
Die Deckung der 
Valutarisiken im Warenhandel 

und die Buchffihrung fiber 
Valutatransaktionen 

Mit einem Beispiel aus 
dem Uberseehandel 

Von 

P. Ostertag 
Kaufmann In ZUrlch 

Mit 7 Abbildungen 
im Text 

Berlin 
Verlag von Julius Springer 

1924 



ISBN-13: 978-3-642-90222-2 

001: 10.1007/978-3-642-92079-0 

e-ISBN-13: 978-3-642-92079-0 

.Alle Rechte, insbesondere das der tl"bersetzung 
in fremde Sprachen, vorbehalten. 



Vorwort. 

Eine der bedenklichsten StOrungen des letzten Jahrzehntes ist die 
Erschiitterung der Wahrungen fast aller Lander und die dadurch 
eingetretene Unzuverlassigkeit des allgemeinen Wertmessers, des Geldes. 
Die Folgen davon sind: Hemmnisse, Gefahren und Unordnung im Wirt
schaftsle ben. 

1m stark wahrungskranken Lande selbst ist alles wirtschaftliche 
Rechnen ohne Halt und Sicherheit. Erst durch die Heranziehung einer 
bestandigen Werteinheit als Kalkulations- und Vergleichsbasis wird es 
wieder moglich, die mit der Beriihrung von schwankendem Papiergeld 
verbundenen Gefahren (Valutarisiken) zu bestimmen und zu vermeiden. 
In welcher Weise diese Risikodeckung vor sich geht, soll 1m ersten 
Teil der vorliegenden Arbeit beschrieben werden. Die dabei zur Ver
wendung kommenden Zahlenbeispiele wurden dem fUr unsere Zwecke 
sich gut eignenden schweizerischen AuBenhandel der Nachkriegszeit 
entnommen. Als stabile Rechnungsgrundlage ist also durchwegs der 
Schweizerfranken angenommen worden, wahrend die anderen Valuten 
(M., Lit., £, f.Fr.) yom schweizerischen Standpunkt aus betrachtet, 
d. h. als eine dem Risiko der Wertunbestandigkeit ausgesetzte Ware 
aufgefaBt werden. 

Die gewahlte feste Rechnungsgrundlage hat selbstverstandlich 
keinen EinfluB auf den Inhalt der Betrachtungen und die Art der 
Buchung. Ob Dollar oder Goldmark, statt des Schweizerfrankens, als 
VergleichsmaB genommen werden, bleibt fiir die entwickelten Methoden 
vollstandig gleichgiiltig. 

Die weitere Folge der Geldverschlechterung ist eine Erschwerung, 
wo nicht Verunmoglichung der Buchfiihrung. Jede Messung ist un
zuverlassig, wenn ungenaue, veranderliche MaBeinheiten dazu beniitzt 
werden; qesgleichen wird nicht nur jede in schwankenden Geldeinheiten 
gefiihrte, sondern auch jede, die fremden Valuten nicht vor
sichtig bewertende Buchhaltung falsche Resultate ermitteln. 
"Ober die richtige Einstellung der fremden Papiervaluten in die Geschafts
rechnung wird der Buchhalter im zweiten Teil Aufklarung finden. 

Die vorliegende Arbeit war zunachst dazu bestimmt, einem 
praktischen Bediirfnis zu entsprechen, und diente zur grundsatzlichen 
Entscheidung iiber taglich in einem Handelsgeschaft auftauchende 
Valutafragen: sie ist also in engem Kontakt mit der Praxis entstanden 
und beruht auf wirklich erprobten Erfahrungen. Da die ber'iihrten 
Fragen allgemeines Interesse beanspruchen diirften, wurde ihre erweiterte 
Bearbeitung zur Veroffentlichung bestimmt. 



IV Vorwort. 

1m ersten und zweiten Tell sollen an Hand von einfachen Beispielen 
Grundbegriffe erklart und allgemeine Richtlinien gezogen werden. 
Deren Anwendung durch Darstellung eines wirklichen, zusammen· 
hangenden GeschiHtsbetriebes blldet den Inhalt des dritten Teiles. 

Wenn auch die zu den Beispielen gewahlten Valuten gesunden, und 
aus den Reihen der "Unbestandigen" ausscheiden sollten, und wenn auch 
die vorgeschlagenen SchutzmaBnahmen bei den ganzlich zugrunde 
gerichteten Wahrungen infolge abnormaler Hemmungen nur noch in 
beschranktem MaBe angewendet werden konnen, so bleiben uns doch 
die einmal erkannten Grundregeln, die niitzlich sein werden, solange 
ungesunde Geldverhaltnisse irgendwo bestehen. Wenn aber die ein· 
heimische Wahrung ihren Halt verlieren sollte, so hatten wir Klarheit 
in Valutafragen doppelt notig, um uns vor Selbsttauschungen zu schiitzen. 

Kann dem Kaufmanne, dem Buchhalter, ein Beispiel zum Vergleich 
und zur Anregung ge boten werden, konnen dadurch Verluste erspart 
bleiben, kann ferner zur Vorbereitung des Nachwuchses in Handel 
und Industrie auf diese, heutzutage leider unvermeidlichen, haufigen 
Valutaschwierigkeiten etwas beigetragen werden, so ist der Zweck dieser 
Schrift erfullt. 

Die Durchfiihrung meiner Aufgabe wurde durch wertvolle Rat· 
schlage und Mitarbeit sehr erleichtert. Besonders habe ich den Herren 
Verwaltungsratsprasident Dr. Julius Frey, Prof. H. Biedermann, 
Rektor Dr. H. Boller, Vizedirektor Dr. Barth und meinem lieben Vater 
zu danken. 

Zurich, Mai 1924. 

P. Ostertag. 
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Erster Teil. 

Die Erkennung und Deckung von Valutarisiken. 

Einleitung. 

Unter Valutarisiken verstehen wir die Gefahren, die durch die 
Wertunbestandigkeit der Wahrung, d. h. des allgemeinen WertmaBstabes, 
hervorgerufen 1Verden. 

Wie schon im VOr1VOrt dargelegt 1Vurde, 1Verden wir im folgenden 
nur Valutarisiken auf fremden Wahrungen zu erkennen und zu 
decken versuchen. Denn nur dann, 1Venn auf eine stabile einheimische 
Wahrung oder Ersatz1Vahrung als Rechnungsgrundlage abgestellt 1Verden 
kann, laBt sich iiberhaupt ein ordentliches Rechnungs1Vesen durchfiihren, 
und lassen sich auch unsichere, fremde Valutarisiken vom sicheren 
Standort aus richtig feststellen. 

Valutarisiken auf fremden Wahrungen entstehen besonders haufig 
im Import- und Exporthandelsgeschaft; sie gehen also aus Warentrans
aktionen hervor und diirfen daher, im Gegensatz zu den lediglich zum 
Z1Vecke der Spekulation frei1Villig iibernommenen Valutarisiken, mit 
Geschafts- Valutarisiken bezeichnet 1Verden. Darzustellen, in 
welcher Weise diese besondere Art Geschaftsrisiken durch Schaffung von 
Gegenrisiken gedeckt (kompensiert) 1Verden, ist die Hauptaufgabe 
dieses ersten Teiles. 

Dagegen fallt auBerhalb des Rahmens dieser Arbeit die Beschreibung 
der Valutaspekulation, d. h. der freiwilligen tThernahme von Valuta
risiken in der Hoffnung auf Ge1Vinn. Unser Ziel ist gerade das Gegenteil 
von Spekulation, namlich Methoden zur Ausschaltung der unsicheren -
dem Spekulanten Ge1Vinn verheiBenden - i'aktoren zu suchen. 

Direkt mit den Valutasch1Vankungen steigen und fallen in ihrem 
Werte diejenigen Vermogensteile und Verpflichtungen, 1Velche auf 
einen in fremder Wahrung ausgedriickten Geld1Vert lauten. Wir 1Verden 
das auf solche Werte unmittelbar wirkende Valutarisiko fortan mit 
Geldrisiko (Abschnitt A) bezeichnen. Aber auch Sach1Verte kOnnen 
zU1Veilen dem Valutarisiko bis zu einem ge1Vissen Grade ausgesetzt sein. 
Fiir diese Art Risiken 1Verden wir den Namen Valutarisiko auf 
Waren (Abschnitt B) benutzen. 

1m Abschnitt A des ersten Teiles iiber die sichtbaren und daher auch 
leicht erkennbaren Geldrisiken 1Verden wir Gelegenheit haben, die 

Os t e r tag, Valutarisiken. 1 



2 Die Geldrisiken. 

allgemein giiltigen Grundregeln der Risikodeckung kennen zu lernen, 
wahrend in Abschnitt B das Valutarisiko auf Waren zuerst an Hand von 
ausfiihrlicheren Beispielen in seinen Wirkungen gezeigt und dann erst 
kurz theoretisch untersucht werden soil. 

A. Die Geldrisiken. 
1. Das Baisserisiko (Beispiel Nr. 1). 

Kaufen wir z. B. in der Schweiz1 ) franzosische Banknoten, so ge
fahrden wir einen Teil unseres Vermogens; wir setzen ihn einem be
sonderen Risiko aus. Sinkt namlich der Wert dieser franzosischen 
Franken gegeniiber unserem Schweizerfranken, so entsteht fiir uns ein 
Verlust: der Verkauf der fremden Banknoten wird uns nicht mehr den 
urspriinglich aufgewendeten Schweizerfrankenbetrag ersetzen. 

Da die Baisse der fremden Valuta (Kurssturz) einem in dieser Weise 
angelegten Vermogensteil droht, so wollen wir diese Gefahr mit Baisse
risiko bezeichnen. 

Die Hausse - das Steigen des Wertes der fremden Valuta - wiirde 
in diesem Faile einen Gewinn bedeuten. Durch das Ubernehmen eines 
Baisserisikos nimmt man ohne weiteres teil an den Gewinnchancen einer 
Hausse. 

Kehren wir zu unserem Beispiel zuriick. 
Was kann uns bewogen haben, die besagten Banknoten zu kaufen? 
1. Die Hoffnung auf eine Wertvermehrung, einen Gewinn, also auf 

eine Hausse der f.Fr. - dies ware Spekulation. 
2. Der Wunsch, irgend ein Hausserisiko durch Ubernahme des Baisse

risikos auf den Banknoten auszugleichen - dann haben wir eine 
Deckungstransaktion vor uns. 

Nehmen wir das letztere an. 
Das Hausserisiko, das wir auf die beschriebene Art deckten, mag 

folgende Geschaftshandlung zur Ursache haben: 

2. Das Hausserisiko (Beispiel Nr. 2). 

Wir verkaufen in Frankreich franko Lager des Kunden zu einem 
s.Fr.-Preis ein Schwergut, bei welehem die in f.Fr. zu bezahlende Fracht 
von ca. f.Fr. 6000.- zum Tageskurs des Geschaftsabschlusses in unsere 
Kalkulation eingestellt wurde. Dadurch beginnt fiir uns ein Hausse
risiko in f.Fr. zu laufen, denn, sollte der f.Fr.-Kurs steigen, so kame die 
Fraeht, die hier eine bedeutende Rolle spielt, uns teurer als gerechnet 
zu stehen und del' erwartete s.Fr.-Gewinn wiirde sich verkleinern. Ohne 
Kurssicherung dauert dieses Hausserisiko an, bis wir die f.Fr.-Frachtnote 
unseres Spediteurs bezahlt haben. Durch den in Beispiel Nr. 1 erwahnten 
Kauf von Banknoten (oder praktischer eines Schecks, der zur Gutschrift 
auf ein f.Fr.-Bankkonto weitergegeben wird) konnen wir uns aber zum 

1) Hier, wie in allen :folgenden Beispielen, soll der Schweizer:franken am feste, 
st,abile Inlandwahrung angenommen werden. 
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kalkulierten Kurs die notigen ca. f.Fr. 6000.- versehaffen, uns ein
dec ken, und dadureh erfreuliehe, aber aueh unliebsame Uberrasehungen 
vermeiden. 

3. Die Wahrungsbilanz (oder Risikobilanz). 
Stellen wir positive und negative Risiken einander in Bilanzform 

gegeniiber, so erhalten wir fUr unser Beispiel folgendes Bild: 

Wahrungsbilanz fiir franzosische Franken. 

Baisserisiken (f.Fr.-Aktiven) 
Scheck im Portefeuille 

(spater Bankguthaben 
auf f.Fr.-Konto) ... f.Fr. 6000.-

Hausserisiken (f.Fr.-Passiven) 
MutmaBlich zu bezahlen-

der Betrag fUr Fracht 
auf Sendung X. . . . f.Fr. 6000.-

Die Niitzli:ehkeit der Wahrungsbilanzen werden wir spater bei kom
plizierteren Verhaltnissen mehr schatzen lernen, vorerst geniige uns, 
den daraus ohne weiteres ersichtlichen SchluB zu ziehen: 

Aktiven in hemden Wahrungen sind dem Baisserisiko, 
Passiven dagegen dem Hausserisiko ausgesetzt. 

Weiter werden wir folgern: 
Zur Deckung von Hausserisiken ist ein Ankauf in der 

betr. fremden Geldsorte notig, d. h. wir besorgen uns zum voraus 
den zur Riickzahlung des Passivums erforderlichen fremden Valuta
betrag. Um dagegen Baisserisiken auszugleichen, miissen wir 
den im Risiko stehenden hemden Valutabetrag verkaufen. 

4. Schwierigkeiten der Risikodeckung. 
a) Deckung von Baisserisiken bei ungeniigender Liquiditat 

der Wahrungsbilanz (Beispiel Nr. 3). 
Wie einfach sich das Hausserisiko decken laBt, ist aus Beispiel Nr. 2 

ersichtlich. < Schwieriger ist es dagegen zuweilen, dem Baisserisiko aus
zuweichen. Um verkaufen zu konnen, muE man eben den Gegen
stand - hier die fremden Geldsorten - zur freien Verfiigung 
besitzen. 6fters verhindert aber die nicht geniigende Liq uiditat 
der Wahrungsbilanz die zur Ausfiihrung der Baisserisikodeckung 
notwendigen Verkaufe. Wie diese Schwierigkeit iiberwunden werden 
kann, wird nachfolgendes Beispiel Nr.3 zeigen. 

Die £-Wahrungsbilanz eines schweizerischen GroEhandelshauses 
zeige am 1. Januar folgendes Bild: 

I. Wahrungsbilanz am 1. Januar (mit ungedecktem £.Baisserisiko). 
Baisserisiken Hausserisiken 

Debitoren ... . £ 10000/-/- Akzept, fallig am 
31. Januar. .. . £ 5000/-/-

Bankguthaben . ." 2 000/-/- Akzept, fallig am 
15. Februar .. . " 5000/-/-

Kreditoren. . . . 1000/-/-
Sa'ldo (Baisserisiko)* " 1000/-/-

£ 12000/-/- £ 12000/-/-

1* 
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Um das durch die Wahrungsbilanz festgestellte Baisserisiko* auf· 
zuheben, verkaufen wir zuniichst £ 1000/-/- von unseremBankguthaben, 
wodurch sich dasselbe um diesen Betrag auf £ 1000/-/- vermindert. Das 
am 31. Januar fallige Akzept erfordert aber £ 5000/-/-. Zahlen die Debi
toren aus irgendeinem Grunde bis dahin nur £ 2000/-/- zuriick, dann 
fehlen uns zur Einlosung der Tratte £ 2000/-/-. Wir sind gezwungen, 
sie zu kaufen (Verwandlung von s.Fr. in £), obschon dadurch ein neues 
Baisserisiko entsteht, in welches wir sozusagen mit offenen Augen hinein
gedrangt werden (vgl. nachfolgende Wahrungsbilanz vom 31. Januar). 

II. Wahrungsbilanz am 31. Januar (mit ungedeoktem £-Risiko). 

Baisserisiko Hausserisiko 

Debitoren . . . . . • £ 8000/-/- Akzept per 31. Januar £ -/-/-
£ 10000/-/- -;- £ 2000/-/- (nun eingelost) 

Bank . . . . . . . . £ -/-/-

£ 8000/-/-

Akzept per 15. Februar 

Kreditoren . . . . . . 

~ (BaisBerisiko) 

" 5000/-/

" 1000/-/
" 2000/-/
£ 8000/-/-

Gliicklicherweise stehen verschiedene Wege zur Vermeidung solcher 
Baisserisiken offen; leider werden aber diese Moglichkeiten in der Praxis 
noch nicht geniigend beachtet, manchmal auch mit mehr oder weniger 
:Berechtigung ala zu teuer oder zu umstandlich abgelehnt. 

Zunachst werden wir versuchen, von unserem Schuldner raschere 
Zahlung, einen diskontierbaren Wechsel oder ein Akzept zu erhalten. 
Diese einfache LOsung ist jedoch haufig nicht moglich; sie hangt von den 
Verkaufsbedingungen ab und soIl, wenn dadurch der AbschluB von Waren
verkaufen gefahrdetwird, vom Verkaufer nicht verlangtwerden miissen. 

Unabhangig vom guten Willen oder der Zahlungsbereitschaft des 
Kaufers sind dagegen die im folgenden beschriebenen Verfahren I und II. 

Losung nach Verfahren I (Variante A zu Beispiel Nr. 3). 
Die Wahrungsbilanz zeigt an, daB £ 2000/-/- im Baisserisiko sind. 

Also £ verkaufen 1 Per sofort verfiigbare £ konnen wir keine verkaufen -
wir haben uns ja soeben zur Einlosung der Tratte solche verschaffen 
miissen -, wohl aber konnen wir die zu erwarlenden Debitoren
zahlungen, die spater eingehen werden, heute schon an den :Mann 
bringen. Dies geschieht durch AbschluB eines Terminverkaufs
kontraktes in der betr. Valuta mit einer Bank, durch welchen wir 
una verpflichten, an einem bestimmten Zeitpunkt, z.13. in 3 Monaten, 
die verkauften £ zu liefern. Die Bank ihrerseits iibernimmt die Ver
pflichtmig, uns nach Ablauf der 3 Monate den kontrahierten £-:Betrag 
zu dem heute vereinbarten Kurs abzunehmen. 

An Stelle des bloBen Ankaufs von £ treten somit zwei - in der Kurs
risikowirkung sich aufhebende - Transaktionen, namlich: 

1. Kauf von £ per sofort, um geniigend liquide Mittel bereit
zustellen. 
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2. Verkauf von £ auf Termin, um das entstandene Baisserisiko 
auszugleichen. 

Die Wahrungsbilanz ist nun folgendermaBen ausgeglichen: 

lIa. Wahrungsbilanzam 31. Januar 1923 (£-Risiko gedecktnach VerfahrenI). 

Baisserisiko 

Debitoren . . . . . . :£ 8000/-/-

£ 8000/-/-

Hausserisiko 

Alaept per 15. Februar £ 5000/-/
Kreditoren . . . . . . ,,1000/-/

Kontrakt X-Bank per 
30. April (Termin-
verkauf) • . . . . . ,,2000/-/-

:£ 8000/-/-

Der Rauptnachteil dieser Art Kursdeckung besteht in ihrer Kost
spieligkeit, die in manchen Fallen ihre Anwendung unzweckmaBig 
gestaltet. Die Marge zwischen Kaufkurs und Terminverkaufskurs ist 
namlich ziemlich groB; schon der Terminverkaufskurs ist natiirlich 
ungiinstiger als der gewohnliche Verkaufskurs, der seinerseits wiederum 
einen Abstand yom Kauferkurs (Briefkurs der Bank) aufweistI). 

Ein weiterer Nachteil entsteht dadurch, daB die Riickzahlung, 
d. h. der Ablauf des Kontraktes, auf einen bestimmten Termin, hier z. B. 
auf 3 Monate festzusetzen ist. Sind i.nqert der genannten 3 Monate die 
zu liefernden £ 2000/-/- immer noch nicht liquid geworden, so muE der 
Terminverkauf mit unter Umstanden nochmals erheblichen Kosten 
prolongiert werden. 

Losung nach Verfahren II (Variante B zu Beispiel Nr. 3). 

