmen als 
einheitlichen Organisationsplan fiir die Buchfiihrung aller Betriebe aufzustellen. 
In der Anordnung vom 15. Oktober 1938 hat der Leiter der Wirtsehaftsgruppe 
Einzelhandel die Einftihrung des Kontenrahmens fiir den Einzelhandel ab 
1 Januar 1939 bzw. zu Beginn des Gesehaftsjahres 1939 verfUgt. Unter Zugrunde
legung dieses Kontenrahmens wurde ftir die Mitglieder der Wirtsehaftsgruppe 
Einzelhandel, Fachgruppe 7 - Kraftfahrzeuge, Kraftstoft'e, Garagen - der in 
der Anlage beigeftigte Muster-Kontenplan aufgestellt, der auf die besonderen 
Bedtirfnisse unseres Fachgruppenbereiches abgestellt ist. 
Der Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel bestimmt in seiner Anordnung 
uber die Einfiihrung des Kontenrahmens fiir den Einzelhandel, daS nur Mittel
und GroBbetriebe des Einzelhandels den Kontenrahmen ihrer Buchhaltung zu
grunde zu legen haben. Naeh Ziffer 2 der genannten Anordnung sind die Fach
gruppen berechtigt, ftir ihren Bereich mit Zustimmung des Leiters der Wirt
schaftsgruppe Einzelhandel Richtlinien dariiber zu erlassen, wann ein Betrieb als 
mittlerer zu gelten hat oder als GroBbetrieb anzusehen ist. 
In Auswirkung dieser Befugnis erlasse ich im Einvernehmen mit der Wirtschafts
gruppe Einzelhandel fiir die Mitglieder der Fachgruppe 7 - Kraftfahrzeuge, 
Kraftstoffe, Garagen - folgende Ourchflihrungsanweisung: 
Als Mittelbetriebe im Sin ne der Anordnung tiber den Kontenrahmen gelten solche 
Betriebe, dereD Jahres-Handelsumsatz RM 50000.- bis 500000.- betragt. 
Betriebe, deren Jahres-Handelsumsatz RM 500000.- uod mehr betragt, gelten 
als GroBbetriebe im Sinne der erwahnten Anordnung. 
Als Stichtag fiir die Feststellung der Jahres-Handclsumsatzhohe ist der 1. Januar 
1938 fUr das zuriickliegende Kalenderjahr maBgebend. 
Ebenso unterliegen der Kontenplanpfhcht alle Mitgliedsfirmen, die nach diesem 
Stichtag die Jahres-Handelsumsatzhohe von MR 50000.- erreicht bzw. tiber
schritten ha ben. 
Mitglieder der Faehgruppe 7 - Kraftfahrzeuge, Kraftstoft'e, Garagen -, deren 
Jahres-Handelsumsatz RM 50000.- nicht erreicht, brauchen den Muster-Konten
plan ihrer Buchhaltungsarbeit nicht zugrunde zu legen. Laut der Anordnung des 
Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel liber die Buchflihrungspflicht vom 
1. Oktober 1938 sind sie aber verpflichtet, abI. J a n ti arI 939 B ii c h e r z u 
f ti h ren, die mindestens den in dieser Anordnung aufgestellten Anforderungen 
an ei ne ordentliche BuchfUhrung entsprechen. Die Richtlinien fiir die Konten
gliederung ihrer Buchhaltung ergeben sich aus dem Geschăftstagebuch fUr den 
Einzelhandel. -
Die Pflicht zur Einfiihrung des Muster-Kontenplanes ab 1. Januar 1939 erstreckt 
sich zunachst auf den Mindest-Kontenplan (siehe Anlage). 
Da, wo sich aus der GroSe oder Organisation des Betriebes eine weitere Konten
aufgliederung als notwendig erweist, ist diese ausschlieBhch auf Grund des "VolI
stăndigen Konienplanes" (ebenfalls laut Anlage) vorzunehmen. 
Oen GroBbetrieben wird empfohlen, den "V o II stil n dig e n K o n ten p lan'" 
in jedem Falle der Organisation ihrer Buchhaltung zugrunde zu le gen. 

B erI in, den 1. Dezember 1938. 
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Mlndest-Kontenplan der Fachgruppe 7 
Klasse o: Anlage- und Kapitalkonten 

(Ruhende Konten) 
00 Hebaute Grundstiicke 
01 Unbebaute Grundstiicke 
02 Maschinen, maschinelle Anlagen, 

Werkzeuge und Transporteinrich
tungen 

03 Betriebs- uod Geschliftsausstattuog 
04 Sicherheiten und Rechtswerte 
05 Beteiligungen 
06 Langfristige Forderungen 
07 Langfristige Verbindlichkeiten 
08 Kapital 

Klasse 1: Flnanzkonten 
10 Kasse 
11 Postscheck 
12 Banken und Sparkassen 
13 Besitzwechsel, Schecks und sonstige 

Wertpapiere 
14 Forderungen aus Warenlieferungeo 

und Leistungen 
15 Sonstige kurzfristige Forderungen 
16 Verbindllchkeiten aus Warenliefe

rungen und Leistungen 
17 Schuldwechsel 
18 Sonstige kurzfristige Verblndlich

keiten 
19 Privatentnahmen (einschlieBI. Per

sonaisteuern des oder der Inhaber) 

Klasse 2: Abgrenzungskonten 
20 Aullerordentliche u. betriebsfremde 

Aufwendungen 
21 AuBerordentliche u. betriebsfremde 

Ertrlige 
22 Haus- und GrundstucksaufwenduD-

gen und -ertrlige 
23 Zinsaufwendungen 
24 Zinsertrlige 
25 Aus dem Erfolg zu deckende Auf

wendungen 

Klasse 3: Warenelnkaurskooten 
31 Neue KrarUahrzeuge, Aufbauten u. 

Anhăoger 
32 AIt-Kraftfahrzeuge 
33 Ersatzteile, Zubeh6r und Fremd-

leistungen 
34 Reifen uod Reifenzubeh6r 
35 Eigene Kraft- uod Schmlerstolfe 
36 Kraftfahrzeugfremde Handelswaren 
37 Warenbezugs- uod -nebenkosten 

(Transport neuer Kraftfahrzeuge) 
38 Nachlăsse 
39 Konsignations- u. Kommissionswaren 

Klasse 4: Konten der Kosteoarten *) 

40 Fertigungsl6hne (ReparaturIăhne) 1) 
41 Hilfslăhne 1) 
42 Gehlilter (einschlieBlich berechneter 

Unternehmerlohn) 
43 Soziale Aufwendungen (aufgeteilt 

nach gesetzlichen und freiwilIigen 
sozialen Aufwendungen) 

44 Miete oder Mietwert 
45 Abschreibungen und Instandsetzung 

(auBer Grundstiicke und Gebăude) 
46 Hilfs- und Betriebsstoffe 
47 Steuern, Gebiihren, Beitrlige, Ver

sicherungen und Verzinsung 
48 Verschledene Kosten 
49 Sonderverkaufskosten (einschlieBlich 

Umsatzsteuer) 
1) Wenn dle ~'ertlgungs- und Hil!slOhne statlstlseh 
auJlerh.lh der Huchllaltuug aufgeteilt werden, kann 
ff1r bei de Kontenarten40 und 41) ei ne Kontenart 
"40 LObne" geftihrt werden. 

Klasse 5: Verrechnete Kosteo 
frei fUr Betriebe, die eine Kostenstel
lenrechnung einzufUhren i. d. Lage sind. 

Klasse 6: Nebeobetrlebe (fre!!) 

Klasse 7: Konten der verrechnetea 
Anschalrungskosten 

Jm vereinfachten Plan wird diese Kon
tenklasse nicht gefiihrt. 

Klasse 8: EriiSskonten 
80 ErIăse aus Werkstattleistullgen 

(auBer Material) 
81 VerkaufserlOse fur neue Kraftfabr

zeuge, Aufbauten und Anhlinger 
82 VerkaufserlOse f. AIt-Kraftfahrzeuge 
83 VerkaufserlOse fur Ersatztelle, Zu

behăr und Fremdleistungen 
84 VerkaufserIăse fur Reifen undRei

fenzubehăr 
85 VerkaufserliSse fUr eigene Kraft- uod 

Schmierstoffe 
86 VerkaufserIăse fUr kraftfahrzeug

fremde Handelswaren 
87 Erlăse fUr Transport neuer Kraft

fahrzeuge 
88 Erlăse des Garagenbetriebes UJltI 

andere ErliSse 
89 ErliSsschmlilerungen 

Klalse 9: Abscblullkonten 
93 Jahres-Gewinn- und Verlustkonto 
94 Jahr2S-Bilanzkonto 

*) Die Kontengruppengliederung dieser Klasse weicht wegen der besonderen 
Verhliltnisse des Krartfahrzeugeinzelhandels von der Gruppenfolge des aUge
meinen Kontenrahmens fUr den EUlzelhandel in einigen Punkten etwa. alt. 
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YoUstăndiger Kontenplan der Fachgruppe 7 
Klasse o: Anlage- und Kapitalkonten 15 Sonstige kurzfristige Forderungen 

fRuhende Konten) 150 Anzahlungen bzw. Guthaben bei 
00 Bebaute Grund~tiicke Lieferanten 
01 Unbebaute Grundstiicke 151 Vorschiisse an Gefolgschafts· 
02 Maschinen, maschinelle Anlagen, mitglieder 

Werkzeuge und Transporteinrich- 153 Forderungen an Finanzierungs-
tungen gesellschaften 
020 Maschinen und masch. Anlagen 154 Durchlaufende Posten (Forde-
021 VVerkzeuge rungenl 
022 Betriebs- u. Geschiiftsfahrzeuge 1540 Verauslagte Zulassungsge-

03 Betriebs- und Geschiiftsausstattung biihren und Kraftfahrzeug-
04 Sicherheiten und Rechtswerte steuer 

040 DAT -Sicherheiten 1541 Verauslagte Steuern (auBer 
041 Sicherheiten bei Kreditinstituten Kraftfahrzeugsteuer) 
042 Sicherheiten fUr Tankstellen 1549 Sonstige Auslagen 
043 Sonstige Sicherheiten 16 VerbindIichkeiten aus Warenllefe-

05 Beteiligungen rungen und Leistungen 
06 Langfristige Forderungen 160 AlJgemeine Verbindlichkeiten ge-

060 Aktiv-Hypotheken geniiber Lieferanten 
061 Langfrist. Darlehnsforderungen 161 Verbindlichkeiten aus Kon-
062 Bausparkasse signationswaren 

07 Langfristige VerbindIichkeiten 17 Schuldwechsel 
070 Hypotheken und Grundschulden 170 Schuldwechsel bei Lieferanten 
071 Langfristige Darlehnsverbind- 171 Schuldw. bei Kreditinst.ituten 

Iichkeiten 179 Sonstige Schuldwechsel 
08 Kapital und Riicklagen 18 Sonstige kurzfristige Verbindlich-

ORO Kapital keiten 
081 Rticklagen 180 Kundenanzahlungen bzw. -gut-
082 Gewinnvortrag haben 
OR3 Gewinnverteilung 181 Verbindlichkeiten aus Agentur-

09 Wertberichtigungen, Riickstellungen, waren 
Abgrenzungsposten !Ier Jahresrech- 182 Verbindlichkeiten aus Kommis-
nung sionswaren 
090 VVertberichtigungen lR3 Bank~chtllden 
091 Riickstellungen 184 Durchlaufende Posten (Schulden) 
092 Aktive Abgrenzungsposten der 1840 Berechnete Finanzierungs. 

Jahresrechnung gebiihren 
093 Passive Abgrenzungsposten der 1841 Berechnete Versicherungs-

Jahresrechnung pramien 
Kla~se 1: Finanzkonten 1849 Berechnete sonst. Betriige 
10 Kasse ]85 Aufgelaufene Steuern (fiir Ge-

folgschaft) 
100 Barkasse 186 Aufgelaufene Beitriige (f. Gef.) 
101 Benzin- und Oelgutscheine 189 Sonstige kurzfristige Schulden 

11 Postscheck und Reichsbankgiro 19 Privatentnahmen (einschlieBlich Per-
110 Postscheck 
III Reichsbankgiro sonalsteuern des oder der lnhaber) 

190 Pnvatgeldentnahmen . 
12 Banken und Sparkassen 191 Privatsachentnahmen 
13 Resitzwechsel, Schecks und sonstigc 

Wertpapiere Klasse 2: Abgrenzungskonten 
130 Besitzwechsel 

1300 Finanzierungswechsel 
1309 SOllstige Besitzwechsel 

131 Schecks 
132 Sonstige VVertpapiere 

14 Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen 
140 Kundenforderungen 
149 Zweifelhafte Forderungen 
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20 Aullerordentllche u. betriebsfremde 
Aufwendungen 
200 Gezahlte Gebietsverletzungsbe

triige 
201 Verluste aus Schadensfiillen 
209 Sonstige auBerordentliche und 

betriebsfremde Aufwendungen 
21 AuBerordent1iche u. betriebsfremde 

Ertrăge 



210 Vereinnahmte Gebietsver
letzungsbetrăge 

211 Provisionseinnahmen aus Ver
sicherungen 

412 Eingănge aus abgeschriebenen 
Forderungen 

219 Sonstige auBerordentliche und 
betriebsfremde Ertrăge 

22 H'Ius- und Grundstiicksaufwendun
gen und -ertrăge 

23 Zinsaufwendungen 
230 Einkaufs-Finanzierung-sg-ehuhren 

(einschlieBlich Inkassogebuhren) 
231 Diskont-Aufwand 
239 Sonstige Zinsaufwendungen 

24 Zinsertrăge 
240 Verdiente Finanzierungsgebiih

ren 
241 Diskont-Ertrag 
249 Sonstige Zinsertrăge 

25 Aus dem Erfolg zu deckende Auf
wendungen 
2S0 Ausfuhrfarderungszahlungen 
251 Spenden 
252 Karperschaftsteuer 

26 Preisdilferenzen 
27 ZeitJiche Abgrenzungen (fUr kurz

fristige Erfolgsrechnung) 
270 Vorleistungen 
271 Nachleistungen 

28 Neuanschaffungen 
29 Sonstige Abgrenzungen 

292 Ruckstellungen 
293 Verrechneter Unternehmerlohn 
294 Verrechnete Zinsen 

Klasse 3: Warenelnkaufskonten 
al Neue Kraftfahrzeuge, Aufbauten u. 