Billiger und praktischer, besonders fiir Geschafte mit regem Aus
landsverkehr und haufigen Kurstransaktionen, ist sehr oft folgendes 
Verfahren: 

Die zur Einlosung der Tratte am 31. Januar fehlenden 
£ 2000/-/- werden nicht gekauft, sondern geborgt. 

Gegen Hinterlegung des Gegenwertes in s.Fr. wird eine Bank uns den 
notigen £-Kredit gewahren. Das bedingt eine vorherige Abmachung 
iiber folgende Punkte: 

1. Maximale Rohe des Kredites; 
2. Sollzins, den wir fiir den schuldigen Betrag (£-Betrag) der Bank 

vergiiten miissen; 
3. Rohe der Deckung (z. B. zum Tageskurs der Kreditinanspruch

nahme umgerechneter £-Betrag + 10% Marge, evtl. mit Bestimmung 
iiber die zu leistende Nachdeckung bei Kurssturz); 

4. Zinsvergiitung, die uns die Bank auf unserem s.Fr.-Garantiekonto 
gewahrt. 

Vergleichen wir die zwei Verfahren, so zeigt sich bald, daB das zuletzt 
beschriebene Verfahren II einfacher durchfiihrbar ist. 

1) Die Hohe der Terminzuschlage richtet sich nach dem ZinsfuBverhaltnis 
zwischen dem Inland und dem in Frage kommenden Ausland. 
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Bei Verfahren I folgen sich: 
1. Kauf per sofort, 2. Terminverkauf, 3. evtl. dessen Prolongation, 

4. Bereitstellung und Ablieferung der verkauften £ nach Ablauf des 
Termins. 

Bei Verfahren II dagegen nur: 
1. Abheben der notigen £ 5000/-/- bei unserer Londoner Bank, 

wodurch wir Schuldner fUr £ 2000/-/- werden, 
2. trberweisen von s.Fr. 52 800.-1) an den schweizerischenBankkorre

spondenten dar Londoner Bank zugunsten unseres Garantiekontos in s.Fr. 
Beide Konti (£ und s.Fr.) konnen auch bei der gleichen s.Fr.-Bank 

gefiihrt werden, die "Obe~weisung erfolgt dann in einfachster Weise bei 
derselben durch einen internen "Obertrag. Die Riickzahlung der Schuld 
geschieht ohne weiteres dadurch, daB wir die von unseren Debitoren 
eingehenden £-Betrage wie bisher an unsere Bank zur Gutschri:ft auf 
£-Konto leiten. Dadurch vermindert sich unsere Schuld nach MaBgabe 
der Zahlungseingange, und die Bank ist in der Lage, auch unser Garantie
depot wieder entsprechend freizugeben. Noch einfacher gestaltet sich 
die Durchfiihrung der KurssicherungII, wenn der in Anspruch genommene 
Fremdvalutabankkredit durch eine Zession von Debitorenguthaben 
gleicher oder anderer Wahrung gedeckt werden kann oder blanko erhalt
lich ist, weil dann auch der Verkehr auf dem Garantiekonto wegfallt. 

'Einige Wahrungsbilanzen mogen die weitere Entwicklung veran
schaulichen. 1m Beispiel ist dabei der besseren Verstandlichkeit halber 
eine fortschreitende Liquidation der £-Geschafte angenommen worden. 

TIb. Bilanz a.m 31. Januar (£-Risiko gedeckt nach Verfahren TI). 

])ebitoren ..•..... £ 8000/-/- Akzept per 15. Februar . £ 5000/-/

Kreditoren •...... " 1000/-/
Schuld bei der X-Bank 

(gedeckt d. s.Fr.-])epot) ,,2000/-/-

TIl. Bilanz am 5. Februar. 

])ebitoren ........ £ 5000/-/- Akzept per 15. Februar . £ 5000/-/-

X-Bank . . . . . . . ." 1000/-/- Kreditoren......." 1000/-/
])ie ])ebitoren haben seit dem 31. Januar £ 3000/-/- bezahlt. ])amit ist 

nic~t nur die Schuld von £ 2000/-/- bei der Londoner Bank gedeckt worden, 
sondern wir besitzen nun ein Bankguthaben von £ 1000/-/-. 

IV. Bilanz am 10. Februar. 

])ebitoren ........ £ 3000/-/-

X-Bank . . . . . . . . " 2000/-/-

Akzept per 15. Februar . £ 5000/-/

Kreditoren . . . . . . ." -/-/-
])ie ])ebitoren haben Beit dem 5. Februar £ 2000/-/- bezahit, welche zur 

Riickzahlung unserer Lieferantenschulden von £ 1000/-/- und zur ErhOhung 
unseres Bankguthabens um £ 1000/-/- auf £ 2000/-/- Verwendung fanden. 

1) Schuld £ 2000/-/- a 24.- (Tageskurs) = Fr. 48 000.-
+ 10% Marge " 4800.-

Fr. 52800.-
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v. Bilallz am 15. Februar. 

Debitoren . . . • . . . £ 2000/-/- I Bank . . . . . . . . . £ 2000/-/-

Beit dem 10. Februar haben die Debitoren nochmaJs £ 1000/-/- bezahlt; 
das Akzept per 15. Februar wurde abgelost, zum Teil wieder durch Ina.nspruch
nahme des Bankkredites; Bankguthaben It. Bilanz IV = £ 2000/-/- + Debi
torenzahlung £ 1000/-/- = £ 3000/-/- abziiglich Tra.tte per 15. Februar 
£ 5000/-/- = Bankschuld £ 2000/-1-. 

Nach Eingang des Restes unserer Guthaben und dessen 'Obermittiung an die 
Bank gieicht sich unsere £-Position von selbst -auB. 

Der Hauptvorteil von Verfahren II besteht, wie bereits bemerkt, 
~ der Einfachheit der technischen Durchfiihrung. Scherereien bei der 
Erledigung von Kurstransaktionen iiber frillier abgeschlossene Geschafte 
:kommen nicht vor. 1st ein Geschaft von Anfang an richtig gesichert 
worden, so erfolgt die weitere Abwicklung der Deckungstransaktionen 
ohne unser Zutun; man hat sich nachtraglich, was dies anbetrifft, nicht 
mehr um die eingeleiteten Geschafte zu bekiimmern. Dieser Vorteil 
kann bei einer gro.Ben Anzahl von sich kreuzenden Geschaften dieser 
Art sehr wichtig werden. Man stelle sich die Arbeit vor, die die Kon
trolle, die Prolongationen usw. von hundert pendenten Geschaften mit 
hundert laufenden Terminabschliissen mit sich bringt, ganz abge. 
sehen von der Pramie, die fiir eine derartige Kursdeckung auszu
legen ist. 

In diesem Zusammenhang mag noch erwahnt werden, da.B dagegen 
bei Deckung von Hausserisiken zuweilen der Abschlu.B von Termin
kontrakten einem sofortigen Ankauf der zu sichernden fremden Valuta
betrage vorgezogen wird, namlich wenn mit Knappheit der Betriebs
mittel zu rechnen ist und eine Investierung von Geldern in fremder 
Valuta moglichst weit hinausgeschoben werden soll. 

Die Auslagen beschranken sich bei Verfahren II auf die Zins
differenz zwischen Sollzinssatz auf unserer £-Schuld und Habenzinssatz 
auf unserem s.Fr.-Guthaben. Je nach den geltenden Zinssatzen werden 
sie natiirlich sehr verschieden sein, doch lohnt sich im allgemeinen diese 
Risikopramie. Die Zinsmarge kann noch verkleinert werden, indem die 
s.Fr .-Garantiebetrage auf bestirnmte Termine festgelegt werden und da
durch zeitweise zu einem hoheren Zinssatz Anlage finden konnen. Zudem 
ist die Beniitzung des Kredites gewohnlich nur von kurzer Dauer 
(vgl. Beispiel Nr. 4, S. 14). da es sich ja meist urn Beschaffung liquider 
fremder Wahrung nur wahrend Spitzenperioden der hochsten An
spannung handelt. 

b) Die Deckung von langfristigen hohen Baisserisiken. 

Solche Baisserisiken sind haufig beirn Betriebe von Filialen im Papier
valutaausland zu decken. Verfahren II eignet sich aber dazu infolge 
der bestandigen Differenz zwischen Sol1- und Habenzinsen oder 
den hohen Zinssatzen fiir Blankokredite nicht besonders gut (teuer). 
Ala Kompensationsmoglichkeit fiir derartige permanente Baisserisiken 
kommt in erster Linie die Aufnahme von fremden Geldern in Form von 
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Beteiligungen, Obligationsanleihen usw. in der betr. Wiihrung in 
Betracht. Das vorhin genannte FiliaJrisiko ist aber noch von Faktoren 
abhangig, deren Erklarun.g erst im. zweiten Kapitel erfoIgen wird (Valuta. 
risiko auf Waren); wir wollen aus diesem Grunde seine Besprechung 
erst im. zweiten Teil dieser Arbeit im. Zusammenhang mit der Filial. 
buchhaltung bringen (siehe S.77). 

c) Die Deckung von Risiken aus kleineren Geschii.ftb· 
abschliissen. 

Auch dafiir ist die Anwendung von Deckungsverfahren TI meistens 
zu kostspieIig. Setzt sich namIich der Umsatz von in fremden Valuten 
abgeschlossenen Warengeschaften aus einer groBen Zahl kleinerer Ab· 
schliisse zusammen, so wiirden diese, auch wenn sie insgesamt eine groBe 
Summe ausmachen, eine ebenso groBe Zahl einzelner kleiner Deckungs
transaktionen hervorrufen. Diese verteuern nicht nur die Risikopramie 
in Form von Kursmargen und Spesen, sondern bringen viel Arbeit und 
UniibersichtIichkeit. Daher zieht der Geschaftsmann in solchen Fallen 
vor, die Risiken zu tragen. Dieser EntschluB soll aber nicht dazu fiihren, 
auch die Risikobeobachtung zu vernachlassigen, was leider haufig vor· 
kommt. 1m Gegenteil ist eine scharfe Beobachtung hier doppelt wichtig: 
GrundsatzIich sollen Risikogrenzen aufgestellt werden, bei deren 
"Oberschreitung summarische Deckungstransaktionen zu erfolgen haben. 
Es wird z. B. festgesetzt, daB, sobald das f.Fr.-Baisserisiko den Betrag 
von f.Fr. 50000.- erreicht haben wird, die Deckung vorzunehmen sei. 
Die Notierung des Risikos erfolgt in der Risikenbilanz oder dem Risiken
skontro, das zur Bestimmung der summarischen Deckungstransaktionen 
stets nachgefiihrt sein muB. Dem verantwortIichen Geschaftsorgan ist 
natiirIich wie iiberall geniigend Freiheit zu lassen, um ihm die Wahl des 
ihm zum AbschluB des Kursgeschaftes am giinstigsten erscheinenden 
Momentes zu ermogIichen. 

Aber auch hier bietet sich je nach der Natur der Ware mehr oder 
weniger die MogIichkeit, den Risikoausgleich durch das Gegengewicht 
des Valutarisikos auf Waren zu erzielen. Dariiber Naheres in Abschnitt B 
(S.9). 

5. Zusammenfassung. 
Die wichtigen Grundlagen fiir das weitere Verstiindnis mochten 

wir nochmals zusammenfassen: 
Die Schaffung von Gegenrisikenfiir gefahrdete Passiven erfolgt 

durch Ankaufe, fiir Valutaaktiven durch Verkaufe der betreffenden 
fremden Valuta. 

Das Decken von Hausserisiken (Ankaufe) ist leicht durchfiihrbar, 
dagegen bietet der Ausgleich von Baisserisiken (Verkaufe) gewisse 
Schwierigkeiten. Besonders der Mangel an den zum Verkauf notigen 
Iiquiden Mitteln in fremder Valuta hindert zuweilen unsere Schutz
maBnahmen. Durch Terminabschliisse in fremder Wahrung (Verfahren I) 
und besonders durch Beniitzung von Krediten (Verfahren TI) 
kann diesem Mangel in vielen Fallen abgeholfen werden. Waren-
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geschafte, bei denen sich eine Deckungstransaktion fUr jecien einze1nen 
Abschlu.B nicht lohnen wiirde, sind in ihrer Wirkung auf die Valuta
position wenigstens vorzumerken, damit die Gesamtrisiken rechtzeitig 
gedeckt werden konnen, sobald sie eine gewisse Grenze zu iiberschreiten 
drohen. 

B. Das Valutarisiko auf Waren. 

1. Einleitung. [Das Valutarisiko auf Waren ala Mittelglied zwischen 
gewohnlichen Valutarisiken (Geldrisiken) und gewohnlichen Waren

risiken (Geschaftsrisiko im Warenhandel).] 

Vereinbaren wir beim AbschluB eines Warenankaufs einen Kaufpreis 
in fremder Wahrung (in der Schweiz z. B. f.Fr.), so setzen wir dadurch 
einen Teil unseres Kapitals nicht nur dem Hausserisiko der betr. 
:fremden Valuta aus, sondern leiten gleichzeitig dessen Investierung, 
d. h. Verwandlung von Geldwert in Waren, ein. Wir gehen dabei mit 
einem Male zwei verschiedene Arlen von Risiken ein: 

1. Eine Hausse der fremden Valuta kann nun verteuernd auf unsere 
Einstandspreise wirken. 

2. Eine Senkung des Wertes unserer Ware, d. h. des Goldpreises, 
nicht ihrer nominellen Bewertung in irgendeiner Papiervaluta, kann 
den Verkaufserlos vermindern. 

Risiko Nr.l ist ein gewohnliches Geld- oder Valutarisiko, wie 
wir sie im ersten Kapitel besprochen haben, Risiko Nr.2 ein reines 
Warenrisiko. Der Warenkaufmann sucht das Valutarisiko zu ver
meiden - fremde Geldsorten sind "Ware" nur fiir den Bankier -, das 
reine Warenrisiko dagegen tragt er selbst, dessen Obernahme 
bildet ja gerade einen Teil seiner Aufgabe. Der Dienst, den er dabei dele 
Volkswirtschaft leistet, besteht darin, daB er es iibernimmt, Waren am 
rechten Ort fiir den Verbrauch bereitzustellen, ohne genau im voraus 
zu wissen, in welchem MaBe Bedarf vorhanden ist. Hat er gut vor&us
gesehen, d. h. entsteht ein groBes Bediirfnis nach der Ware fiir die er 
vorsorgte, so wird er durch hohere Preise belohnt, im anderen FaIle muB 
er die iiberfliissigen Waren billiger, evtl. mit Verlust losschlagen. Das 
Warenrisiko des Kaufmanns verkleinert sich, und die Erfolgschancen 
vermehren sich, je mehr die Berechnungen, die Erfahrungen, das kauf
mannische Gefiihl zu richtigen Dispositionen leiten. Die Obernahme des 
Warenrisikos gehort also zum "Geschaft". Die das Valutarisiko 
bestimmenden Faktoren dagegen sind dem Warenkaufmanne fern
stehender, auch ist ibm die Obersicht iiber die Marktlage der Valuten 
weniger rasch zuganglich; fast hilflos sieht er das im Risiko stehende 
Kapital unberechenbaren Wertschwankungen unterworfen, und man 
begreift, daB er dieser Gefahr auszuweichen sucht. 

Nun ist es aber praktisch nicht leicht, reine Valutarisiken und 
Warenrisiken auseinanderzuhalten, denn das Warenrisiko auBert sich 
nicht einfach in den Warenpreisschwankungen; das Kursrisiko seiner
seits ist ebenfalls nicht ausschlieBlich an den Valutaschwankungen, 
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die unsere Guthaben und Schulden in fremden Wahrungen im Werle 
verandern, erkennbar. 

AuBerst selten steigt und failt namlich der Warenpreis in Papier
valutalandern genau im umgekehrten Verhaltnis, wie die betr. Valuta 
sich gegeniiber den Goldvaluten bewegt. Nur in diesem Faile, der in.der 
Praxis bei wenigenArtikeln auch dann nur annahernd eintritt, also nur, 
wenn die Warenpreise die Wertschwankungen der Papiervaluta jeweilen 
auf Gold erganzen (siehe Beispiel N r. 4), ha ben wir ein reines Valutarisiko 
zu decken. Dann sind namlich: 

Warenpreisschwankungen = Warenrisiko, 
Devisenkursschwankungen = Valutarisiko. 

Nur dann k6nnen wir im Ausland wie im Inland mit den auf gleicher 
Basis stehenden, in Edelvaluta umgerechneten Warenpreisen rechnen 
(immer vorausgesetzt, daB das "Inland" ein Goldvalutaland oder ein 
Land mit solider, stabiler Wahrung sei). 

Z6gern aber die Warenpreise im Ausland, sich auf die Kurs
schwankungen einzusteilen, so entstehen zwischen den durch Um
rechnung zu den jeweiligen Tageskursen vergleichbar gemachten Aus
lands- und Inlandspreisen groBe Unterschiede, die wir, weil fiir uns 
durch Valutaschwankungen in erster Linie bedingt, dem Val u tarisiko 
auf Waren zuschreiben. 

Um richtig sichern zu k6nnen, sind wir gezwungen, das Valuta
risiko auf Waren von den gewohnlichen Warenrisiken abzutrennen, 
obschon beide Risiken nur zusammen in den Warenpreisschwankungen 
zur Geltung kommen, eine Aussonderung also sehr schwer durch
fiihr bar ist. 

Die drei besprochenen Risiken lassen sich wie folgt gruppieren: 

1. Valutarisiken ---------Ausdrucksmittel: 
"Devisenkurse" 

2. Valutarisiken auf Waren 3. Warenrisiken 
, 

Ausdrucksmittel: 
1. u. 2. "Warenpreise" 3. 

~--------------, ----------------~ -----~"~-----
sollen gedeckt werden bleiben ungedeckt 

(Risiken werden ferngehalten) (Risiken werden 
iibernommen) 

Durch den Umstand, daB die Abgrenzung zwischen 2 und 3 unbe
stimmt ist, ergibt sich die Hauptschwierigkeit der Risikodeckung im 
internationalen Warenhandel. Nicht nur die genau feststeilbaren Risiken 
Nr. 1, sondern die Risiken Nr.2 und damit die unsichere Grenzlinie 
zwischen Nr.2 und Nr. 3 miissen dazu eben eingeschatzt werden. 

2. Ein Warengeschaft ohIJe Valutarisiko auf Waren (Beispiel Nr. 4). 

a) Ankauf und Kurssicherung. 

Wir kaufen am 15. Juni 1000 Stiick eines iiberseeischen Import
artikels a f.Fr. 90.- pro Sttick = f.Fr. 90000.- und sichern uns so
fort gegen das entstehende Hausserisiko, indem wir f.Fr. 90000.- zum 
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Kurse von 46.20, d. h. mit einem Aufwand von s.Fr. 41 580.- bei 
unaerer Bank beziehen. 

Unsere Absatzgebiete befinden sich hauptsachlich in Frankreich, 
dann auch in England, in Deutschland und im Inland (der Schweiz) .. 

b) Preisbildung. 

tTber die herrschenden Preise auf den Markten der verschiedenen 
Lander werden wir genau auf dem Laufenden gehalten'; deren Ent
wicklung gestalte sich fiir unseren Artikel folgendermaBen = 

Preista belle. 

Grossistenpreise (Annahme). 

1 2 3 4 5 
Datum Schweiz Frankreich England Deutschland 

a b c a I K!rS 
c a K!rS I c 

Preis Kurs Preis Preis 
s.Fr. f.;Fr, s.Fr. £ B.Fr. M. s.Fr. 

15.Juni 46.80 101.30 46.20 46.80 1/19/10 23.50 46.81 2833.30 1.65 46.75 

16. Juni 46.85 101.- 46.40 48.86 1/19/103/4 23.50 46.85 2757.- 1.70 46.87 

10.Juli 47.- 114.51 41.- 46.95 2/-/53/ 4 23.24 46.99 4695.- 1.- 46.95 

8. Aug. 47.10 109.81 42.90 47.11 2/-:-/61/4 23.2447.09 6 693.- 0.70 \46.85 
9. Nov. 46.90 137.02 34.20 46.86 2/-/71/, 23.1046.91 78033.- 0.06 46.82 

.Um die auslandischen Preisnotierungen (Kolonnen 3/5a) mit den 
Schweizer Preisen (Kol. 2) vergleichbar zu machen, wurden sie zum je
weiligen Tageskurs (Kol. 3/5 b) in s.Fr. umgerechnet und in die Rubriken 
3/5 c eingetragen. 