Anhănger 
310 Neue Personenkraftwagen 
311 Neue Lastkraftwagen 
312 Aufbauten 
313 Neue Anhănger 
314 Neue Zugmaschinen 
315 Neue Dreiradkraftwagen 
316 Neue Kraftrăder 

32 AIt-Kraftfahrzeuge 
320 Alt-Kraftfahrzeuge aus erster 

Hand 
321 Alt-Kraftfahrzeuge aus zweiter 

Hand 
33 Ersatzteile, Zubehor und Fremd

leistungen 
330 Ersa tzteile 
331 Zubehar 
332 Fremdleistungen 

34 Reifen und ReifenzubehOr 
35 Eigene Kraft- und Schmierstoffe 

350 Eigene KraftstolTe 
351 Eigene Schmierstoffe 

36 Kraftfahrzeugfremde H '1ndelswaren 
37 Warenbezugs- und -nebenkosten 

370 Transport neuer Kraftfahrzeuge 
38 Nachliisse 

380 Einkaufskassa-Skonti 
381 Umsatz-Boni 

39 Konsignations- und Kommissions
waren 
390 Konsignationswaren 
391 Kommissionswaren 

Klasse 4: Konten der Kostenarten *) 

40 fertigungslahne (Reparaturlahne) 
400 Lahne fur Kraftfahrzeuginstand-

setzungen fiir Kunden 
401 
402 Lahne fur Wagenpf1ege 
4U9 Lahne fUr sonstige Werkstatt· 

leistungen 
41 HilfslOhne 
42 Gehiilter 

420 Gehălter fiir Geschăftsfuhrer 
421 Gehălter fur Abteilungsleiter 
422 Gehălter fur Buroangestellte 
423 Gehălter fiir Verkăufer 
424 Unternehmerlohn 
429 Sonstige Gehălter 

43 Soziale Aufwendungen 
430 Gesetzliche soziale Aufwendun. 

gen 
436 Freiwillige soziale Aufwendun

gen 
44 Miete oder Mietwert 
45 Abschreibungen und Instandsetzung 

(auBer Grundstiicke und Gebăude) 
450 Abschreibungen 
451 Instandsetzung 

46 Hilfs- und Betriebsstoffe 
460 Kraft- und Schmierstoffe 
461 Heizmaterial 
462 Bezogener Strom 
463 Bezogenes Gas 
464 Bezogenes Wasser 
465 Keinmaterial 
466 Buromateria1 
469 Verschiedene Materialien 

47 Steuern, Gebiihren, Beitrăge, Ver· 
sicherungen und Verzinsung 
470 Steuern 
471 Gebuhren 
472 Beitrăge 

*) Die Kontengruppengliederung dieser Klasse weicht wegen der besonderen 
Verhăltnisse des Kraftfahrzeugeinzelhandels von der Gruppenfolge des allge
meinen Kontenrahmens fiir den Einzelhandel in einigen Punkten etwas ab. 
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473 Versicherungen 
474 Verzinsung (fUr Fremd· und 

Eigenkapitall 
48 yerschiedene Kosten 

480 Fracht, Paketporto und Pack· 
material 

481 Briefporto 
482 Telephon. u. Telegrammkosten 
483 Reisen und Spesen 
484 Rechts· und Beratungskosten 
485 Werbekosten 
489 Sonstige "Verschiedene Kosten" 

49 Sonderverkaufskosten (einschlieBlich 
Umsatzsteuer) 

490 Schătzungsgeblihren 
491 Fertigmachen und Ablieferung 
492 Verkăuferprovision 
493 Vermittlerprovision 
494 Umsatzsteuer 
495 Vertraglicher Kundendienst 
496 Gewăhrleistung 
499 Sonstige Verkaufskosten 

Klasse 5: Verrechnete Kosten 
frei fUr Betriebe, die eine Kostenstel
lenrechnung einzufiihren in der Lage 
sind. 

Kla"Re 6: Nebenbetrlebe 
freil 

Klasse 7: Konten der verrechneten 
Anschalfungskosten 

71 Verrechnete Anschaffun!{skosten fiir 
neue Kraftfahrzeuge, Aufbauten u. 
Anhănger 

710 Verr. Anschaffungskosten fUr 
neue Kraftfahrzeuge, Aufbauten 
und Anhănger an Verbraucher 
7100 Verr. Anschaffungskosten 

7. 

fUr neue Personenkraft
wagen-Verbraucher 

7101 Verr. Alischaffungskosten 
fUr neue Lastkraftwagen
Verbraucher 

7102 Verr. Anschaffungskosten 
fUr Aufbauten-Verbraucher 

7103 Verr. Anschaffungskosten 
rur neue Anhănger-Ver
braucher 

7104 Verr. Anschaffungskosten 
fUr neue Zugmaschinen
Verbraucher 

7105 Verr. Ar:schaffungskosten 
fUr neue Dreiradkraftwa
gen-Verbraucher 

7106 Verr. AnschatTungskosten 
fUr neue Kraftrllder-Ver-
braucher . 

711 Verrechnete Anschaffungskosten 
fUr neue Kraftfahrzeuge, Aur
bauten u. Anhănger an Hăndler 
7110 Verr. Anschaffungskosten 

fUr neue Personenkraft
wagen-Hăndler 

7111 Verr. Anschaffungskosten 
fUr neue Lastkraftwagen
Hăndler 

7112 Verr. Anschaffungskosten 
fUr Aufbauten-Hăndler 

7113 Verr. Anschaffungskosten 
f. neue Anhănger-Hăndler 

7114 
711.5 Verr. Anschaffungskosten 

fUr neue Dreiradkraft-
wagen-Hăndler 

7116 Verr. Anschaffungskosten 
f. neue Kraftrăder-Hăndler 

72 Verrechnete Anschalfungskosten fiir 
Altkraftfahrzeuge 
720 Verr. Anschaffungskosten fUr 

AIt-Kraftfahrzeuge erster Hand 
721 Verr. Anschaffungskosten fUr 

AH-Kraftfahrzeuge zweit. Hand 
73 Verrechnete Anschaffungskosten fiir 

Ersatzteile, Zubehor und Fremd
leistungen 
730 Verr. Anschaffungskosten fUr 

Ersatzteile . 
7300 Verr. Anschaffungskosten 

f. Ersatzteile an Werkstatt 
7301 Verr. Anschaffungskosten 

fUr Ersatzteile an Hăndler 
7302 Verr. Anschaffungskosten 

fUr Ersatzteile an Ver
braucher 

731 Verr. Anschaffungskosten fUr 
ZubebOr 
7310 Verr. Anschaffungskosten 

fUr ZubehOr an Werkstatt 
7311 Verr. Anschaffungskosten 

fUr Zubehor an Hăndler 
7312 Verr. AnschatTungskosten 

f. Zubehăr an Verbraucher 
732 Verr. Anschaffungskosten fUr 

Fremdlefstungen 
74 Verrechnete Anschalfungskosten fiir 

Reffen und Reifenzubehor 
75 Verrechnete AnschatTungskosten fur 

eigene Kraft- und SchmierstotTe 
750 Verr. Anschaffungskosten filr 

eigene Kraftstolfe 
751 Verr. Anschaffungskosten fiir 

eigene Schmierstolfe 
i6 Verrechnete AnschatTungskosten ffir 

kraftfahrzeugfremde Handelswaren 
77 Verrechnete Kosten ffir Transport 

neuer Kraftfabrzeuge 



f(I:1 ooe R: Erll)~konten 

80 ErlO,t' aus Werkstattleistungen 
(auBer Material) 
800 Erlose aus Krartfahrzeug-

instandsetzungen fUr Kunden 
801 
802 Erlose aus Wagenpnege 
S03 Erlose aus Abschleppdienst 
809 ErlOse aus sonstigen Werkstatt

leistungen 
81 VerkaurserlO~e fijr neue J(raftfahr

zeuge, Aufbauten und Anhiinger 
810 Verkaufst'rlOse fiir neue Kraft

fahrzeuge, Aufbauten und An
hăn/{er an Verbraucher 
8100 Verkauf~erlose fur neue 

Personenkraftwagen - Ver
braucher 

8101 Verkallf~erlose fiir neue 
Lastkraftwa/{.-Verbraucher 

8102 Verkaufser16se fUr Auf
bauten-Verbraucher 

8103 Verkaufserl6se fur neUi! 
Anhiin/{er-Verbraucher 

8104 Verkaufserlose fur neue 
Zugmaschinen-Verbraucher 

8105 Verkaufserl6se fUr neue 
Dreiradkraftwagen - Ver
braucher 

8106 Verkaufserlose fur neue 
Kraftriider-Verbraucher 

811 VerkaufserlOse fur neue Kraft
fahrzC!uge, Aufbauten und An
hiin/{er an Hăndler 
8110 Verkaufserlose fUr neue 

Personenkraftwg.-Hăndler 
81 Il Verkaufscrlose fiir neue 

Lastleraftwagen-Hiindler 
8112 Verkaufserlose fur Aur

bauten-Hăndler 
8113 Verkaufserlose fur neue 

Anhănger-Hiindler 
8114 
8115 Verkaufserl6se fur neue 

Dreiradkraftwag.-Hăndler 
8116 Verkaufserl6se fUr neue 

Kraftriider-Hăndler 

82 VerkaufserlOse f. AIt-Kraftfahrzeuge 
820 VerkaufserlOse fur AIt-Kraft

fahrzeuge aus erster Hand 
821 VerkaufserlOse fur AIt-Kraft· 

fahrzeuge aus zweiter Hand 
83 VerkaufserlOse fUr Ersatzteile, Zu

behor und Fremdleistungen 
830 Verkaufserlose fur Ersatzteile 

8300 VerkaufserlOse fUr Ersatz
teile durch Werkstatt 

8301 Verkaufserlose fUr Ersatz
teile an Hiindler 

MlI!.destbuht1lllr1mJ. I 

8:302 Verkaufserlose filr Ersaft
teile an Verbraucher 

831 Verkaufserlose fur ZubehOr 
8310 Verkallfserlose fur Zube

hOr durch Werkstatt 
8311 VerkallfserlOse f. Zubehor 

an Hiindler 
8312 Verkallfserl6se fUr Zu

behor an Verbraucher 
832 Vt'rkaufserlOse fUr Fremdlei

stungen 
84 Verkaufserlose rur Reifen und Rei

fenzubehăr 

85 Verkaufserlose rur eigene Krart- u. 
Schmierstoft'e 
850 Verkaufserlose f. eigene Kraft

IltolTe 
851 Verkaufserlose fUr eigene 

SchmierstolTe 
86 Verkaufserlose fUr kraftrahrzeug

fremde Handelswaren 
87 ErlOse fUr Transport neuer Kraft

fahrzeure 
88 Erlose des Garagenbetriebes und 

andere ErlOse 
B80 Erlose des Garagenbetriebes 

8800 Garagenmiete 
8801 Heizungszuschlag 
8802 Tageseinstellungv. Kraft

fahrzeugen 
8809 Sonstige Erlose des Ca· 

ragenbetriebes 
881 Provisionseinnahmen fur Ver

kăufe von Kraft- und Schmier
stoffen 

882 Provisionseinnahmen fUr Ver
mittIlIng von Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeugbedarf 

883 Erlose aus Fahrschule . 
884 ErlOse aus Selbstfahrervermlet

wagen 
885 Erlose aus Lohnfuhren 
888 ErlOse aus Schrott- und AltOI· 

verkăufen 
889 Sonstige ErlOse 

89 ErlOsschmiilerungen 
890 Sonderrabatte 
891 Verkaufskassaskonti 
899 Sonstige ErlOsschmălerungen 

KlasQe 9: AbqchluBkonten 
90 Abgrenzungssammelkonto 
91 Monats-Gewinn- u. -Verlustkonto 1) 
92 Monats-Bilanzkonto 1) 
93 Jahres-Gewinn- und Verlustkonlo 
94 Jahres-Bilanzkonto 

1) Die Konten 91 und 92 konnen auch 
statistisch auBerhalb der Buchfuh
rung gefiihrt werden. 
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Fachgruppe 11: Rundfunk 

Der Leiter der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandcl hat in seiner Anordnung vom 
15. Oktober 1938 iiber die t.infiihrung des Kontenrahmens fUr den Einzelhandel 
bestimmt, daB nur MiUel- und GroBbetriebe des Einzelhandels den Konten
rahmen ihrer Buehfiihrung zugrunde zu legen ha ben. Naeh Ziffer 2 der ge
nannten Anordnung sind die Fachgruppen bereehtigt, fiir ihren Bereich mit 
Zustimmung des Leiters der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel Richtiinien dariiber 
zu erlassen, wann ein Betrieb als mittlerer oder GroBbetrieb gilt. 

Auf Grund dieser Befugnis gebe ich fUr die Mitglieder der Faehgruppe Rund
funk der Wirtsehaftsgruppe Einzelhandel folgende Anweisung: 

Ais Mittelbetrieb im Sinne der Anordnung iiber den Kontenrahmen fUr den 
Einzelhandel gilt jeder Betrieb, dessen Gesamtjahresumsatz einseWieBlieb des 
Umsatzes etwaiger Hilfsbetriebe und anderer Warengruppen zwiseben 
RM 75001.- und RM 500000.- Iiegt. 

Betriebe, deren Gesamtjahresumsatz RM 500000.- und mebr betrăgt, gel ten 
als GroBbetriebe im Sinne der erwlihnten Anordnung. 

Unternehmen, die naeh dem im Jahre 1937 oder spăter erzielten Umsatz zur 
Fiihrung des Kontenrahmens verpfliehtet sind, haben den Kontenrahmen aueh 
grundsătzIich dann weiterzufiihren, wenn ihr Umsatz in den darauffolgenden 
Jahren unter die Grenze der friiheren Bemessungsgrundlage sinkt. 
MaBgebend fiir die Feststellung der Umsatzhohe und damit fUr die Verpflieh
tung zur Einfiihrung des Kontenrahmens ist stets das vorletzte Gesehăftsjabr. 
Fiir die Priifung der Frage, ob eine Mitgliedsfirma der Fachgruppe Rundfunk 
ab 1. Januar 1939 den Kontenrahmen einfiihren muB, ist daher der Gesamt
umsatz des Kalenderjabres 1937 zugrundezulegen. 
MitgIieder der Fachgruppe Rundfunk, deren Gesamtjahresumsatz RM 75000.
nlebt errelebt, und deren Buehfiihrung im Rahmen der von dem Leiter der 
Wirtschaftsgruppe Einzelhandel erlassenen Mindestanforderungen liegt, 
brauehen den Kontenrahmen fUr den Einzelhandel nieht einzufiihren. Die Rieht
Iinien fiir die Kontenghederung ihrer Buchhaltung ergeben sich aus dem "G e -
s c h ă f t sta g e b u e h f ii r d e n E i n zel han de)". 

Den fUr die Einfiihrung des Kontenrahmens in Frage kommenden MitgIiedern 
der Faehgruppe Rundfunk w i r d e m p f o h 1 e n, die Untergliederung der Kon
tengruppen, a I s ode r K o n ten a r t en (dreistellige BezitJerung), nach dem 
anliegenden Muster vorzunehmen. Eine weitere Unterteilung dieser Konten
a r ten ist den Betrieben freigestellt, sofern ein Bediirfnis dazu vorIiegt. 
In den Kontenklassen 3 und 8 sollen zunăehst Erfahrungen iiber die Zweck
măBigkeit der empfohlenen Aufteilung gesammeIt werden. Das gleiche gilt fiir 
die Kontenarten 140 ff. in der Kontenklasse 1 (Finanzkonten). 
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Empfehlung zur Unterteilung der Kontengruppen fUr kontenplan
pflichtige Rundfunk-Einzelhandelsbetriebe. 