Anmerkungen zur Preistabelle. 

Bei Vergleichung dieser Preise muB una auffallen, daB sich die in 
s.Fr. umgerechneten Notierungen der einzemen hemden Markte trotz 
groBer Kursschwankungen ungefahr auf gleicher Rohe halten. Nur in 
Deutschland vermochte die Preisentwicklung der Marktenwertung vom 
8. August bis zum 9. November nicht mehr ganz zu folgen. Aile Lander 
sind eben gezwungen, den betr. Artikel aus der gleichen iiberseeischen 
Quelle zu b~ziehen (wenn auch manchmal indirekt), daher richtet sich 
das Preisniveau iiberall nach dem Goldpreise, den auch wir in der Schweiz 
bezahlen miissen. In Deutschland ist der Import zeitweise unmoglich 
geworden, der Konsum begniigte sich mit den vorhandenen, anscheinend 
noch biIliger eingekauften Vorraten. DemgemaB konnten sich auch die 
Preise so lange nicht mehr an den Weltmarktpreis anpassen, ale der 
Konsum nicht durch Warenmangel gezwungen wurde, die hoheren 
Auslandspreise zu bewilligen. 

Weiter laBt unsere Preistabelle auch erkennen, daB, je unregelmaBiger 
sich die Kurse eines Landes bewegen, desto groBer auch die Pendelbe
wegung seiner Inlandpreise ist (groBere Unsicherheit, mehr'spekulation). 
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Diese Erscheinung wird dem geschickten Verkaufer, bei Freiheit in 
der Auswahl des Absatzgebietes, hie und da. einen Vorteil bringen. Dies 
zeigt sich in der Fortsetzung unseres Beispiels bei verschiedenen der 
nun folgenden Verkaufe: 

c) Verkaufe und Kurssicherung. 
16. Juni in Deutschland: 
50 Stiick a. M. 2757.- = Mk. 137 850.-. Um das Kursrisiko 

zu vermeiden, wird dieser Betrag sofort zum Tageskurs ver-
kauft: M. 137850.- a. 1.70 ...•..•......• = s.Fr. 2343.45 

16. Juni in Frankreich: 
150 Stiick a. f.Fr. 101.- = f.Fr. 15 150.-, welche a. 46.40 ver-

kauft, ergeben • . . . . . =" 7 029.60 
10. Juli in der Schweiz: 
100 Stiick a s.Fr. 47.- ......•...... . . . . =" 4 700.-
8. A ugust in Frankreich: 
500 Stiick a. f.Fr. 109.81 = f.Fr. 54 905.-, verkauft a. 42.90 = " 23 554.25 
9. November in England: 
200 Stiick a. ;£ 2/-/71/, =;£ 406/-/10, verkauft a. 23.10 ••• =" 9 379.55 

ErI6s s.Fr. 47006.85 
Aufwand (f.Fr. 90 000.- a. 46.20 siehe S. 10) ,,41 580.-

Bruttoertrag s.Fr. 5 426.85 

d) Ergebnis. 
Ware es gelungen, den gesamten Absatz in der Schweiz zu den auf 

der Preistabelle notierten schweizerischen Marktpreisen zu finden, so 
hatte, wie folgende Aufstellung erweist, ein ungefahr gleich hoher Ver
kaufserlos erzielt werden konnen, namlich: 

Verkauf vom 16.6. 200 Stiick a B.Fr. 46.85 = B.Fr. 9 370.-

100 " " " 47.- = " 4700.-" ,,10. 7. 

" 
" 

" 
" 

8.8. 500 
9.11. 200 " 

" 

" " 47.10 = " 23550.
" " 46.90 =" 9 380.

B.Fr. 47000.-

Mit anderen Worten: Trotz groBen Kursschwankungen konnten 
Geschafte in Papiervalutalii.ndern mit nahezu dem gleichen Resultat 
durchgefiihrt werden, wie dies bei Beschrankung auf das In1andsgeschaft 
moglich gewesen ware. Dank der besonderen Natur unserer typischen 
Importwaren als Welthandelsartikel mit Weltmarktpreis hatten wir 
eben nur Geldrisiken zu laufen, die ohne groBe Schwierigkeiten zur rechten 
Zeit aufgehoben wurden. 

e) Betrachtung des Valutarisikos. 
I. Rohe und Dauer. Die zur Aufhebung des Valutarisikos notigen 

Deckungstransaktionen waren folgende: 
1. Ankauf der zur Bezahlung der fremden Kaufsumme notigen 

Valuta (f.Fr.) im Moment des Abschlusses des Warenkaufs. 
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2. Verkauf der jeweilen zu erwartenden Kundenzahlungen in 
fremden Wiihrungen, und dies zwar sofort beim AbschluB des Verkaufs
kontraktes, nicht etwa erst bei Ausstellung der Faktur. 

In Wll'klichkeit kann und wird die Kurssicherung allerdings zeitlich 
nicht immer genau mit der zu deckenden Warentransaktion zusammen
fallen. Die manchmal vielleicht nur nach Minuten ziihlende Zeitspanne 

FFr. 
10000 

e,/ 

Abb. l. 

Erklarungen zum Risikendiagramm zu Beispiel Nr. 4. 
Die ~ldbetrage sind in Funktion der Zeit dargestellt, wobei Rausserisiken 

nach oben, Baisserisiken nach unten aufgetragen wurden (Wagrechte = Dauer 
der Rieiken, Senkrechte = Rohe der Risiken). 

Zeichen: 
~schii.ftsvorfalle, die EinfluB auf die Valutarisikoposition besitzen: 

a) 15.6. Wir kaufen Waren ffir. . . • . . . . . . .. . 'f-Fr. 90000.-
b) 15.6. Deckungstransaktion: Ankauf von franz. Valuta ,,90000.-
c) 16.6. Wir verkaufen Waren (Verkauf A) . . . . . • ,,15150.-
d) 16.6. Deckungstransaktion: Verkauf von franz. Valuta ,,15150.-
e) 8.8. Wir verkaufen Waren (Verkauf B) . . . . . . ,,54905.-
f) 8.8. Deckungstransaktion: Verkauf von franz. Valuta ,,54 905.-

Geschii.ftsvorfalle ohne EinfluB auf die Valutarisiken: 
1. 19.6. Wir stellen Faktur aus fiber Verkauf A . . . f.Fr. 15150.-
2. 15.7. Wir bezahlen die am 15.6. gekauften Waren " 90000.-
3. 15.8. Wir steUen Faktur aus fiber Verkauf B . . . " 54 905.-
4. 16.9. Wir erhalten Zahlung aus Verkauf A . . . . " 15150.-
5. 30.11. Wir erhal en Zahlung aus Verkauf B . . . . " 54905.-

zwischen Risikobeginn (Warentransaktion) und Deckung (Valutatrans
aktion), also die Dauer des kurzen ungedeckten Risikos, ist in oben
stehender graphischer Aufzeichnung berucksichtigt worden. Damit 
erhalten wir ein klares Bild des Risikoverlaufs bei annahernd voll
standiger Risikodeckung, welches uns besonders zum Vergleich mit den 
Verhaltnissen in Beispiel Nr.5 niitzlich sein wird. 

Aus der Zeichnung geht hervor, daB nur Warenkaufe und -verkaufe 
und die entsprechenden Deckungstransaktionen Risikoverande-
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rungen verursachen. Fakturierung und Zahlungen dagegen (Zeichen 1 
bis 5) andern nur die Zusammensetzung der Risikoposition. Schon 
hier solI darauf hingewiesen werden, daB durch die Buchhaltung 
gerade diese letzteren Vocialle erfaBt werden, wahrend die Kaufe und 
Verkaufe im Moment ihres Abschlusses oft noch gar nicht die zur 
Buchung notigen bestimmten Zahlen prazisieren. Die Zahlen der syste
matischen Buchhaltung diicien daher nicht als Unterlagen fUr die 
Risikoermittlung beniitzt werden. Die Nichtbeachtung dieses Um
standes hat schon vielfach zu Fehlern gefiihrt; wir werden uns noch 
einige Male damit zu befassen haben (s. S. 33, 73 u. 89). 

ll. Zusammensetzung des Risikos. Wahrend das Diagramm die 
Hohe und Dauer der Risiken registrierte, sollen folgende Wahrungs
bilanzen deren Zusammensetzung an den uns interessierenden 
Daten veranschaulichen. 

Wahrungsbilanzen fiir franzosische Franken 
(zu Beispiel Nr. 4). 

-1-
Baisserisiken per 15. Juni Hausserisiken 

Guthaben bei der X-Bank 
(Vorkauf) • . . . . . . 90 000.-

Warenkontrakt vom 15. Juni 
(der uns zur Bezahlung 
einer Warenfaktur von 
f.Fr. 90 OOO.-verpflichtet) 90000.-

- 2 
per 16. Juni 

Guthaben bei der X·Bank Warenkontrakt vom 15.Juni 90000.-
(Vorkauf .j. Vorverkauf) 74850.-

Warenverkaufskontrakt vom 
16. Juni (der uns zur An
nahme von f.Fr. 15 150.
an Zahlungsstatt fiir ver-
kaufte Waren verpflichtet 15 150.-

- 3 
per 15. Juli 

Debitoren (Verk. v. 16.) . 15150.-1 X-Bank (i/Guthaben). . • 15150.-

Fiir unseren Verkauf A vom 16.6. haben wir Faktura ausgestellt und diese 
unserem Kunden belastet. Die Rechnung unseres Lieferanten wurde beglichen, 
zu welchem Zweck unser f.Fr.-Bankkredit zum Teil in Anspruch genommen 
werden muBte. 

-4-
per 9. August 

Debitoren (Verk. v. 16.6.) 15150.- X-Bank (i/Guthaben). . . 70055.-

Verkauf vom 8. August 54905.-

Die Deckling des Valutarisikos fiir unseren Verkauf B vom 8. 8. zwang uns, 
weitere f.Fr. 54905 zu verkaufen. Hochste Anspannung der f.Fr.-Position. Starke 
Beniitzung des Bankkredites (fiir f.Fr. 70055.-) ala Spitzenausgleich. (Vgl. Ver
fahren II, Seite 5.) 
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-5-
per 17. November 

Debitoren (Verk. v. 8.8.). 54905.- I X-Bank (J-Guthaben). . . 54905.

Nun ist auch Verkauf B fakturiert und der entsprechende Betrag dem Debi
torenkonto belastet. Der Debitor aus Verkauf A hat dagegen bezahlt; seine 
Rimesse erlaubt uns, unsere Bankschuld zu vermindern. 

3. Ein Warengeschiift mit Valutarisiko auf Waren (Beispiel Nr. 5). 

a) Einleitung. 

Die Umsatze seien gleich wie bei Beispiel Nr.4, die Ware dagegen von 
anderer Natur, z. B. ein allgemeiner Bedarfsartikel der Lebensmittel
branche (Konserven), der in allen Absatzlandern, wenn auch in 
geringerem MaBe als in den Hauptexportlandern (Schweiz und Frank
reich), hergestellt wird, dessen Freise in einzelnen Landern staatlich 
kontrolliert, zeitweise sogar Hochstpreisvorschriften unterworfen sind 
und der endlich in ziemlich raschem Umsatz direkt an den Detailhandel 
vertrieben wird. 

AIle die genannten Eigenschaften tragen dazu bei, die Inlandspreise 
der betreffenden Ware in den verschiedenen Landern von der Devisen
bewegung mehr oder weniger unabhangig zu machen. Nur zogernd 
folgen die Warenpreise der Geldentwertung oder Aufwertung und nur, 
wenn sich in einem Lande die Kaufkraft der Inlandswahrung wahrend 
langerer Zeit nach einer Richtung hin bewegt; auf die taglichen Kurs
schwankungen aber reagieren sie gar nicht. 

b) Preisbildung. 

Die der beschriebenen Ware entsprechenden Freise in den ver
schiedenen Landern mogen sich etwa wie folgt gestalten: 

Grossistenpreise (fUr den Importeur: Verkaufspreise). 
(EinfluB des Valutastandes auf die Verkaufsmoglichkeit.) 

Ischwei2 Frankreich England Deutschland 
Datum 

s.Fr. f.Fr. Rurs s.Fr. £ I Rurs s.Fr. M. Rurs I s.Fr. 

15. Juni 146.80 100.- 46.20 46.20 2/-/- 23.50 47.- 2600.- 1.65 42.90 
16. Juni 46.85 100.- 46.40 46.40 2/-/- 23.50 47.- 2600.- 1.70 44.20 

10. Juli 147.- 103.- 41.- 42.23 2/-/2 23.24 46.66 4000.- 1.- 40.-
8. Aug. 47.10 103.- 42.90 44.19 2/-/2 23.24 46.66 6700.- 0.70 46.90 
9. Nov. 46.90 105.- 34.20 35.91 2/-/- 23.10 46.20 40000.- 0.06 24.-

c) Kurssicherung ohne Beriicksichtigung des Valutarisikos 
auf Waren (Variante A). 

Die Kurssicherung des Warenankaufs wie bei Beispiel Nr.4, die 
durch Kauf einer entsprechenden Zahl von franzosischen Franken, 
einen vollstandig auf Schweizerfranken basierenden Einkaufspreis 
ergibt, ware bei den hier herrschenden Verhaltnissen nicht richtig, 
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wenigstens solange nicht auf Absatz und Lagerhaltung im Ausland 
ganzlich verzichtet wird. Um darzustellen, wie verfehlt die Anwendung 
der in Beispiel Nr. 4 mit Erfolg verwendeten Sicherungsmethode in 
diesem FaIle ist, werden wir sie zuniichst in einer Variante (A) auch hier 
anwenden, um ihr in einer zweiten Variante (B) die richtigere Durch
fiihrung der DeckungsmaBnahmen gegeniiberzustellen. 

Der Einkauf und die Deckung des dadurch entstehenden Valuta
risikos erfolgen bei Variante A wie bei Beispiel Nr. 4: Wir kaufen also 
wiederumam 15. Juni 1000 Stiick af.Fr. 90.- einer, diesmal aberdem 
Valutarisiko auf Waren unterworfenen Ware und decken den 
Kaufpreis sofort zum Kurs von 46.20, haben also wiederum mit einer 
Kaufsumme von s.Fr. 41580 zu rechnen. 

d) Verkaufe und Kurssicherung fiir Variante A. 
Wir verkaufen: 

Am 16. 6. in Deutschland: 
50 Stuck a. M. 2600.-1) = M. 130000.- a. 1.70 · = s.Fr. 2210.-
Am 16.6. in Frankreich: 
150 Stuck a. f.Fr. 100.- = f.Fr. 15000.- a. 46.40 · = " 6960.-

Am 10. 7. in der Schweiz: 
100 Stuck a. 47.- . . . . . . . . . . . . . . . · - " 4700.-

Am 8. 8. in Frankreich: 
500 Stuck a. f.Fr. 103.-2) = f.Fr. 51 500.- a. 42.90 . · = " 22093.50 

Am 9. 11. in England: 
200 Stuck a. £ 2/-/- = £ 400/-/- a. 23.10. . . . . .= " 9240.-

ErIOs s.Fr. 45 203.50 

Aufwand fUr den Ankauf; f.Fr. 90 000.- gedeckt a. 46.20 (s.oben) = " 41 580.

Rohgewinn s.Fr. 3623.50 

Gegenuber dem Gewinn in Beispiel Nr. 4 (wo das K. a. W. nicht 
wirkte) von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

ergibt mch demnach ein Mindererlos von •......•. 
" 5426.85 

s.Fr. 1 803.35 

der den Wirkungen des Valutarisikos auf Waren zuzuschreilren ist und der fast 
1/3 des Rohgewinnes ausmacht. 

Wie miissen wir nun vorgehen, um solche Kurseinfliisse abzuhalten 1 
Variante B solI UDS die richtige L6sung zeigen. 

e) Kurssicherung mit Beriicksichtigung des Valutarisikos 
auf Waren (Variante B). 

Betrachten wir die f.Fr.-Geschafte fiir sich allein, so zeigt sich der in 
Variante A gemachte Fehler am deutlichsten. 

Von den 1000 Stiick werden 650 Stiick allein in Frankreich verkauft. 
Nach Variante A wird der ganze Betrag des Einkaufs sofort eingedeckt. 

1) Preise s. unter b) "Preisbildung". 
2) In Frankreich lagernd, daher dort verkauft, trotzdem in England und 

der Schweiz zur gleichen Zeit ein besserer Preis erhiiJtlich gewesen ware. 
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Aufwenduug fUr den Ankauf bei Var. A 

i.Fr. 

650 a f.Fr. 90 = 58500.
a, 46.20 = 

Gewinn 8000.-

s,Fr. 

27027.-

2026.50 

66 500.- 29 053.50 

Verkaufserliis bei Var. A 

i.Fr. 

Verkauf v.16. 6. 
150 St. a 100 = 15 000.-
a 46.20 

Verkauf v. 8. 8. 
500 St. a 103 = 51 500.-

s.Fr. 

6960.-

a 42.90 22093.50 
66 500.- 29 053.50 

Obwohl in franzosischer Wahrung 8000 Franken = 13,7% des 
angelegten Kapitales von f.Fr. 58500.- gewonnen werden, betragt 
der Gewinn in s.Fr. nur 2026.50 oder 7,5 % yom Kapital von s.Fr. 27 027.
Das ungiinstige s.Fr.-Resultat bei giinstigerem f.Fr.-ErlOs muB durch 
die f.Fr.-Kursentwicklung hervorgerufen worden sein. Wir zahlten eben 
zur Begleichung unserer Schuld den Kurs von 46.20 und erhielten bei 
Liquidation des nicht im Verhaltnis zur Geldentwertung ge
stiegenen VerkaufserlOses in der Hauptsache nur s.Fr. 42.90 pro 
f.F11. 100 (Verkauf yom 8.8.). 

In Beispiel Nr.4 gestattete die Entwicklung der Warenpreise eine 
Kompensation von Kursverlusten mit entsprechend gestiegenen Waren
gewinnen, was bei den Inlandspreisen in Beispiel Nr. 5 nicht der Fall ist. 
Diesen wesentlichen Unterschied zwischen den Preisen bei 
Beispiel 4 und 5, dessen Nichtbeachtung den Fehler von 
Variante A bildet, wird man bei einem Vergleich der beiden Preis
tabellen (S. 11 u. 15) bestatigt finden. 

Offensichtlich hatten wir den Kursverlust vermeiden k5nnen, wenn 
es uns gelungen ware, fiir den voraussichtlich in Frankreich zu f.Fr.
Preisen absetzbaren Tell unserer Ware (Verkaufe yom 16.6. und 8.8.) 
auch f.Fr.-Einstandspreise beizubehalten. Die Rechnung hatte sich 
dann wie folgt gestellt: 

Aufwand 
£50 St. a f.Fr. 90 f.Fr. 58 500.-

8000.-Gewinn . . . . .. " --:'---
f.Fr. 66500.-

Erl5s 
150 St. a f.Fr. 100. . f.Fr. 15000.-

500 St. a " 103. = " 51 500.
f.Fr. 66500.-

Die Liquidation der f.Fr. 8000.- Rohgewinn zu 42.90 (Kurs vom 8. 8., d. h. vom 
Tage des Ausverkaufs des Lagers in Frankreich) ergabe . s.Fr. 3432.-

d. h. gegenuber Variante A mit einem Rohgewinn auf dem 
f.Fr.-Gescbaft von . . . . . . " 2026.50 1) 

immer noch einen Mehrertrag von . . . . . .. s.Fr. 1405.50 

Daraus laBt sich der SchluB ziehen: 
Um einem ausgesprochenen Valutarisiko auf Waren entgegen

zuwirken, sind beim Ankauf von Waren entstehende Geldrisiken nur 
so weit zu decken, als sie nicht durch Verkaufe in derselben Wahrung 

1) Siehe oben. 