Klasse o: Anlage- und Kapital-Konten 
(Ruhende Konten) 

00 Bebaute Grundstilcke (Gebăude) 
01 Unbebaute Grundstiicke 
02 Maschinen, maschinelle Anlagen, 

Werkzeuge und Transporteinrich
tungen 
020 Maschinen und Werkzeuge 
021 Priif- und MeBeinrichtungen 
022 Kraftfahrzeuge 

03 Betriebs- und Geschăftsausstattun, 
(z. B. Laden- und Lagereinrichtung, 
Biiromaschinen) 
030 Laden- und Lagereinrichtungen 
031 Biiromobel und -gerăte 
032 Biiromaschinen 

04 Rechtswerte und Sicherheiten (z. B. 
Konzessionen, Patente, Lizenzen) 

05 Beteiligungen 
050 Anlagewertpapiere 
051 Sonstige Beteiligungen 

06 Langfristige Forderungen 
060 Darlehnsforderungen 
061 Aktivhypothekcn 

07 Langfristige Verbindlichkelten 
070 genommene Uarlehn 
071 genommene Hypotheken 

08 Kapital und Riicklagen 
080 Kapital 

Ot:lOO Kapitalkonto A 
Ot:lOI Kapltalkonto B 

081 Gesetzliche Riicklagen 
Ot:l2 Freiwillige Riicklagen 

09 Wertberichtigung, Riickstellungen, 
Posten der Jahresabgrenzung 
090 Wertbericntigullgen 
091 Ruckstellungen 
092 Transitorische Aktiva 
093 Trallsitorische Passiva 

Klasse 1: Finanzkonten (Umlaufskonten) 
10 Kasse lz. B. Hauptkasse, PortokaiSe) 

lUO Hauptkasse 
101 Kleine Kasse 

11 Postscheck und Reichsbank 
110 Postscheck 
111 Reichsbank 

12 Banken und Sparkassa 
120 Bank 
121 ~parkasse 

13 Besitzwechsel, Schecks und sonsti,e 
Wertpapiere 
130 Wechsel 
131 Schecks 
132 Wertpapiere 

14 Forderungen aus Warenlieferungen 
und Leistungen 
140 Forderungen an Private (Selbst

finanzierung) 
141 Forderungen an Finanzierungs

institute u. Lieferanten (Fremd
finanzierung) 

142 Forderungen an Elektrizităti
werke (z. B. VE-Fremdfinan
zierung) 

143 Zweifelhafte Forderungen 
15 Sonstige kurzfristige Forderungen 
16 Verbindlichkeiten aus Warenliefe

rungen und Leistungen 
17 Schuldwechsel 
18 Sonstige kurzfristige Verbindlich

keiten 
19 Privatkonten 

190 Privatkonto A 
191 Privatkonto B 

Klasse 2: Abgrenzungskonten 
20 AuBerordent\iche u. betriebstremde 

Aufwendungen (z. B. Verluste aus 
Schadensfăllen) 

21 AuBerordentliche u. betriebsfremde 
Ertrăge (z. B. Ertrăge aus Einrich
tungsverkăufen) 

22 Haus- u. Grundstiicksaufwendungen 
und -ertrăge (z. B. Reparaturen, 
Abschreibungen und Gebăude oder 
Mieteinnahmen usw. 

23 Aus dem Erfolg zu deckende Aur
wendungen (z. B. Spenden) 

Klasse 3: Wareneinkaufskonten 
30 Rundfunkempfangsgerăte 

300 Markengerate 
301 Politische Gemeinschaftsgerăte 
302 In Zahlung genommen~ Gerate 
303 Sonstige Empfangsgerăte 

31 Verstărker 
32 Lautsprecber 
33 Lose Rohren 
34 Sonstige Rundrunkartikel 
35/36 frei *) 

*) Flir eine etwaige weitere Unterteilung des Wareneinkaufes nach Warengrup
pen itehen auBerdem noch die Kontengruppen 35 und 36 zur Verfligung. 
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37 Warenbezu&,s- u. -nebenkosten (z.a. 
Fracht, Verpackun&" Zolle usw.) 

38 Nachllisse (z. B. Skonto, Boni usw.) 
39 Konsi&,nations- u. Kommissionswarf 

Klasse 4: Konten der Kostenarten 
(reine Kosten des Betriebs) 

40 Personalkosten (z. B. Lohne, GehăI
ter, Unternehmerlohn, gesetzliche u. 
freiwiIlige soziale Aufwendungen) 

41 Miete oder Mietwert 
42 Sachkosten f. Geschăftsrăume (z. B. 

Heizung, Beleuchtung, Reinigung, 
Schonheitsreparaturen usw.) 

43 Steuern, Abgaben u. Pflichtbeitrăge 
des Betriebes 
430 Umsatzsteuer 
431 Gewerbesteuel' 
432 Pflichtbeitrăge 

44 Sachkosten fUr Werbung 
45 Sachkosten fUr Warenabgabe und 

-zustellung 
450 Paketgebuhren u. Frachten fUr 

Warenausgănge 
451 Sachkosten fur Fahrzeu2'e (Be

triebsstoff und Garagenmiete) 
452 Verpackun2'smaterial 

46 Zinsen 
460 Bankzinsen 
461 Kosten der Kreditfinanzierung 

(Inkassospesen) 
47 Abschreibungen (auBer auf Gebăude, 

die zu Gruppe 22 gehoren) 
470 auf Geschllftseinrichtung 
471 auf AuBenstănde 

48 Sonstige Geschăftsausgaben (z. a. 
Port o, Telefonspesen, Biiromaterial) 

49 Frei filr sonstige Einzelkosten 

Klasse 5, 6 und 7: wie aU,emeiner 
Kontenrahmen 

Klasse 8: Erloskonten 
80 Rundfunkempfangsgerăte 

800 Markengerăte 
801 Politische Gemeinschafts2'erăte 
802 In Zahlun2' 2'enommene Gerate 
803 Sonstige Empfangsgeri!te 

81 Verstărker 
82 Lautsprecher 
83 Lose Rohren 
84 Sonstige Rundfunkartlkel (z. B. Ton

mobel, Einzelteile, Antennenzubehiir 
usw.) 

85/88 FreJ1) 
89 Erliisschmălerun,en (z. B. Gutschrif

ten usw.) 
890 Skonti 
891 Rabatte 
892 Nachlăsse 

Klasse 9: Abschlu8konten 
90 Abgrenzungs-Sammelkonto 
91 2) 
92 2) 

93 Jahres-Gewinn- und Verlust-Konto 
94 Jahresbilanz 

') Fiir eine etwaige weitere Unterteilung der Erlose nach Waren- oder ErlOs
gruppen stehen die Kontenrruppen 85-88 zur Verfii&,ung. 

') Die Gruppen 91 und 92 stehen fiir etwaige Monats-Gewlnn- und Verlust
und MonatsbilaDzkonten zur Verfu2'ung. 
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Fachgruppe 12. Juwelen. Gold· und SUberwaren. Uhren 
(Einzelhandel mit Juwelen, Gold- und Silberwaren, Uhren.)· 

Der "Kontenrahmen filr die Mitglieder der Fachgruppe Juwelen, Gold- und 
Silberwaren, Uhren" stellt einen den besonderen fachlichen Erfordernissen an
gepaBten einheitlichen Organisationsplan der BuchfUhrung fUr alle in Betracht 
kommenden Betriebe unseres Geschăftszweiges dar. 
Der unseren Mitgliedern bereits vor mehreren Jahren empfohlene Kontenplan 
drr Wirtschaftsgruppe Einzelhandel wird hiermit durch einen neuen ersetzt und 
ist diesem hinsichtlich der neuerlassenen Grundsătze fUr das Rechnungswesen an
zupassen. 

Der Lelter der Fachl!'ruppe bestimmt nun gemăB Abschnitt 1 Abs. 2 der Aaord
nung vom 15. 10. 1938 foIgende, die unterschiedliche Struktur und GrOBe der 
Einzelhandelsbetriebe berficksichtigenden Richtlinien: 

l. Kleinbetrlebe mit einem unter RM 75000.- 1iegenden Gesamtumsatz fUr das 
Geschăfts.iahr ]937, deren Buchfiihrung im Rahmen der vom Leiter der WGE 
erlassenen Mindestanforderungen Iiegt, brauchen keinen "besonderen Konten
plan. Die Richtlinien fUr die Kontengliederung ihrer Buchhaltung ergeben sich 
aus dem "Geschăftstagebuch fur den Einzelhandel". 

2. Mittlere Betrlebe des Einzelhandels unseres Gewerbes, deren Jahresgesamt
umsatz fUr ]937 zwischen RM 75000.- und RM 500000.- Iiegt, sind zur Ein
filhrung des Kontenrahmens verpflichtet, es ist ihnen jedoch anheimgestellt, 
nicht ben6tigte Kontengruppen und Kontenarten freizulassen bzw. zusammen
zufassen. 

~. GroBbefrlebe des Einzelhandels unseres Gewerbes, mit einem Gesamtumsatz 
ffir 1937 von RM 500000.- und dariiber, haben den veroffentlichten Konten
rahmen im Sinne von Mindestanforderungen als verbindlich anzusehen. 

Alte unfer dle Gr5Benordnung der Ziffern 2 und 3 fallenden Betrlebe slnd ver
pfllrhtet, ab 1. Januar 1939 bzw. zu Beglnn des GeschăftsJahres 1939 den ihrer 
GrlSBe und Struktur angemessenen K-ontenrahmen aJs Grundlage Ihres Rech
nungswesens anzuwenden. 
Ausnahmen von der Verpflichtung zur EinfUhrung des Kontenrahmens konnen 
nur auf Antrag in besonders begriindeten Făllen von der Fachgruppe zugelassen 
werden. 
Der Kontenrahmen ist nach dem Zehnersystem aufgebaut und in 10 Konten
klassen aufgeteilt, die wiederum nach Kontengruppen bis zu ]0 zergliedert sind. 
Die weitere Unterteilung naeh Kontenarten erfolgt gleichfalls naeh dem Zehner
system und IăBt sich beliebig fortsetzen. So z. 8.: 

Rontenklasse 1 Finanzkonten 
K o n ten g rup p e]O K a s s e 
Kontenart 100 Ladenkasse 

10] Por t o k a s s e usw. 

Die Im nachstehenden Kontenrahmen aufgefiihrte Gliederung in Kontenklassen 
und -gruppen - bei GroBbetrieben gemăB Ziffer 3 aueh in Kontenarten - ist 
als verblndllch zu betrachten. Es steht im Belieben der einzelnen Betriebs
ffihrung, nicht aufgeffihrte Kontenarten hinzuzufUgen. Bei mittleren Betrieben 
ist notigenfalls eine entsprechende Zusammenfassung der Arten und Gruppen 
gestattet. Als unzulăssig gitt jedoch, Kontenarten einer bestimmten Gruppe oder 
Klasse in eine andere Gruppe oder Klasse zu iibernehmen. 

Wirtschaftsgruppe Elnzelhandel 
Facl1gruppe Juwelen, Gold- und Silberwaren, Uhren 

Der Leiter 
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Kontenrahmen 
der Fachgruppe Juwelen, Gold- und Silberwaren, Uhren 

Klasse o: Anlage- und Kapitalkonten 
(Ruht'nrle Konten) 

00 Bebaute Grundstilcke (Gebăude) 
01 Unbebaute Grundstiicke 
02 Masrhinen, maschinelle Anlagen, 

Werk7euge 
020 Motoren usw. 
021 Werk7eugmaschinen 
022 Werkzeug-e der Gold- u. Silber

~c"miedewerkstatt 
023 Werkzeuge der Uhrmacher-

werkstatt 
03 Betrlebs- und Geschăftsausstattung 

030 Geschăftsausstattung (Laden-
einrichtung-) 

031 BUroausstattung (BUroeinrich
tung) 

032 Betriehsausstattung der Gold
und Silberschmiedewerkstatt 

033 Betriebsausstattung der Uhr
macherwerkstatt 

04 Rechtswerte tind Sicherheiten (z. B. 
Konzession, Patente, Lizenzen) 

05 Beteiligungen 
06 Langfristige Forderungen 
07 Vln/!"fristhre Verbindlichkelten 

070 Hypotheken, Grundschulden 
071 Dauerdarlehen 

08 Kapital und Riickhgen 
(hei juristischen Personen weitere 
Unterteilung-: Stammkapital, gesetz
!iche, freiwillige RUcklag-en) 

09 Wertberichtigungen, Riickstellungen 
und Abgrenzungsposten 
090 Wertherichtigungen und RUck· 

steIIung-en 
091 Transitorische Aktiva 
092 Transitorische Passiva 

Klasse 1: Finanzkonten (Umlaufkonten) 
10 Kasse 

100 Ladenkasse 
101 Portokasse 

11 Postscheck und Reichsbank 
12 Banken und Sparkasse 
13 Besitzwechsel, Schecks und sonstlge 

Wertpapiere 
14 Forderungen aus Warenlieferungen 

und Leistungen 
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140 Kundenforderungen 
141 Kundenforderungen, 

zweifelhafte 

15 S(ln~tige kllrzfristi~e Foderungen 
150 Kurzfristig-e Forderung-en 
151 Kurzfristig-e Forderungen, 

zweifelhafte 
16 Verbindllchkeiten aus Warenliefe

rungen und sonstigen Leistunger 
17 Schuldenwechsel 
18 Son~tige kurzfrlstige Verbindllch 

keiten 
19 Privatkonten 

J(1"~~e 2: Ab!!"renzun!!"skonten 

20 Auflerordentliche und betrieblkhe 
Aufwendumren (z B. Verluste aus 
Schadensfăllen) 

21 AuRerordentliche u. betriebsfremde 
Ertrăge 

210 Zinsen fUr gewăhrte Kredite 
bzw. Darlehen 

211 Ertrăge aus Einrichtungsver. 
kăufen 

22 Haus- u. Grundstiicksaufwendungen 
und -ertriige 
220 Haus- und Grundstficksaufwen· 

dungen 
2111221 Haus- und Grundstiicksertrăg"~ 

24-
2:) Diese Grulloen stehen fiir efne 
2fl

J 
etwai/(e weitere Unterteilunl{ der 

27 Abgrenzungskonten zur Verfiigun~ 
2~1 
29 

K'a~~e 3: Wareneinkauf~konten 

30 Waren 
300 Goldwaren 
301 Silberwaren 
302 Platinschmuck 
303 Sonstiger Schmuck 
304 Uhren 

3040 Taschen- und Armband-
uhren 

3041 Standuhren 
3042 Kiichenuhren 
3043 Wecker 
3044 Sonstige Uhren 

304 Fournituren 
31 Steine und Perlen 

310 Ung-efaBte Edelsteine 
311 UngefaBte Schmucksteine 
312 Ung-efaBte synthetische Steine 
313 Ungefa6te Perlen 



32 Metalle von Schefdeanstatt.n 
320 Gold 
321 Silber 
322 Platin 
323 Sonstige Metalle 

;{3 ,A.1t-Edelmetalle 
3~0 Gold 
3::\1 ~i1ber 

8' }132 Platln 
8~ qtehen fiir weitere Warengruppen 
88 zur Verfiigung 

37 Warenbe711e:s- und Nebenko'lten 
(z. B. Fracht, Verpackungsz611e 
usw.l 

3R N'lchlli'lse (z. B. Skontl. Bonl usw.) 
39 Kon~ignations- und Kommlsslons

ware 

J(1,.""e 4: Konten der KO'ltenllrten 
40 Personalkosten 

400 Gehiiltrr fur Laden- u. Bfiro· 
an!!rstellte 

401 Grhă1trr hzw. lohne flir Gold
nnn ~i1herschmirnewerkstatt 

402 Gehlliter fiir Uhrmacherwerk
statt 

403 Sonsti!!e AllfwendunQ"en (Ver
slchrrl1nQ"sheitrii!!e) fiir Laden· 
nnd RuroanQ"estellte 

404 Soziale Allfwendt1OQ"en f. Gold
u. Silherschmiedewerkstatt-An
!!estr1lte 

405 Soziale AtlfwendtlnQ"en filr Uhr
macherwerkstatt-Angestellte 

41 Mlete oder Mietwert 
410 Mirte fiir r :Iden tind Bfiro 
411 Miete fiir Werkstatt 

42 S"l'hko'lten fUr Geschăftsrăume 
4?0 Heizung 
421 Strom, Gas und Wasser fiir 

Lanen 
422 Strom, Gas tind Wasser fur 

Werkstatt 
423 Reinigung der Betriebsrlltlme 

43 Steuern. Abe:aben und Pf1lchtbel
tr!it!e des Betriebes 
4::10 Umsatzstetler 
4::11 Gewerbesteuer 
432 Sonstlge Stellern mit Allsnahme 

der Personalsteuern 
43::1 BeitrăQ"e 
434 Versicherungen 

44 Sachkosten fUr Werbung 
45 S:tchkosten fUr Warenabgabe und 

-Zustellung 
46 Zinseo 
47 Abschrelbuo/ren (auBer auf Ge

bIlude, die zu Gruppe 22 gehOren) 