Os t e r tag, Valutarisiken. 2 
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und in demselben Lande mutmaBlich spater wieder kompensiert werden. 
Es ist daher notig, daB der Verkaufer die vermutliche Absatzverteilung 
seiner Waren nach den verschiedenen Landern bzw. Valuten schatzt. 
Auf Grund dieser Schatzung werden darauf die Wareneinstandspreise 
durch AbschluB von entsprechenden Valutadeckungstransaktionen den 
voraussichtlichen Absatzvaluten angepaBt. . 

Eine al1fallige Revision der Schatzung gibt natiirlich zu Ver
anderungen der Einstandsvaluten Veranlassung, welche durch neue 
Valutatransaktionen (Wahrungsumwandlungen) erzielt werden konnen. 

Angenommen, wir schii.tzen am Einka.ufatag, daB wir von der fUr f.Fr. 90 000.-
gekauften Ware dem Werte na.ch absetzen: 

ca. f.Fr. 60000.- Verkaufswert in Frankreich 
" £ 200/-/- " " England 

den Rest in der Schweiz, 
so decken wir una dementsprechend an jenem Tage nur fUr 

f.Fr. 90000.- ./. f.Fr. 60000.- = f.Fr. 30000.- a 46.20 = s.Fr. 13 860.-
ein, verkaufen auBerdem, ebenfalIs am 15. 6., um una vor einem 

Kurssturz der engL Pfund zu schutzen, £ 200/-/- a 23.50, 
wofUr wir erhalten • . . • • . • • . . . • • 

um welchen Betrag sich unaere s.Fr.-Ausla.ge auf. . 
verroindert. 

Die 100 Stuck der gekauften Ware kosten nun: 

" 4700.-
a.Fr. 9 160.-

f.Fr. 60 000.- = der ungedeckte Teil der Lieferantenfaktura. 
£ 200/-/- = die durch den £-Verkauf entstandene Schuld 
a.Fr. 9 160.- = die a.Fr.-Auslagen (siehe oben) 

oder 666 Stuck a ca. f.Fr. 90.- pro StuckI) 
II4 " "" £ 1/15/1" " 1) 
220 " "" s.Fr. 41.64" " 1) 

1) Anmerkung (Ausrechnung der Stuckzahl und der Stuckpreise). 
Verhii.ltnia der verschiedenen Einatandsvaluten (f.Fr., £ und s.Fr.). 

Total der Kaufsumme: f.Fr. 90000.-, davon 
bleiben . • . . f.Fr. 60000.-
werden in £ 

umgewandelt 
werden in s.Fr. 

umgewandelt 

" 10173.- (£ 200/-/- a 23.50 = s.Fr. 4700.- a 46.20) 

" 19827.- (f.Fr. 90000.- ./. f.Fr. 60000.- ./. 
f.Fr. 90000.- f.Fr. 10173.-) 

FUr f.Fr. 90 000 erhalt man 1000 Stuck, fUr f.Fr. 1000 deren II,III (1 000 000 
dividiert durch 90 000). 

Die auf die einzelnen V Muten entfallende Anzahl Stucke !aBt sich durch 
Multiplikation der durch 1000 geteilten oben festgestenten Verhii.ltniszahlen 
(60,000, 10,173 und 19,827) mit der Zahl II,II1 ausrechnen: 

Ausrechnung der Stuckzahl: 
60,000 • II,ll = ca.. 666 Stuck zu f.Fr.-Ka.ufpreis 
10,173 • II,II = "II4 " " £- " 
19,827 • II,II = ,,220 " "s.Fr.- " 

Ausrechnung des Preises pro Stuck (Kaufpreis): 
f.Fr. 60 000.- : 666 = ca. f.Fr. 90.- pro Stuck 
£ 200/-/- : II4 = ,,£ 1/15/1" " 
s.Fr. 9 160.- : 220 = " s.Fr. 41.65" " 
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f) Verkaufe bei Beriicksichtigung des Valutarisikos auf 
Waren (Variante B). 

Die vera.nderten PreisverMltnisse bei dem zu Beispiel Nr.5 ge· 
wiihlten Inlandsartikel sollten nicht nur eine Anderung der Valuta· 
sicherungsmaBnahmen, sondem auch der Verkaufspolitik und damit der 
Verkaufsumsatze gegeniibel' Beispiel Nr.4 bedingen: 

1. Der Markverkauf yom 16. Juni fUr 50 Stiick (siehe S. 16), der nur 
einen Ertragvon f.Fr. 2210.- oder s.Fr. 44.20 pro Stiick ergibt, gegeniiber 
gleichzeitigen Verkaufspreisen von 47.- in England und 46.40 in Frank· 
reich, wiirde eigentlich in der Praxis gar nicht zur Ausfiihrung kommen, 
es sei denn, daB die betr. Ware eben schon in Deutschland lagert und 
nur mit groBen Kosten ZUlli Verkauf in einem anderen Lande bereit
gestellt werden konnte. 

2. Die £·Verkaufe und f.Fr.-Verkaufe wird man so genau als moglich 
an die fiir die einzelnen Valuten reservierten Umsatzzahlen anzupassen 
versuchen. 

Um den Vergleich mit Variante A ZUlli Beispiel Nr.5 und Beispiel 
Nr.4 aber nicht zu sehr zu erschweren, sollen auch im folgenden die 
bisherigen Umsatze beibehalten werden, trotzdem dadurch ein un
giinstigeres Verkaufsresultat verursacht wird. 

Dann ergibt sich folgendes Bild: 

Verka.ufe: 
16. 6. in Deutschland: 
50 Stuck a. M. 2600.- = M. 130 000.-, verkauft a 1.70 . .. s.Fr. 2210.-

16. 6. in Frankreioh: 
150 Stuok a. f.Fr. 100.-

10. 7. in der Sohweiz: 
100 Stuok a. s.Fr.47.-

8. 8. in Frankreioh: 
500 Stuok a. f.Fr. 103.-

9. 11. in England: 
200 Stuok a. ;£ 2/-/-. . 

f.Fr. 15000.-

s.Fr. 4700.-

f.Fr. 51 500.-

;£ 400/-/-

Ertriignisse ;£ 400/-/- f.Fr. 66 500.- s.Fr. 6910.-

Aufwand in fremden Val. .•.. " 200/-/- " 60000.-

'OberschiiBse in fremden Val .... ;£ 200/-/- f.Fr. 6500.-

Verkauf der 'ObersohiiBse naoh SchluB der Transaktion a. 23.10 = s.Fr. 4620.-

(zu den ungiinstigsten Kursen) . 

s.Fr.-Aufwand (siehe S. 18) . . . . 

Rohgewinn auf Variante B. 

Rohgewinn auf Variante A (siehe S. 16) . 

Mehrerliis bei Variante B .... 

a. 34.20 = " 2223.-

s.Fr. 13753.

,. 9160.

s.Fr. 4593.

" 3623.50 

s.Fr. 969.50 

2* 
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g) Ergebnis. 
Obwohl die wegen ungenauer Disposition entstandenen Restbetrage 

in fremden Valuten zu sehr ungiinstigen Kursen verkauft werden 
muBten, ergibt Variante B einen um s.Fr. 969.50 hOheren Rohgewinn 
als Variante A. 

Hatten wir die Verteilung des Umsatzes nach Valuten zum voraus 
richtig einschatzen konnen, also keine Valuten zu ungiinstigen Kursen 
zu liquidieren gehabt, so ware der Gewinn sogar hinter demjenigen von 
Beispiel Nr. 4 nicht zurUckgeblieben. So aber ergibt sich~gegeniiber dem 
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Abb.2. 

Erklarung zu Abb. 2: Die ~-schraffierte Flii.che bedeutet Rohe 
(Vertikale) und Dauer (Rorizontale), also den Umfang der gewohnlichen Valuta
risiken, die ~-schraffierte Flache dagegen den Umfang des Valutarisikos auf 
Waren, d. h. auf dem zum Verkauf in Frankreich bestimmten Teil des Waren
lagers. Die Rohe dieses letzteren Risikos ist nicht genau bestimmbar, was durch 
Punktieren der Grenzlinie nach unten angedeutet ist. Die Zeichnung zeigt, wie 
durch Ausschaltung von Geldrisiken ein Gegengewicht £iir das auf der Baisseseite 
wirkende Valutarisiko auf Waren aufgegeben wird, der Risikoausgleich also gerade 
durch die SicherungsmaBnahmen gestort wird. 

Zeichen: 
a) 15.6. Wir kaufen Waren fUr .•••.•.••••.•• f.Fr. 90000.-
b) 15. 6. Vollstandige Kaufpreisdeckung, Auk. von franz. Valuta " 90 000.-
c) 16.6. Wir verkaufen Ware fUr • • • • • . • • . • • •• " 15000.-
d) 16.6. Sicherung des Verkaufserl5ses .......... , " 15000.-
e) 8.8. Wir verkaufen Waren £iir. . . • . • • • . • . .. " 51500.-
£) 8.8. Sicherung des VerkaufserliSses . . . . . . . . . .. " 51500.
Dichte Schraffur = nicht ausgeglichenes Valutarisiko auf f.Fr. 
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vom Kursrisiko fast ganz befreiten Beispiel Nr. 4 immer noch ein Minder
ertrag von s.Fr. 833.85 [s.Fr.5426.85 (siehe S. 12) minus s.Fr.4593.
(siehe S. 19)]. 

h) Betrachtung des Valutarisikos. 
I. Rohe und Dauer. Vergleichen wir die graphisch aufgezeichneten 

Risiken von A und B (Abb.2 u. 3,), so zeigt sich deutlich, wie wir 
bei Variante B die reinen Kursrisiken mit dem Valutarisiko auf Waren 
kompensieren, bei Variante A dagegen, eben durch gewissenhafte 
Deckung nur der Geldrisiken, unser Kapital dem Kursrisiko auf Waren 
vollstandig bloBstellen. 
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Abb.3. 

Erklarung zu Abb. 3: Die ~-schraffierte Flache stellt wiederum das 
Valutarisiko auf Waren dar. Dieses ist durch das ~-schraffierte Geldrisiko 
bis auf eine (dicht schraffierte) Marge gedeckt. Die Verzogerung der Liqui
dation des Mehrerloses (f.Fr.-Verkaufserlos .j. f.Fr.-Aufwand) bedeutet ein echtes 
Baisserisiko (ebenfalls dicht Bchraffiert), das bis zum 9. November dauert und 
einen ziemlich groBen Kursverlust auf f.Fr. verursacht. Die Folgen dieser Ver
zogerung sollen auf die Wichtigkeit der Berucksichtigung solcher "Valutareste" 
hinweisen (siehe auch S. 23). 

Zeichen: 
a) 15.6. Wir kaufen Waren fur ...... . 
b) 15.6. Teilweise Kaufpreisdeckung, nur fiir . 
c) 16. 6. Warenverkauf fiir . . . . . . . . . 
d) 8.8. Warenverkauf fiir ............... . 
e) 9.11. Verspatete Sicherung des erzielten Rohgewinnes (hatte 

schon am 8. 8. erfolgen sollen) . . . . . . . . . . 

f.Fr. 90 000.
" 30000.
" 15000.
" 51500.-

" 
6500.-
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IT. Zusammensetzung des Valutarisikos. 
Wahrungsbilanzen fiir franzosische Franken 

zu Variante B, Beispiel Nr. 5. 
(Die Wiihrungsbilanzen zu Variante A, die nichts Neues bieten, wurden weggelassen.) 

-1-
Baisserisiken 15. Juni HaUBBerisiken 

Zum Verkauf in Frankreich 
bereitgestellte, demK urs
risiko auf Waren unter-

Schuld fUr gekaufte Waren 
(Kaufkontrakt v. 15. Juni) 90000.-

worfene Waren . . . ca. 60000.-

Bankguthaben (nach er-
folgtem Deckungskauf) • 30000.-

90000.-

-2-
16. Juni 

90000.-

Verkauf yom 16. Juni (zu- Schuld fiir gekaufte Waren 90000.-
kiin£tiges Debitorengut-
haben) . • . . . . . . 15000.-

Dem Valutarisiko auf 
Waren in Frankreich 
unterworfenes Warenlager 
60 000.- ./. 15 000.- ca. 45000.-

Bankguthaben . . . . . . 30 000.-
90000.- 90000.-

Durch den Warenverkauf yom 16. Juni ist die Valutaposition insofern ver
Andert worden, a1s sich ein Teil des VaL afWaren (iFr. 15000.-) in ein Geld
risiko (zukiinftige Forderung beim Kaufer) verwandelt hat. 

-3-
15. Juli 

Debitor (Verkaufvom 16. 6.) 15000.- Bank (u/Schuld) ..... 60000.

Valutarisiko auf Waren 
ScMtzung. . . . . • ca. 45000.-

60 000.- 60000.-

Um die Faktur unseres Lieferanten iiber f.Fr. 90000.- bezahlen zu konnen, 
mu13ten wir unseren f.Fr.-Bankkredit in Anspruch nehmen. 

-4-
Baisserisiken 8. August HaUBBerisiken 

Debitoren (Verkauf v. 16. 6.) 15000.- Bank 60000.-

Valutarisiko auf Waren Un~~decktes Baisse-
(das Warenlager inFrank- rlslko . . . . . . . 
reich ist ausverkauft) • 

6500.-

Verkauf yom 8.8. (u/zu-
kiinftige Forderung) . . 51 500.-

66500.- 66500.-
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Diese Bilanz gleicht nicht aus, da wir den UberschuB aus dem Warengeschaft 
nicht in s.Fr. umgewandelt haben. Vielleicht standen wir unt,er dem Eindruck, 
daB uus noch ein weiterer f.Fr.-Verkauf gelingen konnte. Da dies nicht zutraf 
und nachdem der Rest der betr. Waren am 9. November in England verkauft 
werden konnte, entschlossen wir uns, auch diesen Rest noch·zu liquidieren. (Kurs 
am 9. 11. = 34.20, wahrend am 8. August noch 42.90 hatten gelost werden Mnnen 
= Minderertrag von s.Fr. 565.50.) Der entstandene Kursverlust von s.Fr. 565.50 
weist darauf hill, daB auch die Risiken auf "Restbetragen" beachtet werden 
mtissen. 

-5-
17. November 

Debitoren (Verk. v. 8.8.). 51500.-1 Bank. . . . . . . . . • 51500.

Unsere Faktur vom 16. 6. iiber f.Fr. 15000.- ist bezahlt worden: der Betrag 
wurde der Bank zur Gutschrift auf f.Fr.-Konto iiberwiesen. Dagegen entnehmen 
wir unserem f.Fr.-Baukkonto f.Fr. 6500.- (Restposten) zur Umwandlung in s.Fr.: 

Bankschuld laut Bilanz Nr. 4 . 

• /. unsere Vberweisung ....... . 

+ Entnahme zur Umwandlung in B.Fr. • . . . . .

Bankschuld am 17.11. (siehe Wahrungsbilanz Nr. 5) 

f.Fr. 60 000.

.. 15000.

f.Fr. 45 000.-

" 
6500.-

f.Fr. 51 500.-

Sobald das noch ausstehende Debitorenguthaben von f.Fr. 51500.- eingeht, 
konnen wir damit die Bankschuld auch noch ausgleichen, wodurch sich unsere 
f.Fr.-Position erledigt. 

Die in gleicher Weise aufzustellenden Wahrungsbilanzen iiber die 
Risiken auf den anderen fremden Valuten (M. und £) wiirden nichts 
Neues bieten, weshalb wir sie hier weglassen. 

4. Das Wesen des Valutarisikos auf Waren. 
a) Die Kaufkraft des Geldes im Inland und im Ausland. 

Mit s.Fr. 100 kann eine Familie wahrend - sagen wir einmal -
10 Tagen leben. Dieser Geldbetrag hat also in einem bestimmten 
Moment die Kraft, einer Familie den Ankauf der zu ihrem Unterhalt 
notwendigen Giiter fUr die Dauer von 10 Tagen zu ermoglichen (Kauf
kraft der s. Fr. im Inland). 

Werden dagegen die genannten 100 Fr. am gleichen Tage zum An
kauf von franzosischen Franken verwendet, so erhalten wir bei einem 
Tageskurs von 331/ S deren 300. Wenn die betr.Familie mit den 300 f.Fr. 
in Frankreich nicht nur, wie in der Schweiz, 10 Tage, sondern unter 
den gleichen Lebensbedingungen 15 Tage leben kann, so diirfen wir be
haupten, die Kaufkraft der s.Fr. sei in einem Teil des A us
landes (Frankreich) momentan das Anderthalbfache der Kaufkraft 
im Inland oder, mit anderen Worten, das relative Preisniveau sei in 
der Schweiz viel hoher als in Frankreich. Auf diesem Mi.Bverhaltnis 
(wir werden es fortan der Kiirze halber mit "Preisdisparitat" bezeichnen) 
beruht das Valutarisiko auf Waren. 



24 Das Valutarisiko auf Waren. 

Das Beispiel zeigt una 
1. daB die intervalutarischen Kurse (Valutakurse) direkten EinfluB 

auf das Verhiiltnis der Kaufkraft des Geldes von Land zu Land be
sitzen, denn sie bilden die Briicke von Preisniveau zu Preisniveau 
der verschiedenen, von politischen Grenzen umschlossenen Wirtschafts
gebiete; 

2. daB im. Ausland zum Verkauf bereitgestellte Waren fUr den 
inlandischen Kaufmann, auBer den gewohnlichen Konjunkturrisiken 
noch dem Risiko der "Preisdisparitat" (der Minderwertigkeit gegeniiber 
den InIandwaren und deren Absatzmoglichkeiten) unterworfen sind. 

bi Normale internationale Preisdisparitaten. 
In Landern mit normalen, stabilen Valuten (Vorkriegsverhaltnissen) 

liegt die Preisdisparitat natiirlichen, wirtschaftlichen Ursachen zugrunde. 
Der Valutakurs iibt nur seine sehr niitzliche Funktion als gleich
bleibender, fast fester 'Obergang von Wahrung zu Wahrung aus, stort 
sonst aber das Verhaltnis der Kaufkraft nicht wesentlich. Preis
disparitaten zwischen solchen Landern entstehen in der Regel (abgesehen 
von staatlichen Eingriffen, Zollgesetzen, Spezialsteuern) nur, wenn der 
eine oder andere Markt mit Waren iibersattigt oder im. Mangel ist, also 
wenn Stockungen in der internationalen Giiterverteilung bestehen. Der 
Warenkaufmann als verantwortlicher Giiterverteiler beniitzt die Dis
paritaten als Wegweiser und tragt die daraus entstehenden Risiken, das 
gehort zu seiner volkswirtschaftli'chen Aufgabe. 

c) Durch Valutaschwankungen verursachte anormale 
Preisdisparitaten. 

Sobald die Valuta ihren festen Halt verliert, so unterliegt das Kauf
kraftverhaltnis nicht mehr nur den natiirlichen Gesetzen von Waren
angebot und Nacbfrage, sondern wird auch noch durch die Faktoren 
beeinfluBt, welche die Schwankungen der Papiervaluten verursachen. 
Diese Faktoren sind keine rein kaufmannischen mehr, sondern spielen 
teilweise schon auf politisches Gebiet iiber (Landeskredit, Staatshaushalt, 
politische Zukunftsau!'!sichten und damit im Zusammenhang stehende 
Kapitalverschiebungen); darum die selbst dem Finanzmanne manchmal 
unbegreiflichen, wirtschaftlich schwer erklarlichen Valutaschwankungen. 
Darum auch diese auBerst empfindlichen, scheinbar launischen Devisen
kurse, welche zuweilen dem Politiker oder NationalOkonomen als 
Warnungssignal oder Erfolgsbarometer vielleicht momentan zweifel
hafte Dienste leisten konnen, fiir den Kaufmann aber leider damit yom 
niitzlichen Werkzeug zum Schaden oder zum mindesten Unsicherheit 
bringenden Geschaftsverderber geworden sind. 