470 Abschreibungen auf Motore u. 
Werkzeugmaschinen 

471 Abschr. auf Ladeneinrlchtung 
472 Abschr. auf Bfiroeinrichtung 
473 Abschr. auf Einricht. der Gold· 

und Silberschmiedewerkstatt 
474 Abschr. auf Einrichtung der 

Uhrmacherwerkstatt 
475 Abschr. auf Werkzeuge 

48 Sonstige Geschăftsausgaben· 
480 Bfiromaterial 
481 Porti - Telefon 

49 Frel fiir sonstige Elnzelkosten 

Klas~e 5: Verrechnete Kosten 
Frei fiir Betriebe, die eine Kosten 
stellenrechnung einzufiihren in der 
Lage sind 

KllisiOle 6: KO!lten fDr Nebenbl'trlebe 
Frei fiir Kosten sonstiger dem Fach
geschăft angegliederter Nebenbetriebf: 

Kla!lse 7: 
Frei 

KlasiOle 8: ErllSskonten 
80 Warenverkliufe 

800 Verkăufe von Goldwaren 
801 Verkăufe von Silberwaren 
802 Verkilufe von Platinschmuck 
803 Verkăllfe von sonst. Schmuck 
804 Verkăufe von Uhren 

8040 Taschen- und Armband· 
uhren 

8041 Standuhren 
8042 Kuchenuhren 
8043 Wecker 
8044 Sonstige Uhren 

81 Verkliufe von selbsthergestellten 
Waren 

82 Einnahmen aus Reparaturen il Sonstige Waren 
87 
88 
89 ErlOsschmlilerungen 

Klas!le 9: AbschluBkonten 
90 Abgrenzungssammelkonto 
91 Frel fUr evtt. gefUhrtes Monats

Gewlnn- und Verlustkonto 
92 Frei ffir evtl. gefUhrtes Monats

Bilanzkonto 
93 Jahresgewinn- und Verlustkonto 
94 Jahres-Bilanzkonto 
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Zweckverelnlgung Warenhluser und Elnheltsprelsgeschlfte 
Auf Grund der Anordnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
vom 15. Oktober 1938 liber die EinfUhrung eines Kontenrahmens fUr den 
Einzelhandel wird fol2"endes bestimmt: 

1. Simtllche Mitglieder der Zweckvereinigung, sofern ihr Hauptbetrieb eln 
Einzelhandelsbetrieb ist, sind verpflichtet, ab 1. Januar 1939 bzw. zu Beglnn 
des Geschăftsjahres 1939 ihr Rechnungswesen naeh einem Kontenplan ein· 
zurlehten, dem der Kontenrahmen fUr den Einzelhandel zu Grunde Iieg:t. 
Ausnahmen konnen auf Antrag, der eingehend zu begrunden ist, zugelassen 
werden. 

2. Unternehmungen, die gemiiB Punkt 1 dieser Richtlinien verpflichtet sind, 
einen Kontenplan auf der Grundlage des Kontenrahmens fur den Einzel· 
handel einzufiihren, bestimmen den Aufbau ihres Rechnungswesens naeh 
dem Kontenrahmen ffir den Elnzelhandel, auch wenn sie Nebenbetriebe, 
z. B. Fertigungsbetriebe, sich angegliedert haben und Irlelehzeitilr Mitglieder 
anderer Wirtsehaftsgruppen sind. Oenn ihr wirtschaftliches Schwergewicht 
(der Hauptcharakter ihres Geschiiftes) Iiegt im Bereich des Einzelhandels. 
Von den Kontenplan-Vorschriften anderer Wirtschaftsgruppen sollen sie 
auf Antrag bei diesen befreit werden. Immer ist also nur ein Kontenrahmen 
anzuwenden, und zwar in diesem Falle der Kontenrahmen fUr den Einzel· 
handel. 

3. Elne weftere Unterteilung einzelner Kontengruppen wird vorerst ni c h t 
f li r ve r b ind I i c h erkliirt. Es werden jedoch spiiter hieruber noch 
Richtlinien ergehen. 

4. Unternehmen, die gemllB Ziffer 2 dieser DurchfUhrungsrichtlinien den 
Kontenrahmen fUr den Einzelhandel anwenden, und sich Nebenbetriebe an. 
gegliedert haben, sollen diese Nebenbetriebe getrennt von dem Einzel· 
handelsbetrieb abreehnen. Hierbei soli wie folgt verfahren werden: 

a) Nebenbetriebe mit geringem Umfang slnd liber die Kontenklas~e 2 als 
b e t r i e b s f r e m deA u f w e n d ung e nun d E r t r ii g e zu erfassen. 

b) Nebenbetrlebe, dle nleht einen so geringen Umfang haben, daB sie, ohne die 
Uebersichtlichkeit der Rechnungsfiihrunl! zu storen. iiheT die Kontenklasse 2 
abl!erf'chnet werden konnten, sind in der Kontenkh!'lc(, fi als J'IIE'henhetriE'he 
gesondert zu erfassen. Ole Kosten der so ahe-erechneten J'IIehenhetriebe 
sollen weder in den Konten der Klasse 4. noch in einer etwai!ren Kosten
stellenrechnung des Einzelhandelshetriebes (Klasse fi) allfe-efiihrt sein. 
Solche Kosten, die nur zum Teil a\1f die ·nebenhetriehliche Tiitie-keit ent· 
fallen, aber im einzelnen nicht aufgeteilt werden konnen, beispielsweise an· 
teilie-e Kosten der Hauptverwaltung, sind stets in der gleichen Art am 
SchluB einer jeden Rechnungsperiode - gegebenenfalls dllrch gewi~sen· 
hafte Schiitzungen - den bereits gesondert erfaBten nebenbetrieblichen 
Kosten hinzuzurechnen. 

Unter die so abzurechnenden Nebenbetriebe fallen z. B. Fertigunl!shetriebe, die 
verkaufsfertige Einzelhllndelswaren herstellen, beispielsweise Dam e n· u n d 
H e r ren k o n f e k t ion, Str ii m p f e und derg-Ieichen. Ferner fallen hier· 
unter Wohniiuser und nicht dem Einzelhandelsbetrieb dienende Geschiifts· 
hliuser, sofern der Umfang dieser Anlagen im Verhiiltnis zur GesamtgrOBe des 
Unternehmens betriichtlich ist, endlich auch land- und forstwirtschaftliche Be
triebe usw. 

Berlin, den 6. Oezember 1938. 
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Zweckverelnlgung Yersandgeschafte 
Die Zweckvereinigung Versandgeschăfte empfiehlt den Versandgeschăften eine 
Kontenunterteilung gemăB nachstehendem Ergănzungsplan: 

Vorbemerkung: 
(1) 2stellig-e Ziffern: Grundplan der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel 
(2) 3stellige Ziffern: Ergll.nzungsplan der Zweckvereinigung Versandgeschlifte 
(3) 4stellige Ziffern: Beispiele fiir ei ne weitere Unterteilung der Kontenarten 

Klasse O: Anlage- und Kapital-Konten 
(Puhl.'nde Konten) 

00 Gebaude (beballte Grundstiickel 
000 Fahrik!!ehaude 
001 La!!er!!ehăude 
002 Riiro!!ehăude 
003 Werkswohnungen 

OI Unbeballte Grllndstiicke 
02 M,,~rhinen, maschinelle Anlagen, 

Werkzeuge tind Tramporteinrich
tungen 
020 Ma~chinen und maschinelle An

II'I!!en 
0200 HersteIlung~maschinen 
0201 Antriebsmaschinen 
0202 Oampf- u. Krafterzeugung 
0203 Dampf- u. Kraftleitungen 

021 Werkzeu!!e und Ersatzteile 
022 Transporteinrichtungen, allg. 

0220 AnschluB!!!eis 
0221 Verladeeinrichtungen 
0222 Farderbll.nder 

023 Fuhrpark 
0230 Lastkraftwagen 
0231 Elektrokarren 
0232 Personenkraftwagen 
0233 Pferdefuhrwerk 

03 Betriebs- und Geschăftsau~stattung 
(z. B. Laden- u. Lagereinrichtung, 
Biiromaschinen) 
030 Laden- u. Lagereinrichtungen 

0300 Ladeneinrichtung 
0301 Lagereinrichtung 

031 Biiromabel und -ger atI.' 
032 Biiromoschinen 

04 Rechtswerte u. Sicherheiten (z. B. 
Konzessionen, Patente, Lizenzen) 
040 Patente 
041 Lizenzen 
042 Marken 
043 Gebrauchsmuster 

05 Beteiligungen 
050 Beteili!!ungen im Betrieb~

interesse 
051 Sonstige Beteiligungen 
052 Anlagewertpa piere 

06 Langfristige Forderungen 
060 Oarlehnsforderungen 
061 Aktivhypotheken 

07 Langfristige Verbindlichkeiten 
070 genommene Oarlehn 
071 genommene Hypotheken 

08 Kapital und Riicklagen 
080 Kapital 

OROO Kapitalkonto A 
0801 Kapitalkonto B 

081 Gesetzliche Riicklagen 
082 Freiwillige Riicklagen 

99 Wertberichtigung, Riickstellun"eft, 
090 Wertberichtigungen 
091 Riickstellungen 
092 Transitori!\che Aktiva 
093 Transitorische Passiva 

Klasse 1: Finanzkonten (Umlaufs
ko .. ten) 

10 Kasse 
z. B. Hauptkasse, Portol,asse) 
100 Hauptkasse 
101 Portokasse 
102 Lohnkasse 
103 Kleine Kasse 

11 Postscheck und Relchsbank 
110 Postscheck 

1100 Postscheckkonto A 
1101 P()stscheckkonto B 

III Reichsbank 
12 Banken und Sparkasse 

120 8ank A 
1200 Ifd. Konto 

121 Bank B 
122 Sparkasse 

13 Besitzwechsel, Schecks und sonsti~e 
Wertpapiere 
130 Wechsel 
131 Schecks 
132 Wertpapiere 

14 Forderungeft aus Warenlieferungen 
und Leistungen 
140 Private Abnehmer 

1400 Unterwegs befindl. Nach
nahmen 

1401 Kunclenforderungen auf 
festes ZieI 

1402 Abzahlungsforderungen 
141 Gewerbliche Abnehmer 
142 Zweifelhafte Forderungen 
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t5 Sonstige kurzfri~tl.lre Forderungen 
150 Anzahlun~en an Lieferanten 
151 Forderungen an Konzernunter

nehmen 
152 Sonstige 

16 Verblndlichkelten aus Waren1iefe
rungen und Lelstungen 

17 Schuldwechsel 
18 Snnstige Verblndllchkelten 

IRO Anzahlunsren von Kunden 
181 Verhindlichkeiten bei Konzern

unternehmen 
19 Privllfkonten 

190 Privatkonto A 
J91 Privatkonto B 

20 AIIRerordentJiche u. betrlebsfremde 
AufwendnnO'en (z. B. Verluste aus 
S"'-':l(ten~flil1 en) 
200 Verluste aus Schadensfallen 

21 AllRerordentlirhe u. betriebsfremde 
Ertră!!'e (z. B. Ertrăge aus Ein
rirhtun/Isverkăufen) 
210 Ertrap"e aus Beteilisrung-en 

22 Haus- und Grund~tiickslll1fwen-
dun/Ien und -ertrăge (z. B. Reoara
turen, Abschreibungen aur Gebăude 
uQw.) 
220 Al'fwendunven 

2200 Reparaturen 
2201 Steuern 

221 Ertrage 
23 Aus dem Erfolg zu deckende Auf

wendungen 
230 Snenden 
231 Korperschaftsteuer 
232 Ausfuhrforderungsumlage 

24-29 *) 

Klasse 3: Warenelnkaufskonten 
30 bis 36 Wareneinkăufe neHo **) 

(relne Einkaufspreise) 
Die Gruppierung soli nach Moglich
keit so vorgenommen werden, daB 
gleichartiO"e Waren zu je einer 
Gruppe zusammengefaBt werden. 
Eine weitergehende Unterteilung wird 
sich hauptsachlich nach der GroBe 
und der Bedeutung der betreffenden 
Warengruppen richten. 

37 Warenbezugs- und -nebenkosren 
(z. B. Fracht, Verpackung, Zolle 
usw.) 
370 Eingangsfrachten, RolIgelder 
371 Zolle 
372 Verpackung (auch Rllckver

giitung- hierfiir) der eingehen
den Waren 

38 Nachlăsse (z. B. Skonti, Bonl usw.) 
39 Konslgnations- u. Kommlsslonsware 

Klasse 4: Konten der Ko"tenllrten 
(relne Kosten des Betrlebes) 

40 Personalkosten (z. B. Lăhne, Ge
hălter, Unternehmerlohn, gesetz
Uche und frelwillige sozlale Auf
wendtlngen) 
400 Lohne 

4000 Lager tind Transport 
4001 Veroackung- und Versand 

401 A ushilfslohne (Unterteilun2" wie 
oben) 

402 Feiertagszahlung 
403 Orucksachenversand 

404 UrlaubslOhne 
405 Gehalter 

40fiO evtl. nach Abteilungen 
40fil Werbeabteilung 
4052 Reisende 
4053 Unternehmerlohn 

406 Gratifikationen 
407 Soziale Aufwendungen (gesetzl.) 

4070 K rankenversicherung 
4071 Invalidenversicherung 
4072 Arbeitslosenversicherung 
4073 Berufsgenossenschaft -
4074 Angestelltenversicherung 

408 Soziale Aufwendungen (freiw.) 
4080 Unterstiitzungen 
4081 Pensionen 
4082 Zuwendungen an die Ge-

folgschaft 
4083 Betriebsveranstaltungen 
4084 Schonheit der Arbeit 
4085 Zuschiisse fiir KdF. 
4086 Betriebssportgemelnschaft 

409 Lehrlingsschulung 
41 Miete oder Mietwert 

410 Miete 
42 Sachkosten fUr Geschăftsrliume 

(z. B. Helzung, Beleuchtung, Rei
nigung, Schonheltsreparaturen usw.) 

*) Oie Gruppen 24-29 stehen fiir eine etwaige weitere Untcrteilung der Ab
grenzungskonten zur Verfiigung, wie z. B. fiir den Ausweis von Zinsen, die 
keinen betrieblichen Aufwand darstellen usw. 

**) Fiir eme etwaige Unterteilung des Wareneinkaufes nach Warengruppen 
stehen die Konten2"ruppen 30 bis 36 zur Verfiigung. 
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420 Instandhaltun, und Reinigung 
4200 Lager 
4201 Btiro 

421 Sachversicherungen 
4210 Feuerversicherung 
4211 Haftpflichtversicherung 
4212 Diebstahlversicherung 

422 Heizung, Beleuchtung 
4220 Brennstoffe 
4221 K raftstrom 
4222 Lichtstrom 
4223 Gas 
4224 Wasser 

423 Luftschutz 

43 Steuern, Abgaben und prichtbei
trlige des Betriebes 
430 Steuern 

4300 Vermogensteuer 
4301 Grundsteuer 
4302 Hauszinssteuer 

431 Aufbringungsumlage 
432 Oeffentliche Gebtihren 
433 Pflichtbeitrlige 

4330 Handelskammer 
4331 Wirtschafts- und I'!lch. 

gruppen 
434 Umsatzsteuer 

44 Sachkosten fUr Werbung 
440 Drucksachenkosten 

4400 Drucksachenherstellung 
4401 Beschaffungskosten 
4402 Versandkosten fUr Werbe. 

material 
441 AnzeÎ!ren 

4410 Tageszeitungen 
4411 Wochenschrlften 
4412 Kalender 

442 Beilagen 
443 sonstige Werbekosten (kleine 

Werbegegenstlinde) 
444 ~usterverbrauch 
445 Klischees und Entwilrfe, evt\. 

unterteilt: 
4450 Drucksachen 
4451 Anzeigen 
4452 Beilagen 

446 Hausmitteilungen 

45 Sachkosten fUr Warenab&"abe und 
-zusteJlung 
450 Versandkosten 

4500 Verpackungsmaterial 
4501 Paketgebtihren 
4502 Frachten 
4503 Retourenkosten 

46 Zinsen 
460 Bankzinsen 
461 Kosten der Kreditfinanzierung 

47 Abschrelbungen (lIuBer auf Ge
bliude, die zu Gruppe 22 gehOren) 
470 Bilromaschinen und dg\. 
471 Kundenforderungen 

48 Sonstige Geschliftsausgaben (z. B. 
Porto, Teleronspesen, Bliro-
material) 
480 Nebenkosten des Geldverkehrl' 

4800 Postscheckspesen 
4801 Bankspesen 
4802 Frachtstundungsgebilhren 

481 Btirokosten 
4810 Vordrucke 
4811 Schreibmittel 
4812 Biirogerăte 
4813 Bilromaschinen (sowelt 

nicht aktiviert) 
482 Postkosten 

4820 Porti (nicht Versand) 
4821 Fernsprechkosten 
4822 Telegrammkosten 

483 Verschiedene Kosten 
4830 Zeitungen, Zeitschriften 
4831 ~ahn-, Klage- und Ge

richtskosten 
4832 Beratungskosten 
4833 Freiwillige Beitrăge 

49 frei fUr sonstige Einze1kosten 
490 AlIgemeine Vertriebskosten 
491 Verkaufsreisekosten 

4910 Reisespesen 
4911 feste Zuschilsse an Ver

treter 
4912 Zuschilsse zu Fahrzeug

haltungskosten 
4913 sonst. Zuschiisse an Ver

treter oder Reisende 
492 Spezielle Vertriebskosten 

4920 Provisionen 
493 Fuhrparkkosten 

4930 Instandhaltung 
4931 Betriebsstoffe 
4932 Steuern 
4933 Versicherungen 

494 Verschiedene Kosten 
4940 Verwaltungsreisen 

Klas~e 5: Verrechnete Kosten 
frei fUr Betriebe, die eine Kosten

steJlenrechnung einzufiihren in der 
Lage sind 

Kla!l~e 6: Kosten fUr Nebenbetrlebe 

frei rur Kosten der dem Einzelhandels-
betrieb angegliederten Neben-
betriebe 

Klas<:e 7: Frel 
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~o bis 88 Warenverkăufe*) 
800 Warenversandverkăufe an pri

vate Abnehmer gegen: 
8000 Nachnahme 
8001 Festes ZieI 
8002 Abzahlung 

801 OfTene Verkaufsstellen 
802 Warenverkauf an gewerbliche 

Abnehmer 
89 Ertosschrnălerungen (z. B. Gut

schriften usw.) 
890 Skonti 

891 Rabatte 
892 Nachlăsse 
893 Sonderleistun2'en 
894 Unberechtie-te Abziige 

'Oa~se 9: AbschluBkonten 

90 Abgrenzungssammelkonto 
91 **) 
92 **) 
93 Jahres-Gewlnn- und Verlu~tkonto 
94 Jahresbilanz 

*) Fiir eine etwaige Unterteilunt;r der Erlose nach Waren- und/oder Erlosgrup
pen stehen die Kontengruppen 80 bis 88 zur Verfiit;runt;r. 

**) Die Gruppen 91 und 92 stehen fiir etwaige Monnts-Gewinn- und Verlust
und Monatsbilanzkonten zur Verfiigung. 
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6. Warum Anordnuns liber die Einfiihruns ei nes Konten-
rahmens? 

Die Aufstel1ung des neuen Kontenplanes geht zuriick auf den bereits 
mehrfach erwahnten gemeinsamen BuchfiihrungserlaB des Reichs
wirtschaftsministers und Preiskommissars vom November 1937. 
Demzufolge ist der bereits seit mehreren Jahren bestehende alt e 
Kontenplan der Wirtschaftsgruppe umgestaltet worden. Der neue 
Kontenplan unterscheidet sich von dem alten, der zwar nicht als ver
bindliche Anordnung, aber doch als Empfehlung schon seit dem Jahre 
1935 bestand, darin, daB er den einheitlichen Grundsatzen entspricht, 
die der vorerwahnte EriaB fordert. 
Auch fUr die Einfiihrung des Kontenrahmens gitt, wie eingangs zur An
ordnung iiber die BuchfUhrungspflicht darzulegen war, daB er nicht als 
zusatzliche Belastung, sondern als eine Forderung der Betriebsarbeit 
anzusehen ist. Wenn ein Betrieb wirtschaftIich arbeiten will, muB er 
einen moglichst hohen volkswirtschaftIichen Wert mit moglichst ge
ringem Aufwand hervorbringen: "Die E r k e n n t n i s, o b de rAu f
wand wirtschaftIich oder unwirtschaftlich ge
sta I t e t i s t, han g t" - wie Ministerialdirektor Sarnow im 
Reichswirtschaftsministerium zur Einfiihrung des Erlasses vom 
Il. November 1937 sagt - "v o n de r K e n n t n i s de rei n zel -
n e n B e t r i e b s vor g a n g e a b. D e r Unt e r n e h m e r dar f 
vor sic h s e I b e r k e i neG e hei m n i s s e h a ben. A II e E n t
scheidungen iiber Beschaffung und Absatz ver
I a n gen gen a u e K e n n t n i s a II e r B ezi e h ung e n, dur c h 
die die Unternehmung mit der Wirtschaft ver
bunden ist." 
Diese Erkenntnisse, die der einzelne BetriebsfUhrer so aus seiner 
Buchfiihrung ziehen sol1, werden dann um so aufschluBreicher, wenn 
er feststellen kann, ob sein Betrieb im Vergleich zu anderen gut oder 
schlecht gearbeitet hat. Jeder Kaufmann hat doch wohl manchmal 
das Empfinden, daB er in seinem Betrieb etwas abgeschlossen ist, und 
daB er einmal wissen mochte, wie es in gleich gelagerten anderen 
Bett:ieben aussieht. Hierzu ist ein gegenseitiger, systematisch geleite
ter Erfahrungsaustausch, insbesondere in Form 

betrlebsverglelchender Untersuchungen 
eine wesentliche Voraussetzung. Sie kann aber nur dann geschaffen 
werden, wenn die einzelnen Betriebe auch tatsachlich vergleichbar 
sind, d. h. wenn z. B. als "K o s ten" einheitlich in al1en, ungefahr 
auf der gleichen Stufe liegenden Betrieben das ausgewiesen wird, 
was sie ta t sac h li c han K o s ten verbrauchen. Wenn der eine 
Betrieb beispielsweise - wie es nach dem Kontenplan n i c h t sein 
solI - Warenbeschaffungsbetrage unter "B e t r i e b s k o s te n" ver
rechnet und der andere Betrieb diese gleichen Betrage - wie es nach 
dem Kontenplan und den Mindestanforderungen richtig ist - unter 
"W are n", so ware diese Vergleichbarkeit nicht gegeben. Mit der 
Aufstellung des Kontenplanes besteht nunmehr die einheitliche Wei-
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sung, wie diese Betrăge zu behandein sind; ein gieiches gitt fUr alle 
iibrigen Bestands-, Aufwands- und Ertragsposten, die in der Bueh
fUhrung ihren Niedersehlag finden. Somit schafft also der Kontenplan 
die Voraussetzung fUr einen systematischen Betriebsvergleich, damit 
eine Forderung der betrieblichen Erkenntnis und dadureh erhohte 
Wirtsehaftlichkeit. 
Mancher BetriebsfUhrer oder Buchhalter, der die ausfUhrlichen 
Kontenzusammenstellungen der vorhergehenden Seiten verfolgt hat, 
wird hierzu allerdings wohl 

die Frage stelIen: 
Wie soli mit dieser Vielzahl der Konten eine erhohte Wirtsehaftlieh
keit erreieht werden, wie soll diese Kontenzahl teehniseh iiberhaupt 
bewaltigt und gar abgesehlossen werden? Ist das nieht iiberhaupt 
eine Unwirtsehaftliehkeit in der Reehnungsfiihrung als soleher? 
Aueh fUr diese Frage gilt, wie friiher fUr die Mindestanforderungen, 
der Grundsatz: die Dinge erseheinen sehwieriger, als sie tatsaehlieh 
sind; es umgibt sie im ersten Augenbliek vielleieht ein Geheimnis, was 
bei naherem Hinsehen in Wirkliehkeit aber gar nleht vorhanden ist. 
Die zum Teil sehr weitgehende Unterteilung der Kontengruppen in 
Kontenarten ist ja in keinem Falle als unantastbares, lebloses Schema 
gedaeht, das jeder Buchfiihrung zugrunde zu legen ist, gleich, ob 
diesbeziigliche Positionen im Betrieb iiberhaupt vorhanden sind oder 
nicht. Die weitergehenden Unterteilungen sind ja doeh im alIgemeinen 
nur E m p f ehi ung e n oder Bei s p iei e, die solchen Betrieben, 
die auf eine weitergehende Uhterteilung verzichten konnen, zeigen 
sollen, welche Wirtschaftsvorgange in die einzelnen Kontengruppen 
hineingehoren. 

II. Anwendung des Kontenrahmens 
Wie mu8 mao nun praktiseh verfahren, um den Vorsehriften der 
Kontenplan-Aoordouog gereeht zu werden? Diese Frage solI jetzf 
im einzelnen beantwortet werden, wobei sich zeigen muB, daB die 
sinn- und pfliehtgemaBe Anwendung des neuen Kontenrahmens tat
sachlieh 

nieht ersehiitternde Mehranforderungen 
stellt, wenn man bisher sehon eine ordentliehe Buchfiihrung unter· 
hielt. Zunaehst eine Erorterung des Verhăltnisses zwisehen: Konten
plan und Buehfiihrungssystem. 

7. Kontenplan und Buchfiihrunsssystem. 
Bereits an friiherer Stelle war gesagt, daB die Anordnung liber 
die EinfUhrung eines Kontenrahmens keinesfalls die Anwendung 
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trgendeiner bestimmten buchhalterischen Verfahrenstechnik vor· 
s e h rei b t oder a u s s ehI i e B t. 

I D. h. mit der EinfOhrung des neuen Kontenplanes ist ein Betrieb 
nieht etwa verpflichtet, seine bisher bereits bestehende Buch
fOhrung abzusehaffen und dureh eine vollig neuartige zu ersetzen. 

Es ist auch nieht notig, etwa unbedingt eine Durehsehreibebuchffih
rung einzurichten, wenn ein Betrieb bisher ei ne Buehfiihrung in Form 
des a m eri k ani s e hen J o u r n a 1 s gefiihrt hat und mit dieser 
Form auskommt. Nur muB die Buehfiihrung - was ja bereits die 
Mindestanforderungen sagen - e i ne d o p pe 1 t e sein. 
Insbesondere bei mittleren Betrieben wird es durehaus moglieh sein, 
den Vorsehriften des neuen Kontenplanes mit der 

WeiterfOhrung eines amerikanischen Journales 
zu entspreehen. 

Dabei braucht man dann aueh nleht etwa fUr jededer Im Kontenplan 
aufgefUhrten Gruppen ein besonderes Konto und somit eip "kilo
meterbreites" Journal einzuriehten; man kann durehaus versehiedene 
Kontengruppen in einer Journalspalte zusammenfassen. 
Diese SpaIte muB dann nur nach den im Kontenplan geforderten 
Gruppen - sofern entspreehende Positionen im Betrieb iiberhaupt 
vorhanden sind - fiir die Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung 
statistiseh oder tabeUarisch aufgegliedert werden konnen. 
Natiirlich ist 

die DurehsehreibebuehfUhrung 
ein iiuBerst z w ee k m ii B i g e s Ve r f a h ren. Ihre Vorteile sollen 
auch in keiner Weise herabgesetzt werden; aber sie hat eine "U n t e r· 
gre n z e", die sicherlich von einer ganzen Anzahl kontenplanpflieh
tiger Einzelhandelsbetriebe noeh nieht erreicht wird. Diese verwenden 
die amerikanische Form oder ei ne Kombination von Durchschreibe
buchfiihrung und amerikanischem Journal, bei der nur der Lieferan
ten- pnd Kundenve'rkehr durchgeschrieben wird. Fiir einen so}(;hen 
Betrieb sei die Ein- und Durehffihrung des Kontenplanes an einem 
praktisehen Beispiel jetzt dargestellt, da die sich ergebenden ver· 
fahrenstechnischen Fragen hierbei entsehieden hăufiger· sind· als bei 
Vorhandensein einer jederzeit beJiebig weiter· unterteilbaren Durch
schreibebuehfiihrung. 

8. Die praktische Buchunssarbeit unter Beriicksichtisuns des 
Kontenrahmens. 

a) Er6ffnung der BuchfUhrung. 
Es sei davon ausgegangen, daB ein Betrieb mit kontenplanpf1ichtigem 
Umsatz fiir den 31. Dezember 1938 aua seiner bisherigen Buchfiihrung 
foI i e n d e B i 1 an z erstellte: 
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Besitzteile Bllanl fUr den 51. Delamber 1958 Schuldteile 

Kassenbestand • . • • RM 3663.79 
Guthaben bei Postscheck, 

Kapital • . . .. • RM 30 964.69 
Schulden .... • RM 4 556.49 

Banken, Sparkasse . RM 4103.26 Reingewinn ..••. RM 6 990.45 

~----
Warenvorrăte • •• RM 54a9.49 
Forderungen •. • RM 3946.09 
AnJagevermagen . RM 25 360.-

RM 42 611.6~ RM 42511.63 
= 
Die Auswirkung der Anordnung liber die Einfiihrung des Konten
rahmens geht dahin, da6 nach vollzogenem Jahresabschlu6 der Neu
eroffnung der Bucher I die Konteneinteilung des Kontenplans zu Grunde zu legen ist. Das 

geschieht in der Weise, da6 zunachst einmal die Reihenfolge der 
bisherigen Konten den Gliederungsprinzipien des neuen Konten
planes angepa6t wird. Also (vgl. allgemeinen Kontenrahmen S. 59). 

Zu Klasse o gehărig: 
Konto AnlagevermefUI 
Kapitalkonto 

Zu Klaslle 1 geharig: 
Kauekonto 
Konto Postlcheck, Bankel'l, Sparka ••• 
Konto forderungen 
Konto Schulden 

Zu Klasse 3 gehlSrig: 
K o n t o MI are n e i n k ii u f e. 