Das durch den unbestandigen Valutakurs geschaffene Risiko ist 
unter diesen Umstanden kein "kaufmannisches" Risiko mehr. Damit 
sind auch die von den Valuta,schwankungen abhangigen, und dahervon 
Minute zu Minute erheblich wechselnden Disparitaten der Warenpreise 
zwischen den einzelnen Landern, zu einer Gefahr geworden, welcher der 
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Kaufmann, so gut wie dem direkten Valutarisiko auf fremden Geld
betragen, auszuweichen versucht, zu einer Gefahr, deren trbernahme 
und Abwendung vom Wirtschaftsleben nicht mehr Aufgabe des Handels 
sein kann. 

Diese Gefahr, dieses d urch Preisdis pari ta ten i nfolge Va
lutaschwankungen hervorgerufene ungewohnliche Waren
risiko auf den im Ausland zum Verkauf bereitgestellten 
Giitern: das ist das Valutarisiko auf Waren. 

d) Der Verlauf des Valutarisikos auf Waren bei Betrachtung 
des Landespreisd urchschnittes (Preisniveaudiagramm). 

Verfolgen wir die durchschnittlichen Preisniveaukurven (siehe Abb. 4) 
vom Normalzustand (Vorkriegsperiode) iiber Kriegs- und Nachkriegs
zur Sanierungsperiode, so ergibt sich im jeweiligen Kurvenabstand 
(schraffierte Flache), sei es der Extremen zur Normalen, sei es zwischen 
den beiden Extremen, ein Blld der "Wirksamkeitsperiode" des Valuta
risikos auf Waren. 

I II UI 

Abb.4. 

Zeichenerklarung zu Abb. 4. 
Zeitperioden: 

I = normale wirtschaftliche Verhaltnisse. 
II = Kriegs- und N achkriegszeit. 

III = Stabilisierungs- und Sanierungsperiode. 
Preisniveau: 

(Entwicklung der auf Gold bezogenen Durchschnittspreise) 
A = Preisverlauf bei Goldvaluta (also vom Wahrungswirrwarr unbertihrte Waren

preisentwicklung, Nor m a I e). 
B = Preisverlauf bei Geldentwertung, Wahrungszerfall und nachheriger Wah

rungsstabilisierung (Extreme tief). 
o = Preisverlauf bei Valutaiiberwertung (groBer aktiver Zahlungsbilanz infolge 

Zustroms von fliehendem Kapital), langsamer Sanierung durch Krise, Kapital
abfluB und Preisabbau (Extreme hoch). 

0' = Variante zur Preiskurve 0: Wirkungen von Hemmungen, die der natiir
lichen Preisentwicklung entgegengesetzt werden (siehe S. 28). 
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Was die Schweiz anbelangt, so stand me wabrend langer Zeit mit 
allen Nachbarn im Verha.Itnis von Extreme zu Extreme {Schweiz: 
Valutaiiberwertung und relativ sebr hohes Preisniveau, Nachbarn: 
Valutaniedergang und sehr tiefes Preisniveau}. Dieses MiBverha.Itnis 
hat eine verhangnisvolle Rolle im schweizerischen Wirtschaftsleben 
gespielt. 

Die Linien sind moglichst einfach und schematisch gehaltell. In Wirklichkeft 
ist die dem Weltkrieg gefo1gte Periode (NachkriegskonjuDktur, die groBe Krise, 
die Zeit der aufgeschobenen und doch immer wieder hervorbrechenden Krisen) 
viel komplizierter. Auch der SanierungsprozeB, dessen Anfang in einzelnen 
Lii,ndem sich schon kurz nach der groBen Krise zu bilden schien, ist uberaJI noch 
manchem Ruckschlag mit neuen heftigen Konjunkturwellen ausgesetzt. Eine 
Verebnung wird aber schlieBlich doch in der gezeichneten Weise einmal eintreten 
mUssell. 

Die Preislinien betreffen nicht bestimmte Lander, sondem Typen, welche 
mitunter in ihrer Zusammensetzung wechselnde Landergruppen vertreten. (siehe 
Anmerkung unten). 

Die drei Perioden im Preisniveaudil!-gramm. 
I. Normalzustand: 
Das Preisniveau beider Goldvalutalander entfernt mch nur wenig 

von der idealen Normallinie. Valutaschwankungen von Bedeutung 
kommen nicht vor (intakter internationaler Kredit, im Notfall Gold
export und -Import). Die verhii.ltnismaBig kleinen Preisdisparitaten ent
sprechen Stockungen in der Giiterversorgung, sind also Wegweiser fiir 
den internationalen Handel und gleichen sich durch die Bemiihungen 
der Kaufleute jeweilen rasch wieder aus. 

II. Periode der Storungen (Krieg und Nachkriegszeit): 
Land 1 (Beispiel fiir die Landergruppe mit tiefem Preisniveau) 

tritt in den Kriegszustand und unterordnet' seine ganze Wirtschaft 
dem Kriegszweck. Land 2 (Beispiel fiir die Landergruppe mit hohem 
Preisniveau) bleibt neutral, iibernimmt einen Teil des abgeschniirten 
AuBenhandels von Kriegslandern, leidet unter Importstockung und wird 
zum Zufluchtsort fiir fliichtende Kapitalien. 

Folge der Storungen fii'r die beiden Valutakurse: Nach 
einigen unsicheren Schwankungen wendet sich der Kurs des Neutralen 
der Hausse zu, iibersteigt selbst die Goldparitat und sinkt auch bei Auf
hebung der Goldwabrung und starkem Anwachsen der Staatsschulden 
nicht entsprechend unter den Goldwert der Miinzeinheit. Der Kriegskurs 

Anmerkung; In der Nachkriegszeit bis 1922/23 gehOrten z. B. England, 
Holland, die Schweiz, spater auch die Tschechoslowakei zur Landergruppe, deren 
Preisniveau im Sinne der Kurve C (Extreme hoch) orientiert war, wogegen Deutsch
land, Osterreich, Polen ala typische Vertreter der Preiskurve B (Extreme tief) 
bezeichnet werden durRen, und Frankreich, Italien eine Entwicklung zeigten, 
die zwischen B und der Normalen schwankte. 

VgL A. Zehnder: Die inlandische und auslandische Kaufkraft des Galdes 
in den Jahren 1914-1922. Weinfelden: A. G. Neuenschwandersche Verlagsbuch
handlung. - Lorenz: Der schweiz. GroBhandelsindex (Tabelle der valutarischen 
Vorsprti.nge). - S. B. in den Schweiz. Blattem fUr Handel und Industrie Jg.23, 
Nr. 19/20: Das Zeitalter der aufgeschobenenKrisen. - Johr, Adolf: Die Valuta
entwertung und die Schweiz. ZUrich: Orell Fiissli. 
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dagegen sinkt und ver:fallt zugleich immer mehr der Unstabilitat. 
Er sinkt selbst unter den inneren Wart der verwasserten Valuta, 
je mehr Milltrauen dem die Notenpresse beniitzenden, wertever
nichtenden, Wirtschaft und Kapital bedrangenden Staate entgegen
gebracht wird. 

Folgen der Storungen fiir das Preisniveau: Lander
gruppe mit hohem Preisniveau (z. B. beim Neutralen) (Land 2, 
s. Preiskurve C). Lohne und Warenpreise sinken nicht entsprechend 
der vom Ausland iiberwerteten Valuta. Daraus ergibt sich ein im Ver
hitltnis zum Ausland abnormal hohes Inlandpreisniveau. Die Kriegs
konjunktur, der Warenhunger der kriegfiihrenden Lander und die import
verteuernden Hindernisse im Verkehr ermoglichen trotzdem den Export 
und damit einen zum Teil sehr befriedigenden Beschitftigungsgrad und 
Gewinn. Daraus laBt sich das Hochbleiben der Preise bis zur groBen 
Krise erklaren. Nach der Krise verzogert sich die Anpassung an die 
Weltmarktpreise aus einem anderen Grunde: namlich den staatlich 
vielfach unterstiitzten Hemmungen gegen den nun notwendigen Ab
bau der besonders gegen Ende der Hochkonjunktur iibertrieben hohen 
LOhne und Preise (Mietpreisgesetz, Arbeitszeitgesetz, Warenpreis
vorschriften). 

Landergruppe mit tiefem Preisniveau (z. B. beim Krieg
fiihrenden und nachher "ehemals Kriegfiihrenden") (Land 1, s. Preis
kurve B). Auf der einen Seite betreibt der Staat Galdverschlechterung, 
auf der andern Seite muB er alle erdenklichen MaBnahmen treHen, um 
deren Wirkungen auf die Warenpreise zu unterbinden. Diese sich wider
sprechenden Eingriffe in das Wirtschaftsleben folgen sich in immer ver
schii.rfter Auflage. Die unbewertbare Valuta ist heftigen Zuckungen 
unterworfen; die staatlich geknebelten Warenpreise konnen dem Welt
marktpreis bei weitem nicht folgen: das Preisniveau fallt in unerhorte 
Tiefen und erleidet Schwankungen, die man mit Preisanarchie bezeichnen 
muB. 

III. Periode der Sanierung: 
Langsam setzen Stabilisierung und Sanierung ein. 1m neutralen 

Land (Preiskurve C) ist die der Kriegskonjunktur gefolgte Exportkrise 
immer schmer geworden. Staatsfinanzen, Wirtschafts- und Handels
bilanz verschlechtern sich. Auf die Dauer bleibt dies nicht ohne Ein
fluB auf die Valuta, die von ihrem iibertrieben hohen Stand zuriick
kommt. Dieser Umstand veranlaBt wiederum die bekannten "mobilen 
Kapitalien", die wir schon auf der Flucht vom Kriegsland ins neutrale 
Land beobachtet haben, dies:rr;tal aus dem neutralen Land auszuwandern. 
Die Valuta sinkt unter ihren inneren Wert, und damit nahert sich 
das Preisniveau, das schon durch inzwischen erfolgte Reduktionen der 
iibertriebenen Preise und Lohne eine Korrektur nach unten erfuhr, der 
Normalen - dem Weltmarktpreis -, sinkt vielleicht auch wahrend 
einiger Zeit darunter, um sich nach immer kiirzer werdenden Pendel
bewegungen ganz dem Normalzustand anzuschlieBen, wenn nicht weitere 
Storungen neue Wellen verursachen. Gagen diese letzteren wird die 
Valuta schlieBlich durch Einfiihrung der Freiziigigkeit im internationalen 
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Goldverkehr wenigstens bis auf die Marge innerhalb der Goldpunkte 
geschiitzt. 1m. ehemals kriegfiihrenden Staate (Preiskurve B) 
dagegen wird die sich immer rascher entwertende Valuta je langer je 
weniger als Wertmesser betrachtet, sondern nur noch als Zahlungsmittel 
beniitzt. Jedermann beginnt mit Ersatzgeldern zu rechnen (in Deutsch
land z. B. Roggen, Kohle, Dollar, Rentenmark, Goldmark), nur rioch 
die staatlichen Vorschriften halten ein volliges rasches Anpassen an die 
Weltmarktparitat zuriick. Diese Anpassung setzt sich aber mit der Zeit 
trotz allem Zwang durch, allerdings zufolge der groBen Storung mit 
entsprechenden Gegenschwankungen (unabhangig von der weiteren 
Entwertung des Zahlungsmittels). Gibt der Staat seine Hemmungen 
preis, kommt dazu Ordnung in das Finanzwesen, Konsolidierung der 
Schulden und Sparsamkeit im Haushalt, gelingt es, wieder Kredit zu 
erwecken, so ist eine Beruhigung und Erholung von der Anarchie der 
Marktpreise moglich, und das Preisniveau stabilisiert sich wieder in der 
Nahe der Normalen. Fehlen aber auch ferner die beruhigenden Momente, 
so wird sich doch das Preisniveau, selbst unter Beibehaltung der 
alten Schwankungen, immer mehr der Normalen nahern (EinfluB der 
LoslOsung des Rechnungswesens yom gesetzlichen Zahlungsmittel). 

Anmerkung: ZwangsmaJlnahmen gegeniiber wirtschaftlichen Notwendig
keiten (punktierte Variante zur Preiskurve C). 

Wird der Ausgleich zwischen Inland· und AusIandpreisniveau in einem Lande 
mit relativ hohem Preisstand durch staatliche und privatwirtschaftlicbe Ma.6-
nahmen gehemmt (solcbe Mallnahmen sind z. B. Zollabschlu.6, Export. und Import. 
verbote und .priimien, weitgehende staatliche Unterstiitzung von notleidenden, 
nicht mehr lebensfiihigen Exportindustrien, Hocbhaltung der Lohne auf einer den 
Weltgoldlohnen nicht entsprechenden Basis, kiinstliches Hocbhalten der Preise 
zur Vermeidung von momentan sichtbaren Verlusten, der Volkerverarmung nicht 
Rechnung tragende Beschriinkungen der Arbeitszeit), so verschiirfen und ver
liingern sich 1. das Millverhiiltnis im Preisniveau gegeniiber dem Ausland, 2. die 
Exportkrise und damit die allgemeine Krise. Um so heftiger treten dann nach 
einiger Zeit die Folgeerscheinungen auf, namlich: 1. die schlechte Handelsbi1anz, 
2. die Arbeitslosigkeit, 3. das Brachliegen von Kapitalien und das Fallen der Zins· 
siitze, 4. die schlechte Finanzlage des Staates, 5. die Schwiichung des Landes· 
kredites, 6. die Kapitalflucht und der Valutasturz. Die ehemalige tJberwertung 
der Valuta macht dem Gegenteil, einer starken Unterschatzung ihres inneren 
Wertes, Platz. Damit sind alle Lohne und Preise, yom Ausland geseben, ffir 
die inliindische Bevolkerung unmerklich und daher ohne Kampf nun doch 
stark herabgesetzt. Die wirtschaftliche Notwendigkeit hat sich trotz dem ge· 
leisteten Widerstand durcbgesetzt, allerdings um den Preis einer verschiirften 
und vermngerten Krise und einer nun nach unten ausholenden Wellenbewegung des 
Valutakurses, also wiederum einer heftigen Beunruhigung, die durch verstandnis· 
volles Anpassen an die Weltmarktparitiit biitte gemildert werden konnen. 

e) Das Valutarisiko auf Waren bei Betrachtung der einzelnen 
Handelsgii ter (Warenpreisdiagramme). 

FUr die einzelnen Warenpreise werden sich natiirlich je nach der 
Eigenart der Waren ganz andere als die in Abb. 4 gezeichneten Durch
schnittsverhaltnisse zeigen. Einige typische Vertreter dieser Varianten 
sollen in folgender schematischer Zeichnung dargestellt werden. 

Wiederum entspricht der Abstand der zwei Preislinien (schraffierte 
Flache) dem Valutarisiko auf Waren. Dessen enger Zusammenhang mit 
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den Valutaschwankungen (siehe Valutakurve IV: M.ts.Fr.) zeigt sich 
an Hand dieses Schemas sehr deutlich. 

Die Disparitiiten auf den Einzelwarenpreisen interessieren den 
Warenkau:£mann ganz besonders; sie zu verfolgen, und wo immer mog
lich auszuniitzen oder ihren Gefahren zn entgehen, ist ja cine seiner 
Hauptaufgaben. 
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Abb.5., 

Bemerkungen zu den Warenpreisdiagrammen. 
Abb.5 vergleicht die Wareupreise verschiedener Guter (I, II und ill) in der 

Schweiz (volle Preislinie) mit den Preisen in Deutschland (unterbrochene Linie) 
wiihrend der Marksturzperioden 1, 2, 4, 5 und der Markhausse bei Punkt 3 (siehe 
Entwicklung des Markkurses in der Schweiz: unten bei IV). Um den Vergleich 
zu el'moglichen, wurden die deutschen Papiermark-Preisnotierungen jeweilen zu 
Tageskursen in Schweizerfranken umgerechnet. 

'Ober die einzelnen Preislinien sei folgendes bemerkt: 
I. Welthandelsartikel: Der iiberseeische Importartikel weicht 

auch in Deutschland nur im Moment von schroffen Valutaschwankungen 
wahrend kurzer Zeit vom Weltmarktpreis abo Die Schwankungen 
der deutschen, Valuta sind von geringem EinfluB auch auf die in
liindische, deutsche Preisgestaltung, weil Deutschland gezwungen ist, 
die gleichen Preise wie das Ausland anzulegen (vgl. Warengeschiift 
:Beispiel Nr.4). 
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II. Ersetzlicher Importartikel: Zunachst passen sich die 
Verkaufspreise in Mark auch in Deutschland an die Weltmarktpreise an; 
das ist die Zeit, wo sich eine Ersatzproduktion noch nicht lohnt. Der 
Importartikel kostet eben in Deutschland, was das -Ausland fUr ihn 
verlangt. Mit zunehmender Verteuerung der Importe (in Papiermark) 
wachst aber der EinfluB des inlandischen Ersatzfabrikates; niemand 
kauft mehr dell" ausmndischen Importartikel, die Ersatzproduktion setzt 
immer kraftiger ein, und die noch vorhandenen Lager in dem nun ver· 
nachIassigten Importprodukt sinken unter den Weltmarktpreis. Erst 
die Kursreaktion (3) macht Importe fiir kurze Zeit wieder konkurrenz. 
fahig. Beim nachsten Kurssturz (4) setzt die Ersatzwirtschaft noch viel 
schneller ein als das erstemal, sie ist eben schon vorbereitet (vgl. Waren. 
geschaft Beispiel Nr.5). 

III. Typischer Inlandartikel (Immobilien): Dem veranderten 
inneren Wert der gesunkenen Mark kann zunachst infolge staatlicher 
ZwangsmaBnahmen keinerlei Rechnung getragen werden. Erst nach 
Kurssturz (Nr. 4) gestattet eine Anderung in der Mieterschutzverordnung 
eine der Markentwertung allerdings noch nicht entsprechende Erhohung 
der Mietzinse, welche natiirlich sofort auf die Immobilienpreise und 
damit auf das Kaufkraftverhaltnis wirkt. 

f) Schliisse fiir die Beurteilung des Valutarisikos 
auf Waren. 

Die dargestellten Schemen lassen folgende Schliisse zu: 
1m allgemeinen Iastet das Valutarisiko auf den zum Verkauf im 

Ausland bereitgestellten Warenlagern: 
1. je mehr die Valuta des Absatzlandes nicht nur schwankt, sondern 

wahrend Iangerer Zeit pro Saldo stets fallt oder steigt, sich also nach der 
gleichen Richtung hin verandert; 

2. je mehr staatliche und private Hemmungen einer gesunden 
Entwicklung der Warenpreise entgegentreten; 

3. je mehr sich das betr. Absatzland selbst geniigen und von der 
Weltwirtschaft absondern kann. 

Die einzeInen Warenpreise passen sich der Kursentwertung an, 
dasKursrisiko auf Waren wirdkleiner, je mehres sich um Waren 
handelt: 

1. die nicht ersetzt werden konnen, also yom Auslande eingefiihrt 
werden miissen; 

2. die nur aus wahrungsgesunden Landern bezogen werden konnen 
(z. B. verschiedene "Oberseeprodukte); 

3. fUr die ein offizieller Weltmarktpreis regeImaBig notiert wird 
(Borse, groBer, allgemeiner Markt), dadurch wird die raschere Ein
stellung der Papiervalutapreise auf die Goldpreise befordert. 

Das Kursrisiko auf Waren wird dagegen groBer, die An
passung der Papierpreise an die Valutaentwertung oder -hoherwertung 
wird verzogert: 

1. je mehr die Waren im Inland selbst hergestellt werden, je weniger 
sie fUr den Export bestimmt sind (Kohle in Deutschland war z. B. 
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wahrend der Papiergeldinflation naher dem Weltgoldpreis ala KartoHeln 
in Deutschland); je leichter die Importartikel durch die Inlandproduk
tion ersetzt werden konnen; 

2. je mehr sich z. B. die Konsumenten mit Erfolg gegen Preis
erhOhungen (bei Geldentwertung), die Arbeitenden gegen Lohnreduktion 
und der Handel gegen Preisabbau (bei Geldaufwertung) strauben und 
je mehr der Staat hemmend in die Preisentwicklung eingreift (siehe 
auch S.28); 

3. bei zunehmender Not: je mehr die Waren entbehrlich sind (Kunst
gegenstande in Deutschland); 

4. je mehr der Markt dezentralisiert, die PreisdiHerenz zwischen 
den verschiedenen kleinen Markten groB und die Lage unubersichtlich 
wird; 

5. je mehr der Vertrieb an den Konsumenten direkt geschieht (Detail
preise sind fiir Schwankungen weniger empfindlich ala GroBhandels
preise); 

6. je mehr die Stapelplatze sich im wahrungsschwachen Inland 
befinden und je mehr die Ware nur mit groBem Spesenaufwand oder 
gar nicht von einem Lande in ein anderes weiterspediert werden kann 
(Schwergiiter, Immobilien, den Grenzverboten unterstellte Guter). 