Mit dieser MaBnahme ist d ere rs t e S c h rit t z u rEi n f ii h . 
r ung des n e u e n K O n ten r a h m e n s b ere i t s get a n. 
Weiter ist nun die Frage zu stellen: Entspricht der lnhalt der bis
herigen Konten der Unterteilung, die der Kontenplan verlangt? Diese 
Frage ist zunachst zu ve r n e i n e n. Unter der vorbezeichneten 
Position "A n 1 a g e v e r m o gen" konnen doch beispielsweise ver· 
schiedene Werte stecken, die nach dem allgemeinen Kontenrahmen 
nach verschiedenen Gesichtspunkten getrennt auszuweisen sind, z. B. 
als "T r a n s por t e i n r i c h tun gen" (K o n ten g rup p e 02) 
oder als "B e t r i e b s· u n d G e se h a f t sau sst a t tun g" (K o n· 
ten g rup p e 03). Ein gleiches mag fUr "F o r de r ung e n" gelten, 
die nach dem Kontenrahmen als "F o r d e r ung e n a u s W are n . 
li efe r ung e n" (Gruppe 14), "S o n sti g e k u r z f ris t i g e 
For d e r ung e n" (Gruppe 15) und gegebenenfalls als "Langfristige 
Forderungen" (Grup pe 06) zu trennen sind. 
Wieweit derartige Unterteilungen notig sind, ergibt sich im einzelnen 
aus einer naheren Betrachtung der im Betrieb vorhandenen, aus der 
bisherigen B u c h f il h r ung, der 1 n v e n tur oder s o n sti gen 
Unt eri a gen ersichtlichen Werte im Vergleich zu den im Konten· 
plan enthaltenen Kontengruppen. 
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Fur den vorbezeichneten Betrieb soU eine derartige năhere Be
trachtung folgendes ergeben: 
Das ausgewiesene Anlagevermogen setzt sich zusammen: 
aus G e bău de. . RM 2 700.-
aus T r an s por t e i n r i c h tun g (Lieferwagen) RM 650.-
aus La de n - un d La ger e i n r i c h tun g . RM 22010.-

bisherige Summe Anlagevermogen: RM 25 360.
Das ausgewiesene Kapital unterteilt sich nicht weiter; ebenso der 
ausgewiesene Kassenbestand. 

Die ausgewiesenen Postscheck-, Bank
in P o s t s c h e c k g u t h a ben 

usw. Guthaben zerfallen 

in Ban k g u t h a ben 
in S par k a s s e n g u t h a ben 

RM 726.80 
RM 2835.
RM 541.46 

bisherige Summe Postscheck-pp.-Guthaben: RM 4103.26 

Die ausgewiesenen Forderungen zerfalIen: 
in For d e r ung e n a u s W are n 1 i efe r ung e n 

und Lei s tun gen (AuBenstănde) . RM 545.09 
in gegebenes 1 a n g f ris ti g e s O arI e h n . RM 3 100.-
in sonstige k u r z f ris t i g eFo r d e r ung e n RM 300.-

bisherige Summe Forderungen: RM 3 945.09 
Die ausgewiesenen Schulden sind ausschlieBlich Lieferantenschulden. 

Der ausgewiesene Warenbestand setzt sich wohl aus verschie
denen Warengruppen zusammen. Es sei hier aber davon ausge
gangen, daB es sich um den Betrieb eines Fachzweiges handelt, der 
vorerst keine ergănzenden Richtlinien herausgegeben hat, so daB sich 
also auch hierbei e i new e i t ere Unt e r t e i 1 ung e r ti b r i g t. 
Daraus ergibt sich als zweite MaBnahme zur Einfiihrung des neuen 
Kontenplanes folgende Eroffnungsbilanz: 

Besitzteile Eroffnungsbllan% Schuldteile 

00 Gebiiude . . • . . RM 22010.-
02 Transporteinrichtung RM 650.-
03 Retriebs- und Ge-

schiiftsausstattung . RM 2700.-
06 Langfristige Forde-

rungen (Darlehn) . RM 
10 Kasse ...... RM 
11 Postscheck . • . . RM 

120 Bank . . . . • . RM 
121 Sparkasse . RM 

14 Forderungen aus 

3100.-
3663.79 

726.80 
2835.-

541.46 

Warenlieferungen . RM 545.09 
15 Sonstige kurzfristige 

Forderungen . RM 300.-
30 Warenvorriite . RM 5439.49 

RM 42511.63 

Mlnllcstbl'chfllhrlln~, 7 

08 Kapital 
Anfangskapital 30 964.69 + Reingewinn 6990.45 37955.14 

16 Verbindlichkeiten aus 
Warenlieferungen _. _._RM 4556.49 

RM 42511.63 
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Nunmehr kann die Eroffnung der Buchffihrung nach dem neuen 
Kontenplan vor sich gehen. (Wegen der Verfahrenstechnik vgl. Haupt
teiI A, Abschnitt III, 12). Sofern man nicht eine weitergehende Kon
tierung vornehmen will, geniigen nach dem vorliegenden Beispiel dazu 

7 Journalspalten: 
1. Spalte: AnI a g e - un d K a p i taI k o n ten (fUr die Konten-

gruppen 00, 02, 03, 06, 08) 
2. Spalte: K a s s e (fUr die Kontengruppen 10) 
3. Spalte: P o s t s c h ee k (fUr die Kontengruppe 11) 
4. Spalte: Ban k un d S par k a s s e (fUr die Kontengruppen 120. 

121) 
5. Spalte: For de r ung e n (fUr die Kontengruppen 14, 15) 
6. Spalte: Se hul d e n (fUr die Kontengruppe 16) 
7. Spalte: W are n e i n k a u f e (fUr die Kontengruppe 30) 

Bei einem derartigen Vorgehen umfassen einzelne Spalten zwar 
mehrere Kontengruppen. Man kann sie jedoch a u s e i n a n d e r -
hal ten, indem man bei den einzelnen Journalspalten eine Zeichen
rubrik einrichtet, in der die jeweils betroffene Kontogruppen
Nummer vermerkt wird. 

I An Hand dieser ZeiChenspalte ist eine jederzeitige tabellarische 
oder statistische Trennung der einzelnen Posten moglich. 

(Vgl. das im ersten Hauptteil dargestellte Verfahren "Aufgliederung 
des Kontos "Verschiedene" Seite 48 bzw. "Aufgliederung des Doppel
kontos "Postscheck oder Bank", Seite 17). Insbesondere in der Spalte 
"Anlage- oder Kapitalkonten" dilrfte eine solche Aufteilung leicht 
durchfUhrbar sein, weiI hier im Laufe des Jahres kaum Ver
anderungen eintreten (vgl. praktisches Beispiel auf Seite 97). 

b) Die laufende Verbuchung. 
Entsprechend dem soeben fUr die Eraffnungsbuchungen erarterten 
Verfahren lassen sich die iibrigen Kontengruppen im Journal anlegen. 
die auBer den nunmehr bereits vorhandenen Bestandskonten fUr die 
laufende Verbuchung benatigt werden. Hierbei miissen wohl alle 
im Kontenplan aufgestellten Gruppen - sofern entsprechende P o -
sit ion e n im Betrieb iiberhaupt vor han d e n sind - berUck
siChtigt werden. Ob das durch weitestgehende Spalteneinteilung~ 
durch Einrichtung diesbezUglicher HauptbuchkonteiI oder Konto
blătter (Durchschreibebuchffihrung) oder durch eine ergănzende sta
tistische Aufgliederung bewirkt wird, ist aber vollig freibleibend. 
Der groBere Betrieb wird natiirlich zweckmaBigerweise ei ne 
Dur c h s c h rei b e - ode r Mas ehi n e n b u c h fii h r ung wah
len. Der mit tIe r e, der mit einem a m eri k ani s c hen J o u r -
n al glaubt auskommen zu konnen, kann dieses wie folgt einrichten: 
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Diese Zusammenstellung soli selbstverstăndlich k e ins t a r r e s 
Se h ema, sondern nur ein Hin we i s sein, wie man verfahren kann. 
In Abwandlung der vorstehenden Spalteneinteilung wird es z. B. bei 
dem einen oder anderen Betrieb zweckmăBig sein, fiir die K o s ten 
des Betriebes mehrere Spalten zu wăhlen, um die Aufgliederung zu er
leichtern; etwa so, daB man in e i ner Spalte die Gruppen zusam
menfaBt, die im Laufe des Monats nur selten in Erscheinung treten 
(wie Personalkosten, Miete, Steuern, Abschreibungen), wăhrend die 
iibrigen Gruppen jede eine Spalte fUr sich erhalten. Dabei kann man 
wiederum so verfahren, daB filr die einzelnen Gruppen je nur eine 
Soltspalte eingerichtet wird, und nur filr alte zusammen eine einzige 
Habenspalte. 

Beispiel: 

Betriebskosten (KI. 4) 

Sachk?sten Sachkosten ~achkosten 
Ge~chăfts- fUr Werb ng fur Waren-
răume u abgabe 

(Gr. 42) (Gr. 44) (Gr. 45) 

Uebrige 
Sonstige Kosten des 
Geschăfts- Betriebes 
ausgaben 
(Gr. 48) (Gr. 40, 41, 

43,46,47,49) 

_~_80_1_1 __ 1 __ 8_°_1_1 __ 1 __ 8_0_11 __ 1 __ 8_0_11 __ 1 ~ I 801I 
263 26b 26c 26d c-::: 26e 

Ei" derartiges Verfahren gestattet 
eine Raumersparnis 

Ha ben 

27 

und damit groBere Uebersichtlichkeit des Journals. Die "H a ben" -
S pal t e wird ja nur selten oder fast garnicht benotigt. 
Entsprechend kann man beim Warenkonto verfahren, wenn man -
was dringend zu empfehlen ist, auch dann, wenn fUr den Fachzweig 
keine Ergănzungsrichtiinien (vgl. Abschn. 1, 5) bestehen - eine 
Unterteilung der Wareneinkăufe nach Warengruppen vornehmen 
will. Es ist ja doch in vielen Fachzweigen des EinzelhandeIs zwar 
schwierig, die Waren v e r k ă u f e nach Warengruppen zu unter
teilen, aber durchaus moglich, eine Unterteilung der Waren e i n -
k ă u f e vorzunehmen. 
Aber natiirlich kann man sich im Tagebuch auch mit ei ner Waren
spalte begniigen und die UnterteiIung grundsătzlich statistisch durch
fUhren. SchlieBIich kann man sich im Tagebuch die Spalte .,Wa ren -
ne ben k o s ten un d N a ehi ă s s e" selbstverstăndlich dann 
schenken, wenn man ein im Sinne der Mindestanforderungen (vgl. 
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Hauptteil A, Abschn. II, 6) aufgegliedertes W are ne ing an g s -
b u c h fUhrt. Dann kann man die Nebenkosten mit unter Spalte 22 
des vorstehenden Tagebuchmusters verbuchen, denn das Warenein
gangsbuch sorgt ja fUr die getrennte Verbuchung der fraglichen 
Positionen und gestattet jederzeit ihre gesonderte Feststellung. In 
diesem Falle stellen dann eben die Spalten 6, 7 und 8 des Waren
eingangsbuches (vgl. Vordruckmuster Seite 5) die Gruppen 30, 38 und 
37 des Kontenrahmens dar. Wenn man so das Wareneingangsbuch 
des Einzelhandels verwendet, kann man dann nattirlich auch die Ver
buchung des Kreditverkehrs vereinfachen, indem man nicht jeden 
Kreditposten einzeln liber das Konto Forderungen bzw. Schulden 
laufen lăBt (vgl. ersten Hauptteil, Abschn. II, 8, Seiten 29 ff.). 
Diese Darstellungen lassen -es wohl zur Genlige erkennen, daB die An
wendung des neuen Kontenrahmens tatsăchlich n i c h t e t w a s t o -
ta 1 U m w ă 1 zen des ist und daB sie in keiner Weise solche Schwie
rigkeiten mit sich bringt, wie es im ersten Augenblick vielleicht 
scheinen mag. Grundsătzlich sei noch einmal festgehalten: 

Der Kontenplan ist keine Frage der buchhalterischen Verfahrens
technik; er verlangt nur, daB die Buchhaltungen nach bestimmten 
Grundsatzen ausgerichtet und daB bestimmte Vorgange einheitlich 
laufend erfaBt und ausgewiesen werden. Die Buchungstechnik ge
schieht nach den allgemeinen Grundsatzen der doppelten Buch
flihrung. 

e) Die besondere Behandlung von Unternehmerlohn und Mietwert 
Eine Besonderheit und fUr manchen vielleicht etwas Ungewohntes 
bildet bei dieser Sachlage hochstens noch das Kapitel "U n t e r -
ne h m eri o h n" und "M i e t w e r t fUr Geschaftsraume auf eige
nem Grundstiick". 

I Das Kapitel "Unternehmerlohn" umschlieBt die Forderung, fUr die 
Tiitigkeit des Kaufmanns im eigenen Betrieb unter den Kosten 
(Klasse 4) einen bestimmten Betrag zu verrechnen. 

In vielen Fallen wird die Tatigkeit des Unternehmers bisher ihren 
buchhalterischen Niederschlag 

w o h 1 nu r li b e r "P r i v a t k o n t o" 

finden, d. h. die Betrage, die der Unternehmer aus seinem Geschaft 
fUr private Zwecke entnimmt, treten als Kassenausgabe und als Last
schrift auf dem Privatkonto auf, ohne die Kostenkonten zu berlick
sichtigen. Dieses Verfahren ist betriebswirtschaftlich 
falsch und ungerecht. 
Zur Losung des Problems ist die Frage voranzustellen: 1 s t d i e 
Tatigkeit des Einzelhandelskaufmanns in seinem 
Geschaft ein Niederschlag rein kapitalistischen 
G e w i n n str e ben s ode ris t si e e i neA r bei t s 1 e i s tun g, 
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d i e z u n ă c h s t, w i e j e de a n d ere, i h ren L o h n w e r t i s t? 
Die Beantwortung dieser Frage kann wohl keinem Zweifel unter
liegen. DemgemăB muB auch die Verbuchung der Privatentnahmen 
vor sich gehen. 

Die Tătigkeit des EinzeIhandeIskaufmanns in seinem Geschăft ist, wie 
jede andere im Betrieb angesetzte Arbeitskraft, fUr den Betrieb als 
solchen ein Kostenfaktor. GewiB ein Kostenfaktor besonderer Art, 
aber eben doch ein Aufwandsposten. 

Folgender FalI 
soli das verdeutlichen: Eine Firma, die heute in For mei nes E i n zel unt e r
ne h m e n s besteht, wandelt sich in eine Kapital-Gesellschaft um. Der bisherige 
lnhaber des Einzelunternehmens wird zum D i r e k tor der umgewandelten 
Kapitalgesellschaft bestellt. Seine Einkiinfte sollen die gleichen sein wie seine 
bisherigen Beziig'e aus seinem Einzelunternehmen. Werden nun bei dem Einzel
unternehmen die Beziige des Leiters der Unternehmung nur iiber Privat-Konto 
verrechnet, so treten sie nach der Umwandlung des Unternehmens in die Kapital
Gesellschaft iiber Lohn-Konto, d. h. Verlust- und Gewinnrechnung in Ef
scheinung. Obwohl es sich um die gleichen Werte handelt, wăren sie einmal 
K o s ten und das andere Mal reine K a p i taI p o s ten. 