AIle Preise haben die Tendenz, sich mit der Zeit dem allgemeinen 
Goldmarktpreis zu nahern, nur wird bei fortschreitender Geldentwertung 
oder Geldaufwertung der Punkt, nach welchem die Preise streben, 
immer wieder verschoben. Die Inlandpreise in Landern mit solcher 
Valutaentwicklung sind eben stets "hintendrein" in ihrer Jagd nach 
der Weltmarktparitat. Da wir aber nie voraussehen konnen, in welchem 
Moment die Geldentwertung aufgehalten werden kann oder die Hausse 
einer Valuta aufhort, so ist natiirlich das Valutarisiko auf Waren um 
so eher schatzbar, je rascher die betreHenden Guter umgesetzt werden 
konnen. 



Zweiter Teil. 

Die Bnchfiihrnng fiber Valntatransaktionen. 

1. Einleitung. 
Die Buchhaltung solI wirtschaftliche Vorgange mit gleichem MaB

stab messen, auf diese Weise miteinander in Beziehung bringen und zur 
Gesamtdarstellung einer bestimmten, geschlossenen Wirtschaft, einer 
Unternehmung, eines Betriebes verwenden. Als MaB dient die Landes
wahrung, deren Wahl sich von selbst durch ihre Eigenschaft als 
Zahlungsmittel ergibt und auch in gewissen Landern durch gesetzliche 
V orschriften festgelegt ist. 

Es ist klar, daB dieses WertmaB, wie aIle MaBe, moglichst gleich 
und fest bleiben muB, und daB ein falsches Gesamtbild entsteht, wenn 
mit verschiedenen oder unzuverlassigen MaBen gemessene Einzel
vorgange zusammengestellt werden. Die erste Vorbedingung fiir eine 
richtige Buchfiihrung ist deshalb eine gesunde einheimische Wahrung, 
eine stabile Buchwahrung1). 

Dieses Haupterfordernis solI in unseren Ausfuhrungen uberall voraus
gesetzt sein. Es hatte namlich keinen Sinn, hier ein Buchhaltungssystem 
zu beschreiben, das Wertschwankungen der Buchungswahrung richtig
zustellen vermag. Eine solche Buchhaltung ware zwar theoretisch denk
bar (durch Umwandlung jedes Postens auf Goldstandard und Ruck
rechnung des Goldgewinnes in die kranke Landeswahrung zum Kurs 
vom AbschluBtag), ist aber so umstandlich und doch noch ungenau, 
daB sie in dieser der Praxis dienenden Arbeit keinen Platz haben 
kann 2). 

Wir wahlen als stabile Buchwahrung beispielsweise den Schweizer 
Franken, der immer noch als Wertmesser brauchbar ist, obschon ihn 

1) V gl. W. M a h I b erg: Goldkreditverkehr und Goldmarkbuchfiihrung. 
Berlin: Julius Springer. 

2) Dieser Hinweis wirft ein Licht auf eine der bosen FoIgen der Geldver
schlechterung, die nicht nur direkt Werte fiir den Staat oder irgendeinen anderen 
Geldverschlechterer oder Geldschuldner einsaugt, Bondern zugleich jede Buch
haltung falsch und unmoglich macht und damit jede Ordnung und Rechnung, 
Geschaftsmoral, Kapitalneubildung und .Arbeitsfreudigkeit zersooren mu.J3. .Allein 
dieser Umstand sol1te geniigen, die Geldverschlechterung unter allen Umstanden 
abzulehnen, ilir die argste Steuerfron, den einschneidendsten Ausgabenabbau, die 
schii.rfste Exportkrlse vorzuziehen. 
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die europaischen Wirren der letzten 10 Jahre nicht ganz unberiihrt 
gelassen haben. 

1m ersten Teil wurde schon darauf hingewiesen, daB eine auch noch 
so gut eingerichtete systematische Buchhaltung nicht imstande ist, die 
Wahrungsposition, d. h. die Rohe des Valutarisikos jederzeit notiert 
zu halten, weil Buchung und AbschluB der die Risiken verursachenden 
Geschiifte ofters zeitlich nicht zusammenfallen. Die Risikenkontrolle 
wird daher in den schon besprochenen Wahrungsbilanzen (siehe S.3, 
1. Teil) unabhangig von den librigen Buchungen gefiihrt. Aufgabe der 
im folgenden zur Beschreibung kommenden systematischen Buchhaltung 
ist dagegen die richtige Notierung und Wiedergabe der Warengeschafte 
in fremden Valuten und damit die Ermittlung und Abtrennung der reinen 
Valutagewinne und VerIuste (Agioposten) von den librigenKomponenten 
der Betriebsrechnung (Warengewinne und -verIuste, Spesen usw.). 

2. Die Umrechnungskurse. 
Diejenigen Gliter, Rechte, Pllichten, die in der Buchungswahrung 

festgesetzt sind, konnen ohne weiteres Eingang in die Buchhaltung 
finden. Zahlen wir z. B. an einen Lieferanten Fr. 1000 in bar, so laBt sich 
ohne Vorarbeit die Buchung bilden: 

Kreditor 
Abnahme unserer Schuld urn 

Fr. 1000 

an Kasse 
Abnahme unseres Barbestandes 

in der Kasse urn Fr. 1000 

Andere Gliter mlissen zuerst durch Schatzung wes Wertes in 
Buchungswahrung fiir die Aufnahme in die Buchhaltung vorbereitet 
werden. Waren schatzen wir mit Hille des Preises; bei Guthaben 
und Schulden in fremden Wahrungen tritt an Stelle des Preises 
als BewertungsmaBstab der Umrechnungskurs (intervalutarischer 
Kurs, Valutakurs oder kurz Valuta, Devisenkurs, Wechselkurs). Ver
schiedene Arten von Umrechnungskursen erschweren die Wahl des 
richtigen Kurses und haben schon in vielen Fallen zu Buchhaltungs
fehlern gefiihrt. Die einzelnen Kurse und ihre Anwendung seien im 
folgenden beschrieben: 

a) Der effektive Kurs. 

Gehen wir wieder von der allgemeinverstandlichen Warentransaktion 
aus: Beirn Warenkauf bilden wir unsere Buchung in der Annahme, die 
gekaufte Ware sei gleichviel wert wie der dafiir ausgelegte oder dem Liefe
ranten kreditierte Betrag. Der Buchungssatz lautet dementsprechend: 

Waren an Kreditoren 
Zunahme an Waren; geschiitzt Fr. 2000 

in s.Fr. auf Fr. 2000 Zunahme unserer s.Fr.-Schuld 
(Aquivalenz von Leistung und Gegenleistung.) 

Diese Regel konnen wir bei einer bestimmten Kategorie von 
Wahrungstransaktionen in gleicher Weise wie bei den Waren anwenden; 

Os t e r tag. Valutarisiken. 3 
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namIich bei den Wahrungsumwandlungen von einheimischer in 
fremde Wahrung und umgekehrt. 

Wir kaufen z.B. einen Scheck a/Paris von f.Fr.l00000, fUr welchen 
wir, zum Kurs von 42.- umgerechnet, mit s.Fr. 42000.- vom Ver
kiLufer des Schecks (Bank X) belastet werden. 

Buchung: 
Wechselkonto 

Zunahme von f.Fr. 100000.-, 
geschii.tzt in s.Fr. a. 42.- auf 

s.Fr. 42 000.-

an Bank X s.Fr.-Konto 

Abna.h.me unseres Bankguthabens 
run s.Fr. 42 000.-

Der Kurs von 42.- ist in diesem FaIle ein effektiver Kurs, er ist 
wirklich zur WiLhrungsumwandlung verwendet worden. Seine An
wendung laSt keine Fehler oder Zweideutigkeiten zu, sie muS bei der 
doppelten Buchhaltung zwangslaufig erfolgen (auf Grund der Regel von 
der .i\quivalenz von Leistung und Gegenleistung). 

b) Der effektive Deckungskurs. 
Schwieriger wird die Entscheidung iiber den anzuwendenden Kurs, 

wenn auf beiden Seiten der Buchung geschatzt werden MUS. 
Wir sollen z. B. eine in franzosischen Franken ausgestellte Faktur 

eines Lieferanten buchen: 

Wa.ren an Kreditoren 
f.Fr. 100000.- (J/Faktur) 

= B.Fr. ? a ? = B.Fr. ? 

Sind die zur Zahlung dieser Faktur benotigten f.Fr. 100000 schon 
gedeckt, also schon eingekauft worden, so laSt sich die Regel der 
.i\quivalenz von Leistung und Gegenleistung auch auf diesen Fall 
erweitern: 

Den Fakturabetrag von f.Fr. 100000 deckten wir a. 42.- mit einem 
Aufwand von s.Fr. 42 000, effektiv kostet also die Ware nun s.Fr. 42 000 
oder s.Fr.42 pro f.Fr. 100. 

Nach dieser "Oberlegung diirfen wir buchen: 

Waren 

B.Fr. 42 000.-

an Kreditoren 
f.Fr. 100000.- zum effektiven 
KurB des Deckungskaufes 

von 42.- = s.Fr. 42 000.-

Dieser "effekti ve Deckungskurs", wie wir ihn fortan nennen 
wollen, entspricht, wie der "effektive Kurs", genau der Wirklichkeit 
und ist bei richtiger Anwendung absolut richtig. 

Der Buchung zum effektiven Deckungskurs stellt sich aber eine 
Reihe von Schwierigkeiten entgegen: 

Schwierigkeiten bei Ermittlung des effektiven 
Deckungskurses. 

1. Die Deckung des Fremdvalutabetrages erfolgt nicht immer zur 
gleichen Zeit wie die Buchung des damit gedeckten Gescha.ftes. Dies 
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bedingt die Vornotierung oder das OHenlassen und nachtragliche Ein
setzen von Umreohnungskursen, was unter Umstii.nden mit einer sehr 
umstandliohen Naohsohlage- und Kontrollarbeit verbunden ist. 

2. Die Deokung erfolgt nioht immer duroh eine einzige Wahrungs
transaktion, sondern haufig duroh verschiedene Teilabsohliisse •. Sie ist 
anderseits auoh manohmal fUr mehrere Gesohii.fte zusammen ausgefiihrt. 
Infolgedessen wird es notig, mittlere effektive Deokungskurse (aus ver
sohiedenen effektiven Deokungstransaktionen) auszureohnen. 

3. Die Deokung kann auoh iiberhaupt weggelassen worden sein, sei 
ea, daB das betr. Risiko vorsatzlioh offen gelassen ist, sei es, daB es nur 
unbedeutend ist und erst summarisoh beim tYbersohreiten einer gewissen 
Grenze zur Beriioksiohtigung und Deokung kommt. In diesem Faile ist 
iiberhaupt kein effektiver Deokungskurs feststellbar. 

In Absohnitt 5 wird gezeigt werden, wie den genannten Sohwierig
keiten begegnet werden kann; immer aber wird es Faile geben, wo die 
Verwendung der effektiven Deokungskurse unpraktisoh, ja sogar 
unmoglioh ist. An ihre Stelle treten in solohen Fallen angenommene, 
ungefahre Kurse. 

o} Der mittlere Tageskurs (angenommener Kurs). 

Der mittlere Tageakurs wird jeden Morgen auf Grund von offiziellen 
Notizen, Bankkursblattern usw. fiir die Dauer eines Tages bestimmt. 

Bankenkursblatt. 

Nr. X .... Bank 
Teleph. 226, Telegr. X 

Unverbindliche Devisenkurse 
11. Januar 192. 

Paris ...... 

London. " 

New York .. 

usw. 

Geld 
(Kaufer) 

32.30 

25.10 

5.62 

Brief 
(Verkaufer) 

32.60 

25.20 

5.63 

Diese Karte wird von den Banken 
ihren Klienten regelmaBig am Morgen 
zugestellt, eignet sich also sehr gut zur 
Bestimmung der mittleren Tageskurse. 

Kontrollheft fur die Tageskurs
notizen in einem WarengeschiUt. 

(Die Notizen werden regelmaBig in 
ein Heft eingetragen, so daB der Tages. 
kurs eines jeden Tages bequem nach
geschlagen werden kaun.) 

Paris .... 

London. 

New York 

usw. 

11. Jan. 19 .. 

32.45 

25.15 

5.621/ 2 

12. Jan.') usw. 

InGroBbetrieben(Industri~ groBen 
Buchhaltungen) werden Tageskurskar
ten verviel£iiltigt und den einzelnen 
Abteilungen zugestellt. 

Natiirlioh kann irgendeine andere regelmaBige Notiz aIs Grund
lage fiir den Tageskurs genommen werden (Borseneroffnungs-, Borsen
sohluBkurse usw.). 

1) Hier sind die Tage nebeneinander gestellt, um den Vergleich mit dem 
Bankenkursblatt zu erleichtem, gewohnlich sind Tage und Platze umgekehrt. 
d. h. Tage vertikal, Platze horizontal angeordnet. 

3* 
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Der Tageskurs beruht auf der Annahme, daB die an dem betreffenden 
Tage wahrscheinlichen effektiven Kurse ungefahr dem mit "Tageskurs" 
bezeichneten mittleren Tagesniveau entsprechen. 

Die Anwendung der Tageskurse geschieht uberall da, wo genaue 
effektive Kurse aus irgendeinem Grunde nicht verwendbar sind, wo 
aber dennoch eine Anpassung an die Wirklichkeit angestrebt werden 
muB. 

Zur Umrechnung von kleineren Fakturen, Spesen, Bankzinsen, 
Diskonti, Rabatten, uberhaupt allen kleineren, ungedeckten Wahrungs
posten werden wir nicht lange nach effektiven Deckungskursen suchen, 
sondern den bequem nachschlagbaren, fUr jeden Tag fest vornotierten 
Tageskurs benutzen. Haufig wird aber der Tageskurs auch fUr wich tige 
Buchungen und groBe Summen dem effektiven Deckungskurs vor
gezogen, sei es aus mangelndem Verstandnis, sei es aus Bequemlichkeits
grUnden. Wenn aber in solchen Fallen Unsicherheit in bezug auf die 
Wahl des Stichtages und besonders auf die Folgen der Anwendung von 
falschen Kursen auf die Betriebsrechnung herrscht, so sind grobe Fehler 
unvermeidlich. Der groBe Nachteil aller "angenommenen Kurse" ist 
gerade eben der Umstand, daB diese Kurse nicht in engem Kontakt 
mit den wirklichen Valutatransaktionen stehen, also von effektiv 
getatigten Kursen nicht abhangen und darum WillkUr und Irrtumern 
preisgegeben sind. 

d) Andere angenommene Kurse. 

Noch weiter ab von der Wirklichkeit als der Tageskurs liegen die 
vollig unabhangig vom effektiven Kursstand festgesetzten Dauerkurse, 
wie zum Beispiel der feste Jahreskurs, die Goldparitat. 

Vor dem Kriege durfte man im Verkehr mit Goldwahrungslandern 
die Gold paritat als dauernden Umrechnungskurs annehmen, ohne 
fUrchten zu mUssen, daB daraus groBe FeWer entstehen wiirden. Um die 
Umrechnungen moglichst einfach zu gestalten, rundete man die Paritat 
sogar auf oder ab (in der Schweiz z. B.: £ it 25.-, Lire, f.Fr., belg.Fr. 
B. 100, M. it 125 usw.). Die Arbeitsersparnis und Vereinfachung (kein 
Suchen nach Umrechnungskursen) waren ganz bedeutend und wogen die 
kleinen mit diesem System verbundenen Ungenauigkeiten meistens 
mehr als auf. 

Selbst als in Europa die Papierwahrung immer mehr aufkam und 
die Valutakurslinien bizarre Formen darzustellen begannen, wollte man 
an vielen Orten diese sehr bequemen Dauerkurse nicht aufgeben. Dieses 
Bestreben fUhrte zur Festsetzung von Jahreskursen, die wahrend 
eines ganzen Geschaftsjahres fest bleiben und jeweilen wieder fUr das 
neue Geschaftsjahr (gewohnlich auf Grund der alten Bilanzkurse) den 
veranderten Kursverhaltnissen angepaBt werden (in der Schweiz z. B. : 
£ it 23.-, dann it 20.-, dann it 24.-, f.Fr. it 50,30,45, Lire it 25.-). 
Diese Jahreskurse mussen aber mit der groBten Sorgfalt angewendet 
werden. Manche Betriebsrechnung ist durch sie ganzlich entstellt 
worden. Feste Dauerkurse sind im allgemeinen heute nur noch fUr 
Buchungen annehmbar, wo auch eine falsche Umrechnung die Betriebs-
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resultate nicht mehr beeintrachtigen kann, sondem wo sich die negativen 
und positiven Kursdifferenzen bzw. Umrechnungsfehler im Kurs
differenzenkonto wiededinden und ausgieichen. Dieser Vorgang solI 
im nachsten Abschnitt (3) erklart werden. 

e) Zusammenstellung der verschiedenen Kursarten. 

I. Gruppe. II. Gruppe. 

Wirklich gehandelte (effektive) 
Kurse. 

a) Effektiver b) Effektiver 
Kurs. Deckungskurs. 

Mu.B bei Wah
rungsumwand
lungen zwangs
laufig angewen
detwerden(ein
fachste Wah
rungsbuchung) • 

Dientzurgenauen 
Verbuchung von 
Valutarisiken ver
ursachenden Wa
rengeschaften,die 
durch Wahrungs-
umwandlungen 

(siehe a) zu ef
fektiven Kursen 
gesichert wurden. 

Angenommene (nominelle) Kurse. 

a) Mittlerer Tages-
kurs. 

Nomineller Kurs, der 
moglichst in Anlehnung 
an die Wirklichkeit fest
gesetzt wird und zum 
Ersatz von effektiven 
Kursen dient. 

1. die Goldparitat. 

Die Beniitzung der Gold
paritat (also des festen 
Verhaltnisses der Gold
miinzen zweier Lander) 
als Umrechnungskurs er
folgt im Vertrauen auf 
die Stabilitat der beiden 
in Betracht kommenden 
Wahrungen und ist all
gemein beliebt und vor
teilhaft zur Buchung des 
Verkehrs zwischen Lan
dern mit unversehrten 
Goldvaluten (Freiziigig
keit im Goldverkehr). 

b) Dauer-
kurse. 

OhneRiicksichtauf 
die Kursbewegung 
fiir langere Zeit 
festgesetzte Kurse. 
Dauerkurse sind 
z. B.: 

2. feste J ahres-
kurse. 

Die festen Ja.hres
kurse dienen zum 
Ersatz der Gold
paritat im Verkehr 
mit oder zwischen 

Papiervaluta
Iandern. Sie verur
sachenFehler inder 
Buchhaltung, wenn 
sie sich nicht auf 
Buchungen mit 
Kursdifferenzen

ausgleich besehran
ken. 

3. Der KursdiHerenzennaehweis. 
In fremdem Geide festgesetzte Aktiven und Passiven erscheinen 

hauptsachlich als Guthaben und Schulden auf den Kontokorrent
konten, d. h. Personenkonten (Valutakontokorrente mit Banken, 
Debitoren und Kreditoren), zuweilen aber auch auf anderen Geldkonten, 
wie Kasse (fremde Banknoten), Wechselkonto (Devisen und fremde 
Schecks), Tratten- oder Akzeptkonto (Valutaschulden in Tratten
form). 

AlIe Vermogensbestandteile in fremden Wahrungen (Geldwerte, 
nicht Sachwerte) andem ihren Wert nach MaBgabe der Schwankungen 
derjenigen Valuta, auf die sie lauten, mit derenSchicksal sie also engver
bunden sind. Gewinne und Verluste, die durch diese Wertveranderungen 
infolge Valutaschwankungen entstehen, heiBen Kursdifferenzen, 
Valutadifferenzen, Agio oder Disagio. Jede Buchhaltung Boll 
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imstande sein, die Kursdifferenzen von den iibrigen Betriebsresultaten 
(Warengewinnen oder -verlusten, Zinsen, Spesen) gesondert nachzu
weisen. Erst durch Befolgung dieses Grundsatzes wird es moglich, 
einerseits die Folgen der iibernommenen Valutarisiken genau zu kennen 
und anderseits zuverlassige Zahlen auch fiir die iibrigen Posten. der 
Gewinn- und Verlustrechnung zu erhalten. 

a) Der genaue Kursdifferenzennachweis im Personenkonto, 
d. h. Valutakontokorrent. 

Zur Erklarung des Kursdifferenzennachweises im Kontokorrent
konto dienen uns einige Beispiele: 

Beispiel Nr.6: Valutakontokorrent mit Wahrungsumwandlungen 
(also effektiven Kursen) ohne Saldovortrag beim Abschlu6. 

Wir kaufen f.Fr. 10 000, wofiir uns unsere Schweizer Bank zum Kurse von 
35.- mit s.Fr. 3500.- belastet. Die gekauften f.Fr. 10 000 iiberweisen wir 
unserer Pariser Bank zur Gutschrift auf f.Fr.-Konto. 

Buchung a: Bank f.Fr.-Konto an Bank s.Fr.-Konto 
f.Fr. 10000.- a 35.- = s.Fr. 3500.-. 

Nach einiger Zeit entnehmen wir unserem f.Fr.-Guthaben in Paris f.Fr.l0000.
per Scheck, den wir unserer Schweizer Bank wieder verkaufen und wofiir wir 
zum Kurse von 40.- mit s.Fr. 4000.- in Kontokorrent erkannt werden. 

Buchung bl Bank s.Fr. an Bank f.Fr. 
f.Fr. 10 000.- a 40.- = s.Fr. 4000.-. 

Der Kursdifferenzennachweis erfolgt im f.Fr.-Bankkonto, in welchem wir 
die Valutabetrage (Menge), die Umrechnungskurse (Preise) und die s.Fr.-Betrage 
(Wert e) in folgender Weise iibersichtlich darstellen: 

SolI Bank f.Fr.-Konto 

Kurs f.Fr. a.Fr. 
Buchung a Buchung b 
An s.Fr.-Bank 35.- 10000.- 3500.- Per s.Fr.-Bank 

Buchung c 
An Agiokonto 500.-
(Kurs-

differenz) Preis Menge Wert 

Raben 

Kurs f.~ 
40.- 10000.-\ 4000.-

I Preis Menge I Wert 

Betrachten wir das Bankkonto nach Verbuchung von An- und Verkauf der 
f.Fr. 10 000 (a und b), so fallt uns auf, da6 in der Wertkolonne ein Habensaldo 
von s.Fr. 500 verbleibt, obschon wir der Bank keine franzosischen Franken mehr 
schuldig sind. Dieser Saldo hat im Kontokorrentkonto keine Berechtigung mehr, 
er bedeutet "Kursdifferenz", in unserem Falle "Kursgewinn", und wird daher 
durch Buchung c 

Bank f.Fr. an Agiokonto s.Fr. 500.-

auf das fiir ihn bestimmte Konto iibertragen. Buchung c wird in der Regel erst 
beirn J ahresschlu6 vorgenommen, wodurch sich die Kursdifferenziibertragungen 
fiir den ganzen Jahresverkehr auf eine Buchung pro Valutakonto reduzieren 
lassen (Kollektiv-Agiobuchung). 

Beispiel Nr. 7: Valutakontokorrent mit Saldovortrag. 

Bleibt ein Saldo in fremder Wahrung bis zum Jahresabschlu6 bestehen, so 
wird eine fiktive Liquidation desselben zum Tageskurs am Bilanztage gebucht. 
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(Vaiutasaldo zum Bilanzkurs umrechnen.) Die nach Buchung der Liquidation, 
d. h. des Saldopostens in der Wertkolonne, verbleibende DiHerenz (Kursdiffe
renz) zwischen SoIl und Haben wird darauf auf das Agiokonto iibertragen. 

Annahme zu Beispiel Nr. 7: 

1. Ankauf von f.Fr. 10 000.- zum eff. Kurs von 35.- = s.Fr. 3500.-. 

2. Abschlu.B: a) fiktive Liquidation zum Bilanzkurs von 30.-, 
b) 'Obertragung des Kursverlustea auf Agiokonto: 

f.Fr.-Bankkonto 

SoIl (mit Saldovortrag beim Geschiiftsabschlu.B). Haben 

Kurs f.Fr. s.Fr. Kurs 

+ Ankauf (I) AbschluB (2a 
und b) 

An s.Fr.-Bank .!L. 10000.- 3500.- Per Bilanz (a) 30.- 10000.- 3000.-

J (Saldovortrag) 

Per Agio (b) 
Kursverlust. . 500.-

10000.- 3500.- 10000.- 3500.-
--
An Bilanz 
Saldovortrag • 30.- 10000.- 3000.-

Beispiel Nr.8 (A u. B): Valutakontokorrente mit Wii.hrungsver
schiebungen (nicht Wahrungsumwandlungen) innerhalb der gleichen 
Valuta. 

Bei einfachen Verschiebungen von Valutabetragen von einem Valutakonto 
auf ein anderea gleichen sich die Kursdifferenzen in SoIl und Haben jeweilen aus, 
aus diesem Grunde kann der Umrechnungskurs ffir solche Posten beliebig gewahlt 
werden, ohne daB dadurch Fehler in der Betriebsrechnung entstehen. 

Annahme: Wir besitzen ein Guthaben bei Debitor X von:l: 500/-/-, das 
zum Kurse von 24.- mit s.Fr. 12 000.- zu Buche steht. 

Valutaverschiebung: Debitor X zahit zugunsten miserea :I:-Bankkontos 
:I: 300/-/- zuriick. 

Buchung: Bank :I:-Konto an Debitor :I:-Konto =:1: 300/-/-. 

AbschluB: Die Saldovortrage werden zum Bilanzkurs von 24.50 umgerechnet 
und die sich ergebenden Kursdifferenzen auf das Agiokonto iibertragen. 

Um zu beweisen, daB ffir Valutaverschiebungen beliebige Kurse angenommen 
werden konnen, werden wir das Beispiel auf zwei Arlen losen: Variante A: 
Umrechnung zum Kurs von 25.-; Variante B: Umrechnung zu dem, von der 
Wirklichkeit weit entfernten, Kurs von 100.- (%), d. h. 1 :I: = I s.Fr. 

SoIl 

Kurs 

Alter Saldo . 24.-

Kursgewinn . 

--
Saldovortrag 24.5 

Variante A. 

£-Konto, Debitor X. 

:I: s.Fr. 
Giro (W.-Um-

500/-/- 12000.- wandl.) .•.. 

400.- Saldovortrag 

500/-/- 12400.-

1200/-/-! 4900.-
--

Haben 

Kurs :I: s.Fr. 

25.- 300/-/- 7500.-

24.5 200/-/- 4900.-

500/-/- 12400.-

I 



40 

Soll 

Giro ....... 

---
---
Saldovortrag 

Soll 

Alter Saldo . 

_I 
---
Saldovortrag: 

Soll 

Giro ....... 
Kursdiffe-
renz ...... ---
---
Saldovortrag 

Die Bucbfiihrung tiber Valutatransaktionen. 

Kurs 
25.-

24.5 

Kurs 

24.-
f--

24.5 

Kurs 
100.-

24.5 

£-Bankkonto. 

£ s.Fr. 
300/-/- 7500.- Saldovortrag 

Kursverlust . ---
300/-/-1 7500.-

300/-/-1 
---

7350.-

Variante B. 

£-Konto, Debitor X. 

£ s.Fr. 
Giro CW.-Um-

500/-/- 12000.- wandl.) .... 

Saldovortrag 

I 
Kursdiffe-
renz ...... 

500/-/-112000.-
---

200/-/-1 4900.-

£-Bankkonto. 

£ s.Fr. 
300/-/- 300.- Saldovortrag 

7050.-~ 
300/-/-1 7350.-

---
300/-/-1 7350.-

Kurs 
24.5 

KUTs 

100.-

24.5 

Kurs 
24.5 

f--

Raben 

£ s.Fr. 
300/-/- 7350.-

150.-

300/-/-1 7500.-

I 

Raben 

£ s.Fr. 

300/-/- 300.-

200/-/- 4900.-

6800.-

500/-/-112000.-

1 

Raben 

300:-/-1 
s.Fr. 

7350.-

I 
300/-/-1 7350.-

1 

Ein Vergleich der Kursdifferenzen zeigt, daB Verfahren A und B zum gleichen 
SchluBresultate ftihren. 

Kursdifferenzenkonto. Kursdifferenzenkonto. 

Variante A. Variante B. 

Rursverluste Kursgewinne Rursverluste Kursgewinne 

An Bank .. 150.- Per Debit. 400.- An Debit. 6800.- Per Bank 7050.-
Kursgewinn 250.- Kursgewinn 250.-

400.- 400.- 7050.- 7050.-
--- --- --- ---

Der Vorteil von Verfahren B besteht in einer Vereinfachung der Unn'echnung 
(unter Umstanden Bogar in einer Vereinfachung des Valutakontokorrents uber
haupt, siehe Beispiel Nr:.12, S. 60), als Nachteil mussen die damit verbundenen 
Phantasiezahlen, die die Ubersichtlichkeit der Buchhaltung vermindern, betrachtet 
werden (siehe Kursdifferenzenkonto bei Variante B). 

Beispiel Nr.9: Umwandlung von einer fremden Val uta in eine 
andere fremde Valuta. 

Annahme: Wir besitzen f.Fr. 10 000.- Bankguthaben, das zu 35.- mit 
s.Fr. 3500.- zu Buch steht. 
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Umwandlung: Wir geben unaerer Pariser Bank den Auftrag, £ 100/-/
zu kaufen und dieselben an unsere Londoner Bank zu unseren Gunaten 
zu iiberweisen. Die Pa.riser Bank bela.stet una zum Kurs von 80.- mit f.Fr. 8000.-, 
die Londoner Bank schreibt una £ 100/-/- gut. 

AbschluJ3: Sa.ldovortriige in iFr. zum Bilanzkurs von 30.-, £ zu 25.10 
umrechnen und Kursdifferenzen auf Agiokonto iibertra.gen: • 

Buchung: £.Ba.nk.konto an f.Fr.-Bank.konto 
£ 100/-/- f.Fr. 8000.-

Umrechnung nach Var. A zum 
Tageskurs von ••••...• 24.50 

= s.Fr. 2450.-1) = s.Fr. 2450.-
Umrechnung nach Var. B zum 

festen Kurs von. . . • . • . • 25.-
= s.Fr. 2500.- = s.Fr. 2500.-

SoU 

Kurs 
Giro f.Fr.-Bank 24.50 

Kursdifferenz --
--
Sa.ldovortrag 25.10 

SoU 

Kurs 
Alter Saldo . 35.-

(Annahme) 

_./ 
--Sa.ldovortrag 30.-

SoU 

Kurs 
Giro f.Fr.-Bk. 25.-

Kursdifferenz --
--
Sa.ldovortrag 25.10 

£ 
100/-/-

100/-/-

100/-/-

f.Fr. 
10000.-

Variante A. 

£-Bank.konto. 

s.Fr. 
2450.- Saldovortrag 

60.- --
2510.- --
2510.-

f.Fr.-Bank.konto. 

s.Fr. 
3500.- Giro £-Bank 

£ 100/-/-
it. 80.-

Sa.ldovortrag 
Kursdifferenz --10000.-13500.-

2000.-1 600.-
--

£ 
100/-/-

100/-/-

100/-/-

Variante B. 

£-Bank.konto. 

s.Fr. 
2500.- Sa.ldovortrag 

10.- --
2510.- --
2510.-

Raben 

Kurs £ s.Fr. 
25.10 100/-/- 2510.-

100/-/- 2510.-

I 
Raben 

Kurs f.Fr. s.Fr. 

~ 24.50 8000.- 2450.-
30.- 2000.- 600.-

450.-
10000.- 3500.-

1 

Raben 

Kurs £ s.Fr. 
25.10 100/-/- 2510.-

100/-/- 2510.-

1) Nach Belieben konnen wir die £ zum £-Tageskurs oder die f.Fr. zum f.Fr.
Tageskurs in s.Fr. umrechnen, nicht aber beide zusammen (d. h. im SoU £ und 
im Raben der gleichen Buchung f.Fr.), denn dadurch entstehende DiHerenzen 
wiirden die Buchungsgleichung stOren. 
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Soll f.Fr.-Bankkonto. Haben 

Kurs f.Fr. s.Fr. 
Alter Saldo . 35.- 10000.- 3500.-

_/ 
10000·-13500.---

Saldovortrag 30.- 2000.-1 600.-

Kursdifferenzenkonto 
zu Variante A. 

Kursverluste Kursgewinne 

f.Fr.-Kurs- £-Kurs-
verlust ..• 450.- gewinn ... 60.-

Gesamt-
Kursdiff. 
(Kursverl.)~ 

450.- 450.-
--- --

Kurs f.Fr. s.Fr. 
Giro £-Bank 

~ £ 100/-/-
a 80.- 25.- 8000.- 2500.-

Saldovortrag 30.- 2000.- 600.-
Kursdifferenz 400.----

10000·-13500.-
---

1 

Kursdifferenzenkonto 
zu Variante B. 

Kursverluste Kursgewinne 

f.Fr.-Kurs- £-Kurs-
verlust ... 400.- gewinn ... 10.-

Gesamt-
Kursdiff. 
(Kursverl.)~ 

400.- 400.-
-- --

Ein Vergleich der Kursdifferenzenkonti zu Varianten A und B erweist, daB 
auch bei Wiihrungsumwandlungen von einer fremden Valuta in eine andere fremde 
Valuta. der Kurs - gleich wie bei bloBen Wahrungsverschiebungen (Beispiel 
Nr.8) - beliebig gewahlt werden dad, ohne daB das Gesamtresulta.t eine Ver
anderung erfahrt. Dagegen stammen die sich aufhebenden positiven und nega
tiven Umrechnungsfehler im Gegensatz zu den Verhaltnissen in Beispiel Nr.8 
von verschiedenen Valuten (f.Fr. und £). Will eine Sonderung der Kurs
differenzen nach Valuten (z. B. bei Bankbetrieben) erreicht werden, so ist 
daher eine der Wirklichkeit so gut ala moglich entsprechende Umrechnung (z. B. 
Tageskurs wie bei Variante A zu Beispiel Nr.4) unerla.Blich. Wie sich leicht 
nachschatzen laBt, zeigt z. B. das Kursdifferenzenkonto zu Variante B, wo der 
Umrechnungskurs willkiirlich festgesetzt wurde (auf 25.-), unrichtige Einzel
posten (£-Kursgewinn Fr. 10.-, anstatt Fr. 60.-, f.Fr.-Kursverlust Fr. 400.-, 
anstatt Fr. 450.-). 

Zusammenfassung iiber den Kursdifferenzennachweis in 
den Personenkonten. 

Die Vorbedingungen zum genauen Kursdifferenzennachweis, namlich 
1. Mengenverrechnung iiber die Valuten (Notierung der fremden 

Wahrungsbetrage) , 
2. reine Bestandsreehnung, abgesehen von Kursdifferenzen, 
3. Trennung der Konti nach Valuten [nieht unbedingt erforderlich1)], 

lassen sich im Valutakontokorrent ohne gro.6e Millie in iibersiehtlicher 
Weise schaffen. 

Innerhalb der Kontengruppe mit genauem Kursdiffe
renzennachweis ist eine bedeutende Vereinfachung der 

1) Die Trennung der Konti nach Valuten kann zwar bei genauer Mengenver
rechnung durch Rekonstruktion der einzelnen Valutasaldi am Ende des Geschafts
jahres ersetzt werden, was aber weniger Klarheit ala die Valutentrennung und 
unter Umstanden eine miihevolle Rekapitulationsarbeit mit sich bringt. 
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Valutabuohungen moglioh, da beliebige Kurse (bequeme feste 
Kurse, Paritat) zur Umreohnung der Wahrungsversohie bungen 
(f.Fr.-SoU - f.Fr.-Raben, £-SoU - f.Fr.-Raben) ohne Falsohung der 
Endresultate beniitzt werden konnen. 

b) Der Kursdifferenzennaohweis in den iibrigen Geldkonten. 
Mit fremden Valuten kommen im Warengeschii.ft neben dem Konto

korrentkonto hauptsaohlich noch folgende Geldkonten in Beriihrung: 
1. das Weohselkonto (Devisen); 2. das Tratten- oder Akzept
konto (Valutaschulden in Trattenform); 3. von minderer Wichtigkeit 
ist das Sortenkonto (fremde Banknoten). 

In Beispiel Nr.10 sollen die Buchungen auf einem reinen (Variante A) 
und einem gemischten (Variante B) Wechselkonto miteinander vergleichbar 
dargestellt werden: 

Variante A. 

Eingang 
Wechselkonto mit Kursdifferenzennachweis* 

beim AbschluB. 

s.Fr. 
1. AnDebitorenf.Fr.-Kto. 1. Per Bank s.Fr.-Konto 

JjRim. f.Fr. 10000.- zum UjRim. f.Fr. 10000.-, 
festen Kurs von 30.- 3000.- verkauft zum effektiven 

Kurs von 33.-

2. An Debitoren £.Konto 2. Per Bank £·Konto 
JjRim. £ 100/-/- zum Inkasso . £ 100/-/-
festen Kurs von 25.- • I 2500.- ./. Gebiihr " -/10/-

£ 99/-/10 
zum festen Kurs von 25.-

Per Spesenkonto 
£ -/10/- zum Tageskurs 
von 23.20 

3. AnDebitorenLire·Kto 3. Inventur 
JjRim. Lire 8000.- mm 

2000.-festen Kurs von 25.-

4. AnDebitorenf.Fr.·Kto. 4. Per Bank f.Fr"Kont~ 
J jRim. f.Fr. 12 000.- mm f.Fr. 12 000.- zum festen 
festen Kurs von 30.- 3600.- Kurs von 30.- . . 

Abschlull AbBchlull 
*c) An Agiokonto (letzter a) Per Bilanz 

Saldoposten) Portefeuille Lit. 8000.-
Kursdifferenz, d. h. Beitrag zum Bilanzkurs = Tages-
des Wechselkontos an den kurs vom Bilanztage von 
grollen allgemeinen Kurs· 26.- = s.Fr. 2080.- ./. 
differenzenausgleich, nicht Disk. 
Kursgewinn oder Kurs· b) Per Zinsen verlust .. 379.10 Diskont auf Portefeuille 

Lire 10.- zum Bilanzkurs 
von 26.--- -11479.10 

-- --
Vortrag: Lire 8000.- a 26.-

./. Dis. = 2077.40 

Ausgang 

s.Fr. 