Warum soli nicht - ganz abgesehen von einer sonst eintretenden 
Starung des Betriebsvergleichs - dem Einzelunternehmen das recht 
sein, was der KapitaI-Gesellschaft bitIig ist? Die ausschlieBliche Ver
rechnung der Privatentnahmen iiber Privat-Konto wiirde doch be
deuten, - um nur einmal ein paar Zahlen zu nennen -, daB das um
gewandelte Unternehmen, von dem hier ausgegangen wird, vor der 
Umwandlung einen Reingewinn von vielleicht 14% ausweist und nach 
der Umwandlung einen solchen von nur 9%. Und doch wăre es an 
sich genau die gleiche Situat ion, nur einmal unter Beriicksichtigung 
der Leistung des Unternehmers und das andere Mal ohne Beriicksich
tigung dieser Leistung. 

Aus diesen Erwagungen heraus ist ein besonderer "Unternehmer
lohn" in der Kostenrechnung zu berficksichtigen. 

Die Nichtberiicksichtigung dieses Postens wiirde bedeuten, daB man 
dem Einzelbetrieb einen wesentlichen Kostenfaktor nicht zuerkennt, 
den die Kapital-Gesellschaft ohne weiteres in Ansatz bzw. Abzug 
bringen darf. 

Die Verrechnung des "UnternehmerIohns" in der Buchhaltung ge
schieht wie folgt: 

1. Ais Betrag fUr den Unternehmerlohn setzt man eine Summe an, 
die nach den orts- und branchenilblichen Verhăltnissen als Gehalt 
fUr die gleichwertige Tătigkeit eines leitenden Angestellten auszu
werfen ware. 

2. Dieser Betrag wird monatlich einmal dem Betriebskosten-Konto, 
Gruppe 40 Personalkosten, zur Last geschrieben. Das Gegenkonto 
ist das Privat-Konto (Gutschrift), Gruppe 19 (vgl. auch Erlăuterun
gen zum Kontenrahmen, S. 62 ff.). 
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Die laufenden Privatentnahmen - sofern der Unternehmer sich 
nicht nur einmalig im Monat die Unternehmerlohnsumme ent
nimmt - werden unbeschadet dieser Verrechnung nach dem lib
lichen bisherigen Verfahren erfa6t, d. h. liber Kassenausgabe und 
Privat-Konto - Lastschrift. 

Die Buchhaltung zeigt bei diesem Vorgehen: 
a) aur dem Personalkosten-Konto (Gruppe 40) die effektive Kostenbe
lastung des Betriebes hinsichtlich der eingesetzten Arbeitskrăfte ein
schlieBlich der Arbţitsleistung des Unternehmers. 
b) Aur dem Privat-Kontoauf der S o II seite die effektiven Entnahmen des 
oder der Betriebsinhaber, denen auf der Ha ben seite der verrechnete 
Unternehmerlohn gegeniibersteht. Der SaI d o des Privat-Kontos IăBt 
demgemăB erkennen, ob die laufenden Entnahmen die angesetzte Normal
entschădigung des Betriebsinhabers iibersteigen (ob er gewissermaBen bei 
sich selbst in VorscnuB geraten ist) oder ob sie dahinter zuriickbleiben 
(ob der Betriebsfiihrer gewissermaBen bei sich selbst gespart hat). 

3. An den steuerlichen Verpflichtungen des Unternehmers (Be
messung des Gewinns aus Gewerbebetrieb) kann dieses Verfahren 
allerdings nichts ăndern. Die Feststellung des Gewinns aus 
Gewerbebetrieb stOBt jedoch damit auch nicht etwa auf Schwierig
keiten. Er ergibt sich ganz einfach au s de r S u m m e de r 
S o II s e i t e des Privat-Kontos z u z li g li c h des in der Verlust
und Gewinnrechnung ermittelten Betriebsiiberschusses (vgl. prak
tisches Beispiel auf Seite 52). Genau so gut kann man ihn aucb 
anders errechnen, indem man zusammenrechnet: 

ve r re c h net e r Unt e r n e h m eri o h n (Gruppe 40) 
+ B e t r i e b s ii b e r s c h u 6 (lt. Verlust- und Gewinnrechnung) 
+ lider - Sai do des P r i v a t - K o n t o s (Gruppe 19). 

(D e r SaI d ode s P r i v a t - K o n t o s wăre hinzuzuzăhlen, wenn die 
effektiven Privatentnahmen haher sind, als der verrechnete Unter
nehmerlohn und im umgekehrten Fa\1e abzuziehen). Das Ergebnis ist 
in jedem Falle das gleiche. 

Aehnliche Griinde, wie fUr die Erf assung des Unternehmerlohnes 
sprechen fUr die Beriicksichtigung eines 

Mietwertes bei Geschăften im eigenen GrundstUck. 

Auch hier gitt es, die Kosten des Betriebes gerecht und gleichma6ig 
zu erfassen. Es wăre falsch, von der Verrechnung eines gleich
măBigen Mietwertes abzusehen und statt dessen die zufălligen Kosten, 
·die der Besitz und die Unterhaltung eines Hauses verursacht, in die 
Kostenrechnung (Klasse 4) aufzunehmen. Bei einem solchen Ver
fahren konnte die tatsachliche Hijhe der Kosten fUr die Raum
beanspruchung niemals festgestellt werden, denn sie sind im einen 
Monat oder Jahr vielleicht au6ergewohnlich hoch (z. B. ein "Ab
putzen" des Hauses war notig) und im anderen Monat oder Jahr viei 
niedriger. Die Unterhaltung des Hauses ist deshalb unbedingt vom 
reinen Handelsbetrieb zu trennen, da sie gewissermaBen einen Be
trieb fUr sich darstellt. 
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Darum sind sâmtliehe, das Haus betretTende Einnahmen und AU8-
gaben auf besonderem Konto (Gruppe 22) zu erfassen, sofern es sieh 
nieht um allgemeine Aufwendungen (wie z. B. Sehonheitsreparaturen) 
handelt, die Ja aueh der Inhaber gemieteter Răume im allgemeinen 
zu tragen hat und als "Saehkosten fUr Gesehâftsrăume" (Gruppe 42) 
unter "Kosten" verbueht. 

Die Verreehnung des Mietwertes in der Buehhaltung gesehieht wie 
folgt: 

1. Als Betrag fUr den Mietwert setzt man eine Summe an, die der 
orts- und lageilbliehen Miete fUr gleiehwertige Gesehăftsrăume ent
sprieht. 
2. Dieser Betrag wird monatlieh einmal dem Betriebskosten-Konto, 
Gruppe 41 Miete oder Mietwert, zur Last gesehrieben. Das Gegen
konto ist das Konto "Haus- und Grundstileksaufwendungen und 
-ertfăge", Gruppe 22, (Gutsehrift). (Vgl. aueh Erlăuterungen zum 
Kontenrahmen, Seite 62 ff.) 
Die entsprechenden Aufwendungen filr das Haus werden unbeschadet dieser 
Verrechnung bel lhrem jeweiligeo AnfaJl liber Kasseo- bzw. Postscheckaus
gabe uod "Haus-pp.-Aufwenduogeo uod Ertrăge" - Lastschrift verbucht. Ent· 
sprechend werdeo etwaige Mieteinnahmen als Gutschrift aur letzterem Konto 
erfaBt. 

Die Buehhaltung 
zeigt bei diesem Verf ahren: 

a) aur dem K o n t o "Miete oder Mietwert" die effektive Kostenbelastung 
des Betriebes hinsichtJich der Rauminanspruchnahme, 
b) auf dem K o n t o "Haus- uod Gruodstiick pp." die effektiven Lasten 
und Ertrage des Hauses, einschlieBlich einer Gutschrift filr die zu eigenep 
Zwecken benutzteo Raume. 

Zusammenfassend ist zu sagen: I Eine Belastung der Buehungsarbeit stellt die Erfassung von Unter
nehmerlohn und Mietwert nieht dar, denn es sind im ganzen Monat 
zwei Buchungen fUr diese Verreehnung·· notig. 

Wohl aber wird damit eine genaue Kostenerfassung, damit eine zu
verlăssige Unterlage fUr die Kalkulation und eine gleichmă6ige Be
triebsbeobaehtung ermoglieht. Der Betrieb, der diese Verreehnung 
nicht beriieksichtigt, sehădigt sich selbst. 

d) Der AbschluB. 
So, wie die dureh die PfliehteinfUhrung des Kontenrahmens ge
sehaffenen neuen Situationen aussehen - sofern man iiberhaupt von 
neuen Situationen spreehen kann -, eriibrigt es sieh beinahe, iiber 
den Absehlu6 iiberhaupt noeh zu spreehen. Denn Besonderheiten 
fUr den Absehlu6 bringt der Kontenrahmen kaum mit sieh, und die 
Beherrsehung der BuehfUhrungs- und AbsehluBteehnik als solcher 
wird ja bei den vom Kontenrahmen betroffenen Betrieben voraus-
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gesetzt; im librigen kann wegen der Durchftihrung der Abschlu.6-
technik auf den Abschnitt III, 14 im Hau p t t ei 1 A verwiesen 
werden. 

Bezliglich der A n w e n d ung des K o n ten r a h m e n s bei m 
A b s c h 1 u B ergeben sich wohI nur zwei grundsătzliche Fragen: 

Was bedeutet 
das Abgrenzungssammel-Konto 

in l(lasse 9 und wie ist zu verfahren, wenn ein Betrieb an bestimmte 
Bilanzgliederungen (aktienrechtliche BiIanzvorschriften) gebunden 
ist? I Das Abgrenzungssammel-Konto (Gruppe 90) dient dazu, die Rest

bestande (Salden) oder Umsatzzahlen der einzelnen Abgrenzungs
konten innerh21lb der Klasse 2 aufzunehmen, um die Durchftihrung 
der AbschluBarbeiten zu erleichtern. 

Das Abgrenzungssammelkonto ist aIso dem Verlust- und Gewinn
Konto vorgeschaltet oder in gewisser Hinsicht eine E r g ă n z ung 
dieses Kontos, indem es ausweist, wie sich die in der Verlust- und 
Gewinnrechnung vielleicht nur in e i ner Summe aufgeftihrten auBer
betrieblichen Aufwendungen bzw. Ertrăge zusammensetzen. Die Vor
schaltung des Abgrenzungssammel-Kontos erscheint dann unerIăB
lich, wenn zahlreiche einzelne Abgrenzungskonten in der Klasse 2 ge
fiihrt werden. Ist die Zahl der Abgrenzungskonten gering (wie z. B. 
im allgemeinen Kontenrahmen der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel), 
so kann eine u n mit tel bar e A bre c h nun g dieser Konten 
tiber "Ve rIu s tun d G e w i n n" erfoIgen, d. h. das Abgrenzungs
sammel-Konto ertibrigt sich dann; nur muS nattirlich in jedem Fall 
eine klare Trennung der betrieblichen Ergebnisse von den auBer
ordentlichen Ertrăgen ersichtlich werden. I Im ilbrigen ist es gleich, ob die· Erstellung der jăhrlichen bzw. 

monatlichen AbschluBrechnung statistisch (im AnschluB an die 
Buchhaltung) oder innerhalb der BuchfUhrung (liber die Konten
gruppen 90, 93 und 94 bzw. 91 und 92) erfolgt. 

Die ErfUllung bestimmter Bilanz-Gliederungsvorschriften 
(§ 131 des Aktiengesetzes) bleibt von den Kontenplan-Gliederungs
prinzipien unberlihrt. D. h. zwischen beiden besteht kein Gegensatz. 
Der Kontenplan ist ja kein Bilanzschema, sondern ein Wegweiser fUr 
die Einteilung der Buchhaltung und eine Richtschnur fUr das, was 
fiber die einzelnen Konten laufend zu verbuchen ist. 

Natlirlich wachst die Bilanz und Verlust- und Gewinnrechnung aus 
der laufenden Verbuchung heraus und tendiert damit in ihrer Glie
derung auf die G rup p e n e i n t e i l ung, die der Kontenplan vor
schreibt. Soweit hier Abweichungen zwischen dem aktienrechtIichen 
Bilanzschema und der Gruppeneinteilung nach dem Kontenplan auf-
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treten, lassen sie sich jedoch leicht bereinigen. Die nach dem Aktien· 
gesetz verlangten einzelnen Bilanz- und Verlust- und Gewinnposten 
lassen sich bei der weitgehenden Gruppenteilung des Kontenplanes 
filr die Bilanzaufstellung zusammenfassen bzw. weiter unterteilen. 
Gegebenenfalls muB eine Unterteilung einzelner Kontengruppen nach 
bestimmten Kontenarten im Kontenplan, d. h. in der Buchfilhrung 
vorgesehen werden. Auch dabei ist es natiirlich gleichwertig, ob die 
einzelnen Posten gemaB Aktiengesetz buchhalterisch oder statistisch 
festgestellt werden (Ziffer II, 9 des Erlasses des Reichswirtschafts
ministers und Reichskommissars fiir die Preisbildung vom 11. 11. 37). 

9. Unterschiedliche Wirkungen fUr Mitfel. und GroObetriebe. 
Die Ziffer 1 der Anordnung des Leiters der Wirtschaftsgruppe Ein
zelhandel iiber die Einfilhrung des Kontenrahmens stellt fest, daB er 
- von den Kleinbetrieben abgesehen - filr mittlere und grăBere Be
triebe von verschiedener Bedeutung ist (vgl. Seite 58). 
Die unterschiedlichen Wirkungen fUr den Mittel- bzw. GroBbetrieb 
Iiegen darin, daB der Mit tel betrieb gemaB Ziffer 4 der Anordnung 
gegebenenfalls eine Zusammeftfassung einzelner Kontengruppen vor
nehmen kann, wahrend fUr den G roB betrieb der aufgestellte Kon
tenrahmen mit seinen Kontengruppen im Sinne von Mindestanfor
derungen gilt. 

,,1 m Sin n e v o n Mi n des t a n for de r ung e n" heiBt, daB der 
GroBbetieb keine der aufgestellten Gruppen mit einer anderen zu
sammenfassen kann, sofern entsprechende Positionen im Betrieb vor· 
handen sind. . 

Wo filr G rup p e n, die der Kontenplan vorsieht, 

keine Werte vorhanden 
sind - z. B. u n b eba u t e G r u n d stii c k e - braucht 
natiirlich weder der Mittel- noch der GroBbetrieb dafilr ein 
Konto einzurichten. Dann bleibt diese Konto-Nummer frei. 

Die praktische Auswirkung dieser unterschiedlichen Bedeutung IăBt 
sich am besten 

an Hand eines Beispieles 

veranschaulichen: Es wurde oben (vgl. Seite 103) davon gesprochen, 
daB sich das Abgrenzungssammel-Konto unter gewissen Umstănden 
e r ii b r i g 1. Die Fortlassung dieses Kontos bzw. seine Zusammen
fassung mit dem Verlust- und Gewinn-Konto ist filr den Mittelbetrieb 
zulassig, denn er kann ja eine Zusammenfassung nicht unbedingt be
nătigter Kontengruppen vornehmen. Fiir den GroBbetrieb hingegen 
ist die Benutzung dieses Kontos u ner 1 ă B 1 i c h. (Das ergibt sich 
im iibrigen nicht nur aus der bestehenden Vorschrift, sondern auch 
aus rein sachlichen Griinden; denn es war ja oben bereits festzuhalten, 
da8 das Sammelkonto unbedingt der Verlust- und Gewinnrechnung 

104 



vorzuschalten ist, wenn mehrere einzelne Abgrenzungskonten be
stehen. Das wird beim GroBbetrieb doch entschieden der Fali sein.) 
Oder e i n a n d ere s Bei s p iei: 
Ein mittlerer Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb hat auBer seiner all
gemeinen Lager- und Ladeneinrichtung eine elektrische Kaffeemlihle 
und einige andere, aber nicht sehr bedeutsame "m a s c hin e II e 
Ani a gen". An sich waren diese maschinellen Anlagen gesondert 
gemaB G rup p e 02 des Kontenplanes auszuweisen. Da sie jedoch 
- wie die Verhaltnisse nach dem Beispiel liegen sollen - nur ge
ringen Umfangs sind, ware die Zusammenfassung mit einer anderen 
Gruppe - allerdings nur innerhalb der gleichen Klasse - angăngig. 
Da zwischen diesen Gegenstanden und der "Betriebs- und Geschăfts
ausstattung" (Grup pe 03) eine Verwandtschaft besteht, wlirde die Zu
sammenfassung mit dieser Gruppe erfolgen. Beim GroBbetrieb ware 
eine entsprechende Zusammenfassung nicht angangig, wie librigens 
natiirlich auch dann nicht beim Mittelbetrieb, wenn die "maschinellen 
Anlagen" erheblichen Umfang hătten. 

Diese Beispiele kijnnen sinngemaB auf die ilbrigen Kontengruppen 
angewandt werden, sofern nicht durch fachliche Erganzungsricht
linien (vgl. Abschn. 1, 5; z. B. Ziff. II der DurchfUhrungsanweisung fUr 
den Mobeleinzelhandel) bestimmte Zusammenfassungen ausgeschlos
sen sind. 

Aus den fachlichen Erganzungsrichtlinien kann sich im ilbrigen eine 
weitere Art unterschiedlicher Wirkungen ergeben, indem z. B. eine 
Fachgruppe gewisse Unt e r t e i I ung e n von Konten g rup p e n 
nach Konten a r ten fUr die GroBbetriebe fUr v e r b ind 1 i c h er
klart, wăhrend sie fUr Mittelbetriebe lediglich e m p f o h I e n wird. 

10. Anwendung des Kontenrahmens bei Gemischtbetrieben. 
a) Grundsatze. 
Die Betrachtung liber die Ein- und DurchfUhrung des neuen Konten
planes moge nunmehr als abgeschlossen gelten. Mancher Betriebs
fUhrer, der sich durch die vorangehenden AusfUhrungen vielleicht da
von liberzeugt hat, daB die Dinge tatsachlich nicht so schwierig sind, 
wie sie im ersten Augenblick gelegentlich erscheinen, wird nun aller
dings noch eine Frage zu stellen haben: 

Wie ist es mit der Anwendung des Kontenrahmens bei gemischtwirt
schaftlichen Betrieben, d. h. bei solchen, die zugleich Einzelhandel 
verbunden mit GroBhandel, Handwerk o. a. betreiben? 
Wenn nach dem ErlaB vom 11. November 1937 alle Gruppen der ge
werblichen Wirtschaft verpflichtet sind, fUr ihren Bereich Konten
rahmen aufzustellen, so bedeutet das, daB einerseits ein Kontenplan 
flir den Einzelhandel, andererseits einer fUr den GroBhandel usw. vor-
,handen ist. . 
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Welchen Kontenplan 
solI der Betrieb nun zugrunde legen, der zugleich E i n zel - und 
G r o 8 han de 1 betreibt? Es ist praktisch nicht durchfiihrbar, zwei 
voneinander getrennte Buchfiihrungen nach dem einen und anderell 
Kontenplan einzurichten. 

In derartigen Ueberschneidungsfiillen ist durch Abgrenzungsverein
barungen unter den verschiedenen Wirtschafts- bzw. Reichsgruppen 
der Organisation der gewerblichen Wirtschaft daftir gesorgt, da8 
der betroffene Betrieb auch tatsăchlich nur einen Kemtenplan anzu
wenden braucht. Diese Abgrenzungsvereinbarungen, soweit sie dell 
Einzelhandel beriihren, gehen von folgenden Grundsătzen aus: 

1. Das wirtschaftliche Schwergewicht, der Hauptcharakter eines Ge
schaftes entscheidet die Anwendung des einen oder anderen Kon
tenrahmens. 

2. Safern infalge van Dappelmitgliedschaften bei mehreren Wirt· 
schaftsgruppen mehreren Anardnungen FaIge zu leisten wăre, 
wird ein gemischtwirtschaftlicher Betrieb van der Gruppe, in 
deren Bereich der Hauptcharakter seines Geschiiftes ni c h t Iiegt, 
van den Kantenplanvorschriften befreit. 

3. Er hat dann nur in den filr Nebenbetriebe vorgesehenen Klassea 
des Kontenplanes seine nebenbetriebliche Tatigkeit gesondert aus
zuweisen. 

Derartige Abgrenzungsabkommen bzw. -abreden bestehen z. Zt. sei
tens des Einzelhandels mit den Reichs- bzw. Wirtschaftsgruppen 
Han d w e r k, G roB -, E i n - u n dAu s fu h r han de 1, G a s t -
stii t ten - u n d B e h e r b e r g ung s g e w e r b e, A m bul a n -
t e s G e w e r b e. Mit weiteren Gruppen, wa Ueberschneidungen 
moglich sind, werden sie im gleichen Sinne falgen. 

b) Wortlaute von Abgrenz:ungsvereinbarungen. 

Abkommen iiber den Geltungsbereich von Buchfiihrungsrichtlinien, 

vereinbart zwischen der Reichsgruppe Handwerk und der Reichsgruppe Handel. 
Unternehmungen, die naeh dem Gesetz zur Vorbereitung des organisehen Auf
baues der Deutsehen Wirtsehaft vom 27. 2. 1934 auf Grund ihrer wirtsehaft· 
lichen Betătigung sowohl einem Reichsinnnungsverband als aueh eincr Gruppe 
im Bereieh der Reichsgruppe Handel angehăren, fiihren in ihrem Betrieb die 
Buchfiihrungsriehtlinien (Kontenrahmen, Kontenplăne, Einheitsbuehfilhrungen, 
Mindestbuehfilhrungsvorsehriften) der Hauptbetreuungsgruppe ein (zum Begriff 
der Hauptbetreuungsgruppe vergleiehe EriaB des Herrn Reichswirtsehafts
ministers vom 7. 7. 1936). 

In Durchfilhrung dieses Grundsatzes wird foI gen des v ere i n bar t : 

1. Mitglieder der Reichsinnungsverbănde, die im Nebenbetrieb eine Han
d e 1 stă t i g k e i t ausiiben, werden aur Antrag von der Gruppe des Han
dels, der sie angehăren, von den Bestimmungen zur Einfiihrung von Bueh
fiihrungsrichtlinien befreit. Diese Unternehmungen haben in ihrem auf Grund 
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der Anordnung ihres Reichsinnungsverbandes eingefiihrten Buchfiihrungs· 
richtlinien soweit wie moglich ihre Umsătze und ihre Verkăufe von Waren, 
die einer Be- oder Verarbeitung nleht unterliegen und die besonderen Kosten 
dieser Handelsgesch3fte getrennt zu verbuchen. Diejenigen Betriebsgemein
kosten, die auf die Handelstătigkeit entfallen, aber im einzelnen ni c h t 
a u f get e i I t werden konnen, sind am SchluB jeder Rechnungsperiode -
gegebenenfalls durch gewissenhafte Schătzung - den bereits gesondert er
faBten Handelskosten in der Buchhaltung oder Statistik zuzurechnen. 

2. Mitgliedsfirmen der Gliederungen der Reichsgruppe Handel, die im Neben
betrieb eine handwerkliche Tătigkeit ausiiben, werden auf Antrag bei der 
zustăndigen Han d w e r k s ka m m e r von der Verpf1ichtung zur Ein
fiihrung der handwerklichen Buchfiihrungsrichtlinien befreit, wenn das wirt
schaftliche und strukturelle Schwergewicht (Hauptcharakter des Unterneh
mens) beim Handel Iiegt. Diese Unternehmungen sind verpf1ichtet, ihre 
handwerkliche Tătigkeit als Nebenbetrieb nach den dafiir von ihrer Handels
gruppe gegebenen Anweisungen unter Beachtung der Vorschriften ihres 
Reichsinnungsverbandes in ihrer BuchfUhrung gesondert zu beriicksichtigen. 

3. Antrăge gemăB Ziffer 1 sind fUr den Bereich der Wirtschaftsgruppe Ei n zel
han d el und der Wirtschaftsgruppe G a s t stă t ten - un d B e h e r
bel g ung s g e w e r b e bei der zustăndigen Unterabteilung der Wirt
schaftskammer, im Bereich der Wirtschaftsgruppe G roB -, Ei n - un d 
A u s f u h r han d e I bei der zustăndigen Fachgruppe, im Bereich der 
Wirtschaftsgruppe A m bul a n t e s G e w e r b e bei dieser, einzureichen. 
Antrăge gemăB Ziffer 2 sind bei der zustăndigen Handwerkskammer einzu
reichen. 

4. In Sonderfăllen, in denen nicht eindeutig festzustellen ist, ob das Schwer
gewicht der wirtschaftlichen Betătigung (Hauptcharakter des Unternehmens) 
auf dem Gebiet des Handwerks oder des Handels liegt, erfolgt die Regelung 
unter Berlicksichtlgung der betrieblichen Sonderverhăltnisse im gegensei
tigen Einvernehmen der Stellen, bei denen gemăB Ziffer 3 Antrăge einzu-
reichen sind. . 

5. Soweit eine Befreiung gemăB Ziffer 1 oder 2 erfolgt, sind die befreiten Un
ternehmer gegenseitig zu melden. Die Meldung hat jeweils an die in Be
tracht kommenden Stellen der Ziffer 3 zu erfolgen. 

Abgrenzungsvereinbarung 

zwischen der Wirtschaftsgruppe GroB-, Eln- und Ausfuhrhandel und der Wirt
schaftsgruppe Einzelhandel liber die Verwendung von Kontenplănen. 

1. Mitglieder der Wirtschaftsgruppe G roB -, E in- un dAu s fu h r ha n -
d e 1, die im Nebenbetrieb einen Einzelhandelsbetrieb unterhalten, haben ihrer 
BuchfUhrung den Kontenrahmen des GroBhandels gemăB Anordnung des 
Leiters der WGEA vom 9. Dezember 1937 dann zugrunde zu legen, wenn 
das wirtschaftliche Schwergewicht des Unternehmens beim GroBhandel Iiegt 
und die WGEA die Hauptbetreuungsgruppe Ist. Sie sind verpf1ichtet, ihren 
Einzelhandelsbetrieb als Nebenbetrieb nach den dafiir im Kontenrahmen ge
gebenen Weisungen in ihrer Buchfiihrung gesondert zu beriicksichtigen. 
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2. Liegt bei gemischten GroBhandels- und Einzelhandelsbetrieben das wirt
schaftliche Schwergewicht im Einzelhandel, so kann das betreffende Mitglied 
der WGEA aur Antrag bei der Wirtschaftsgruppe GroB-, Eio- uod Ausfuhr
handel gemăB Ziffer 3 der Anordnung vom 9. Dezember 1937 vo n de r 
Verpflichtung zur Einfiihrung des GroBhandels-Kon
ten r a h m e n s b e f rei t werden. Dazu muB es aber den Nachweis er
bringen, daB es den Kontenrahmen der Wirtschaftsgruppe Einzelhande1 in 
seinem Betriebe eingefUhrt hat oder in der fUr den Einzelhandel vorge
schriebenen Frist einfiihren wird. 

Firmen, die hiernach von der PfIichteinfUhrung des Kontenrahmens fUr den 
GroBhandel befreit werden und den Kontenrahmen fUr den Einzelhandel 
iibernehmen, sind verpfIichtet, ihre GroBhaodelsUitigkeit nach den fiir 
Nebenbetriebe gegebenen Weisungen gesondert zu berilcksichtigen. 

Schluf3bemerkung 

Rund die HăJfte des deutschen VoJkseinkommens 
f J i e B t dur ch d i e K a s s e n des E i n z e J han d e J s. Der 
Einzelhandel ist damit treuhănderischer Sachwalter groBter Werte. 
Ein treuhanderischer Sachwalter hat die Pflicht, genauestens Rechen
schaft zu legen. Der Einzelhandel ist sich dieser Pflicht bewuBt und 
bereit, sie restlos zu erfiillen. Hierzu beizutragen, ist hochster und 
letzter Zweck der erlassenen Buchfiihrungsrichtlinien. Aus diesem 
Gesichtswinkel her sind sie zu sehen und zu verstehen: nicht als ein 
Ballast, nicht als eine Schreibarbeit oder technische Nebenbesch3.f
tigung, sondern als unerlăBlicher Bestandteil wahrer Kaufmannsarbeit 
im Dienste des Betriebes fUr die gesamte Wirtschaft. 
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Der Ausarbeitung dieser Schrift lagen zugrunde: 

Die A r bei t s m a p p e n *) 1 un d II der Wirtschaftsgruppe 
Einzelhandel "Wie erfUlle ich die BuchfUhrungspflicht?" 
und "Was zeigt mir die BuchfUhrung?"; Unterlagen filr 
die Durchfilhrung von BuchfUhrungsarbeitsgemeinschaf
ten. 

Der Vor t r a g s e n t w u r f *) filr die Berufsfarderungsarbeit 
der WGE "BuchfUhrung und Kontenplan" (Bearbeitet im 
betriebswirtschaftIichen Referat der WGE). 

Der S o n d e r d r u c k fUr die Berufsfarderungsarbeit der WGE 
"Praktische Winke zur MindestbuchfUhrung des Einzel
handels" (Bearbeitet im betriebswirtschaftIichen Referat 
der WGE). 

Die Mit t e i 1 ung e n des •• Pressedienstes des Einzelhandels" 
liber die neuen BuchfUhrungsvorschriften . 

• J)er Kontenplan - BuchfUhrungsgrundsătze fUr den Einzel
handel" (a 1 t e r K o n ten p 1 a n de r W G E) - (Dipl.
Kfm. Fr. PrieB). 

-) Diese Unterlagen sind internes Arbeitsmaterial der WGE. 
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Druckfehlerberichtigung. 

Durch die kurz vor Fertigstellung des Buches erfolgte Hinzunahme der Ef
gănzungsrichtiinien ergibt sich eine Aenderung der Seitenhinweise. Der Leser 
wird gebeten, die Aenderungen wie folgt vorzunehmen: 

Se i t e 9: in der 19. Zeile muB es heiBen: siehe Seite 13 IT (statt Seite 18 ff). 

Se i t e 27: 4. Zeile von unten: auf Seite 18. 

Se i t e 46: in der 16. und 22. Zeile muB es heiBen: Seite 38 (statt Seite 42). 

Se i t e 59: bei der FuBnote zu Klasse 2 muB es "Abgrenzungskonten" statt Ab
grenzungsm6glichkeiten heiSen. 

Se i t e 66: in der mittleren Spalte (Umsatzgrenze filr mittlere Betriebe) muB 
es bei Fachgruppe 9: Kohle 75-250000.- statt 75-500000.- heiBen. 

Se i t e 94: in der 6. Zeile von unten ist hinter sonstigen kurzfristigen For
derungen (Gruppe 15) einzuschieben: "oder langfristige Forderungen 
(Gruppe 06)". 
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