3300.-

2487.50 

1l.60 

3600.-

2077.40 

2.60 
11479.10 
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Variante B. 
Wechselkonto ohne Kursdifferenzennachweis beim AbschluB und daher sofortiger 

Abbuchung* der entstehenden Kursdifferenzen. 
Eingang Ausgang 

s.Fr. s.Fr. 
1. AnDebitorenf.Fr.-Kto. 1. Per Bank s.Fr.-Konto 

J/Rim. f.Fr. 10 000.- zum Inkasso f.Fr. 10000.- z. 
festen Kurs von 30.- 3000.- effektiven Kurs von 33.- 3300.-

*1. An Kursdifferenzen 
(oder Agiokonto) 
Kursdifferenz von 30.- zu 
33.- auf f.Fr. 10000.- 300.-

2. An Debitoren £-Konto 2. Per Bank £-Konto 
£ J/Rim. £ 100/-/- zum Inkasso . £ 100/-/-
festen Kurs von 25.- 2500.- ./. Gebtihr . " -/10/-

£ 99.10.-
zum festen Kurs von 25.- 2487.50 

3. AnDebitorenLire-Kto 3. Inventur 
J/Rim. Lire 8000.- zum 
festen Kurs von 25.- 2000.-

4. AnDebitorenf.Fr.-Kto. 4. Per Bank f.Fr.-Konto 
J /Rim. f.Fr. 12000.- zum Inkasso f.Fr. 12 000.- z. 
festen Kurs von 30.- 3600.- festen Kurs von 30.- 3600.-

AbschluB AbschluB 
c) An Agiokonto a) Per Bilanz 

Ausgleich auf Portefeuille Portefeuille Lit. 8000.- z. 
Lire 8000.- it 26.-, Ein- Bilanzkurs von 26.- ./. 
gang it 25.-, Dill. = 80.- Diskonto . 2077.40 

b) Per Diskonto u. Zinsen 
Disk. a/Portefeuille 2.60 

d) PerSpesen (letzterSaldo-
posten) 
Differenz (£-Inkassospesen) I 12.50 ---

11480.- 11480.---- ---
Vortrag: Lire 8000.- ./. Disk. 

it 26.- 2077.40 

Kursdifferenz bei Variante A: Fr. 379.10; bei Variante B: Fr. 300.- + 
Fr. 80.- = Fr. 380.-. 

Die kleine Differenz von 90 Cts. entsteht infolge der verschiedenartigen Um
rechnung der Gebtihr von £ -/10/-; bei Var. A zum Tageskurs von 23.10, 
bei Var. B zum festen Kurs von 25.-. 

AIle diese Konti k6nnen derart gefiihrt werden, daB sie den Be
dingungen fiir den genauen Kursdifferenzennachweis entsprechen. Zu
wellen wird die Bestandsrechnung, abgesehen von Valutadifferenzen, 
nicht rein (Bedingung 2, siehe S. 42), sondern gemischt gefiihrt, indem 
Erfolgsposten wie Diskonto, Zins, Bankspesen usw. im Wechsel- und 
Trattenkonto stehen gelassen und erst beim JahresabschluB in die 
eigentliche Betriebsrechnung geleitet werden. 

In diesem Fane werden die Kursdifferenzen durch Anpassung der 
Ausgangskurse an die Eingangskurse und, wo dies nicht angeht, durch 
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Einschaltung von Agiobuchungen von Fall zu Fall erledigt, so daB am 
Ende des Jahres verbleibende Differenzen das Agiokonto nicht mehr 
beriihren. Dadurch kann eine Vermischung der Kursdifferenzen mit den 
iibrigen Erfolgsposten (d. h. Gewinne und Verluste), die natiirlich 
praktisch unentwirrbar ware, vermieden werden. 

Je nach der Besonderheit des Geschaftsbetriebes wird man die eine 
oder andere Methode vorziehen. Beim Vorherrschen der Wahrungs
umwandlungen ohne Spesenabziige (wie Buchung 1) wird Variante A 
giinstiger sein; kommen oiters Diskonti und Spesen zum Abzug (wie bei 
Buchung 2) oder tritt der Devisenverkehr gegeniiber dem inlandischen 
Wechselverkehr zuriick, so ist eine Losung nach Variante B praktischer. 

1m Akzeptkonto herrschen ahnliche Verhaltnisse. Ein interessantes 
Beispiel hierfiir (Dokumentartrattenverkehr) ist im Geschaftsgang des 
dritten Teiles dieser Schrift dargestellt (S.135). 

c) Unmoglichkeit des Nachweises von Kursdifferenzen in 
den Betriebskonten1). 

Jedes einzelne Betriebskonto hat die Aufgabe, einen ganz bestimmten 
Teil der Ertragsrechnung abzusondern und nachzuweisen. So gibt z. B. 
das Warenkonto AufschluB iiber die Warengewinne, das Spesenkonto 
ermittelt den Aufwand fUr Geschaftsunkosten, das Zinsenkonto Zins
aufwand und Zinsertrag und das Kursdifferenzenkonto, das natiirlich 
auch ein Betriebskonto ist, den Valutagewinn oder -verlust. 

So wenig ala sich im Warenkonto nebst den Warengewinnen zugleich 
auch noch die Spesen nachweisen lassen, ist irgendein Betriebskonto 
auBer dem Agiokonto imstande, Kursdifferenzen zu ermitteln. 

Aus diesem Grunde ist der Umrechnung der Valutafakturen, 
bedeutenden Spesennoten in fremder Wahrung usw. die 
groBte Aufmerksamkeit zu schenken. Bei Betriebskonto
buchungen, wie z. B. 

S pes en an Kasse, S pes e n an Kreditoren, 
Waren an Kreditoren, Debitoren an Waren, 

bedeutet jeder unrichtige Umrechnungskurs oder Umrechnungsirrtum 
einen endgiiltigen Fehler, d. h. eine Verwandlung von Warengewinnen, 
Spesen usw. in Kursdifferenzen und umgekehrt. 

Schon im Abschnitt iiber den effektiven Deckungskurs (S. 34) hatten 
wir Gelegenheit zu sehen, daB die "richtigen" Umrechnungskurse fiir 
Betriebskontobuchungen von der Risikodeckung bestimmt werden. 
Die praktische Durchfiihrung dieses Grundsatzes solI im folgenden 
Kapitel zur Besprechung kommen (Losung Beispiel Nr.n nach Variante B 
siehe S.54). Hier geniige uns festzustellen, daB aIle Buchungen, 
die Betriebskonti betreffen (genannt Betriebskontobuchungen), 
zu ganz bestimmten Kursen umzurechnen sind, daB also 
wiIlkiirliche, z. B. feste Kurse, im Gegensatz zu den Buchungen 
innerhalb der Gruppe der Geldkonti, zur Umrechnung von Fak
turen, Spesen usw. nur bedingt verwendet werden diirfen. 

1) t'ber "Betriebskonti" s. Biedermann: Leitfaden der Buchhaltung. 
ZUrich: Schulthess & Co. 
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d) Gruppierung der Konti nach ihrer FlLhigkeit zum 
Kursdifferenzennachweis und die daraus folgenden Konse

quenzen fur die Umrechnung der Valutabuchungen. 

Gmppe 1. Gmppe II. Gmppe m. 
Reine Bestandskonti. 
Kontokorrente, 
rein gefUhrte VVech

selkonti, Tratten
konti, Sortenkonti. 

Vollstii.ndiger 
Kursdiff.-Nachw. 

Buchungen 
innerhalb der 

Gruppe: 
Umrechnungskurs 

kann frei gewahlt 
werden. 

Gemischte Bestandskonti. 
Nicht rein gefiihrte VV echselkonti, 

Trattenkonti. 

Nachweis der Valutabetrage 
(Mengen), der gestattet, die 
Kursdifferenzen von Fall zu 
Fall abzubuchen. 

Buchungen innerhalb der 
Gruppe: 

Umrechnungskurs beim Ausgang 
mull an den Umrechnungskurs 
der entsprechenden Eingangs
buchung angepallt werden, ist 
diese nicht moglich,' so sind 
Differenzen von Fall zu Fall 
auf das Agiokonto zu iibertragen. 

Betriebskonti. 
VVaren, Spesen, Zin

sen. 

KursdDferenzen
nachweis, auBer 
beim Agiokonto, 
a usgeschlossen. 

Innerhalb der 
Gruppe: 

Valutabuchungen 
kommen nicht vor. 

Buchungen Buchungen 
von Gruppe I zu II. 

(Kreditoren an Tratten, 
Debitoren an VVechsel) 
Umrechnungskurs richtet 
sich nach Gmppe II (Aus
gangskurs = Eingangs
kurs). 

von Gruppe II zu m. 
(VVaren an Akzept) Um

rechnungskurs richtet 
sich nach Gmppe III, 
entBtehen Kursdifferen
zen bei II, so werden 
diese sofort auf das Agio
konto iibertragen. 

Buchungen von Gruppe I 
zu Gruppe III. 

(VV aren an Kreditoren, Debitoren 
an VVaren.) Der Umrechhungs
kurs richtet sich immer nach 
Gmppe m. 

4. Umrechnungsmethoden. 
a) Einleitung. 

An Hand eines kleinen, abgeschlossenen Geschaftsganges (Beispiel 
Nr.11), den wir nach drei verschiedenen Umrechnungsmethoden 
(Varianten A, B und C zu Beispiel Nr. 11) durchfiihren, wird sich uns 
Ge1egenheit bieten, Vergleiche anzustellen und die Eignung der einzelnen 
Systeme fUr die verschiedenartigen Geschafte und Valutaverhaltnisse 
zu untersuchen. 

Eine weitere, nur in der Form abweichende Methode ist durch Bei
spiel Nr. 12 dargestellt. 
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Annahme zu Beispiel Nr. 11. 
Es handelt Bioh um Kauf und Verkauf eines typisohen Welthandelsartikels 

ohne wirksames Valutarisiko auf Waren. Do. in diesem Falle nur reine Geld
riBiken gedeckt werden m1iBsen, ist eine vollstandige Sioherw;tg gegen die Sohwan
kungen der fremden Valuten moglioh gewesen und, wie folgende Gesohii.ftserz8.hlung 
zeigt, durohgefiihrt worden_ 
1. 2.1.: Wir kaufen Waren fUr ••••••.......• f.Fr.l0000.-
2. 2. 1.: Deckungstransaktion; wir kaufen . . . . . . . . . f.Fr. 10000.

bei unserer X-Bank, wofUr wir a 40.02 (effektiver 
Kurs) mit .................... s.Fr. 4002.-
belastet werden, und die wir zu Gutsohrift auf unser 
f.Fr.-Konto an die Y-Bank iiberweisen. 

3. 15. 1.: Wir erhalten die Faktur unseres Lieferanten . . . • f.Fr. 10 000.
und bezahlen sie am gleiohen Tage duroh ein Giro ab 
unserem f.Fr.-Bankkonto bei der Y-Bank ..... f.Fr. 10000.-

4. 18.3.: Wir verkaufen Waren an Debitor A fiir • . . . . . f.Fr. 12000.-
5. 19.3.: Deokungstransaktion II; Wir entnehmen ab unserem 

Guthaben bei der Y-Bank . . . • • . . . . . . . f.Fr. 12000.
und verkaufen dieselben zu 36.20 an die X-Bank, die 
uns dafiir den Betrag von . . . . • . . .. . s.Fr. 4 344.-
gutsohreibt. 

6. 30. 3.: Wir iibersenden eine Faktur an Debitor A fiir • . • f.Fr. 12 000.-
7. 12.4.: Debitor A zahlt per Scheck (den wir der Y-Bank sofort 

remittieren) . . • . . . . . . . . . . . . . . _ . f.Fr. 11 880.
nachdem er von seiner Schuld von f.Fr. 12 000.-
1% Kassaskonto = ............... f.Fr. 120.-
abgezogen hat. 

8. 12. 4.: Deckungstransaktion ill (Korrektur der Deokungs
transaktion II, die eigentlioh fUr einen, urn den Skonto 
zu hohen, Betrag ausgefiihrt wurde): Wir lassen duroh 
die X-Bank an die Y-Bank den Betrag von •.•. f.Fr. 120.-
iiberweisen und werden dafiir auf s.Fr.-Konto bei der 
X-Bank a 35.50 mit S'Fr' 42.60 belastet: damit ist 
unsere Restschuld bei der Y-Bank ausgegliohen. 

Die mittleren Tageskurse an den uns interessierenden Daten seien: 
2. 1.: 40.-, 15. 1.: 38.-, 18. 3.: 36.-, 

19. 3.; 36.20, 30. 3.: 36.80, 12. 4.: 35.50. 

Die Deokungstransaktion IT erfolgte mit einem Tag Verspatung, weil der 
Verkauf der Waren am Abend naoh Sohlul3 der Bankzeit erst stattfand. Dieser 
Umstand bedeutete fUr uns diesmal einen kleinen Vortei1 (Verkauf zu 36.20, 
anstatt nur zu 36.-). 

Die Angaben zu Beispiel Nr. 11 erganzen wir duroh die Eingangsbuohung E 
vom 1. 1. und die SohluBbuohung S vom 12.4. (siehe Seite 48). Diese Vervoll
standigung des Kapitalkreisla.ufes wird uns erlauben, die Wirkungen der ver
sohiedenen Umreohnungssysteme auf die Schlul3zahlen der Buohhaltung genau 
zu verfolgen. 

b) Losung nach der Methode der festen K urse (Vorkriegsmethode, 
Variante A). 

Bei dieser Methode kommen nur zwei Arten von Kursen zur An
wendung: 

1. effektive Kurse bei Wahrungsumwandlungen (also durch die 
Buchungsgleichung, doppelte Buchhaltung vorausgesetzt, zwangslaufig 
bestimmte U mrechnungen); 
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Nr. Dat. 

E 1.1. 

1 2.1. 

2 2.1. 

3 15.1. 

4 18.3. 

5 19.3. 

6 30.3. 

7 12.4. 

8 12.4. 

S. 12.4. 

S. 12.4. 

Die Buchfiihrung iiber Valutatransaktionen. 

Losung A: Umrechnung der fremden Valuten 
(nur Wahrungsumwandlungen 

Text f.Fr. Kurs Banken 

Soli Raben 
Bereitstell ung des Kapitals 

u/Einzahlung an X-Bank 4002.-

Warenkauf: keine Buchung 

Deckungstransaktion I 
" 

Y-Bk. f.Fr.-Kto. an X-Bk. s.Fr.-
Kto. 10000.- 40.021) 4002.- 4002.-

Faktur unseres Lieferanten 
Waren an Kreditor 10000.- 40.-2) 

Zahlung an unseren Liefe-
ranten: Kreditor an Y-Bk. 
f.Fr.-Kto .. 10000.- 40.-2) 4000.-

Verkauf an Debitor A 
keine Buchung 

Deckungstransaktion II 
X-Bk. s.Fr. an Y-Bk. f.Fr.-Kto. 12000.- 36.201 ) 4344.- 4344.-

Faktur fur Debitor A 
Debitor an Waren. 12000.- 40.-2) 

D ebitor A bezahlt 
Y-Bk. an Debitor A (s/Scheck) 11880.- 40.-2) 4752.-

Zinsen " " " (Kassask.) 120.- 40.-2) 

Deckungstransaktion III 
Y-Bk. f.Fr. an X-Bk. s.Fr.-Kto. 120.- 35.501 ) 42.60 42.60 

RuckfluB des Kapitals . 4301.40 

Gewinneu. Verluste (sieheS, 51) 452.60 

Gewinnubertrag auf Kapital 

17142.60117142.60 

I 1) Effektive Kurse. 
2) Fester Kurs. I 
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zum festen Kurs von 100 f.Fr. = 40 B.Er. 
zu effektiven Kursen). 

Kreditoren u. Zinseu Waren Debitoren 

SoIl Raben SoIl Raben SoIl Raben 

! 

4000.- 4000.-' 

4000.-

I 

4800.- 4800.-

}4800.- 48.-

48.- 800.-

8800.- 8800.- 48.- 48.- 4800.- 4800.-

I I I 
I 

Os t e r t a II. Valutarisiken. 

KapitaI 

SoIl Raben 

4002.-

4301.40 

299.40 
4301.40 4301.40 

I 
I I I 
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Gewinn u. 
Verlust 

SoIl Raben 

500.60 800.-

299.40 
800.- 800.-

I I 
4 
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2. feste, angenommene Kurse fUr aIle iibrigen Valutabuohungen 
(Goldparitat f.Fr. 100, Lire 100, belg.Fr. 100, £ 25/-/-, M. 125; bei 
Papiervaluten neuerdings von Zeit zu Zeit den wirklichen VerhaItnissen 
angepaBteDauerkurse, wie"Jahreskurs" oder "Monatskurs"; in unserem 
FaIle z. B. f.Fr. a. 4O.-). 

Die Methode ist sehr einfaoh. Zweifel iiber die Wahl der Um
rechnungskurse konnen nicht entstehen, denn auBer den wirkliohen 
Wahrungsumwandlungen kann nur noch der ein fUr allemal festgesetzte 
"feste Kurs" in Frage kommen. Zur Zeit der "wirklichen Goldvaluten" 
waren die festen Umrechnungskurse sehr beliebt und mit Recht iiberall 
verbreitet. Auf Papiervaluten in der beschriebenen Weise angewendet, 
fiihrten sie aber zu falschen Resultaten und sind heute unbedingt zu 
verwerfen. 

Losung A soIl die Unbrauchbarkeit dieser ausgezeichneten "Vor
kriegsmethode" in der heutigen Papiergeldzeit erweisen. 

Konto-Korrent-Konti zu LOBung A. 

Soll Konto der X-Bank. Raben 

s.Fr. B.Fr. 
2. 1. u/Einzahlung. 4002.- 2. 1. Vergiitung an Y-Bank 

19.3. VergiitungdurchY-Bank f.Fr. 10000.- a. 40.02 . 4002.-

f.Fr. 12 000.- a 36.20 • 4344.- 12. 4. Vergiitung an Y-Bank -------- f.Fr. 120.- a. 35.50 42.60 

12. 4. Saldo (per Bilanz) . 4301.40 
8346.- 8346.---

Soll f.Fr.-Konto Y-Bank. Raben 

2.1. f.Fr. s.Fr. 15.1. f.Fr. B.Fr. 
Verg. X-Bank. ~.02 10000.- 4002.- J /Vergiitung . ~O.- 10000.- 4000.-
12.4. 19.3. JfVerg. 
Scheck Deb. A . ~.- 11880.- 4752.- (X-Bank). 36.20 12000.- 4344.-

12.4. 12.4. 
Verg. X-Bank. 35.50 120.- 42.60 Kursverlust. 452.60 --22000.- 8796.60 22000.- 8796.60 -- --

Soll fFr.-Konto Debitor A. Raben 

30. 3. ufFaktura ~·r~·- 4800.- 12. 4. J /Scheck 40.- 11880.- 4752.-

~ 12.4. 
Kassaskonto . 40.- 120.- 48.---

12000.- 4800.- 12000.- 4800.---
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SoIl fFr.-Konto Kreditor X. Raben 

15.1. uJZahlung 140.=1 10000.-1 4000.-1 15. 1.J/FakturaFo.-! 10000.-/4000.-

AbschluB zu Losung A. 

Verluste Gewinn- und Verlustrechnung per 12.4. Gewinne 

Kursverlust aJBankguth. s.Fr. 452.60 Gewinn auf Waren . s.Fr. 800.-

Zinsen (Kassaskonto) • 
" 

48.-

~ Gewinn 
" 

299.40 --
s.Fr. 800.- s.Fr. 800.---

Aktiven SchluBbilanz per 12. 4. Passiven 

Bank (Guth. b. d. X-Bk.) Is.Fr. 4301.40 1 Kapital .. .1 s.Fr. 4301.~0 

Ist das auf diese WeISe erhaltene Resultat nun wohl richtig? 
Der Gesamtgewinn von Fr. 299.40 wird bestatigt durch die Ver-

mogensrechnung: 
Kapital am 1. 1. . 
Kapital am 12. 4. 
Kapitalvermehrung 

Fr. 4002.-
" 4301.40 

Fr. 299.40 

Dagegen erscheinen uns die Einzelposten der Gewinn- und Verlust
rechnung sehr zweifelhaft. Wir haben uns ja wahrend des ganzen 
Geschaftsganges bemiiht, das Kursrisiko regelrecht zu decken. Warum 
sollen denn trotzdem mehr als 50% des Warengewinnes durch Kurs
verluste aufgezehrt werden? Ist der Warengewinn wirklich Fr. 800.-1 
Stellt der Sollposten auf Kursdifferenzenkonto von Fr.452.50 tat
sachliche Kursverluste dar? 

Leider mussen wir diese Fragen verneinen. Die bei schwankenden 
Kursen eben unangebrachte Umrechnungsmethode verursachte Ver
schiebungen vom Warenkonto auf das Kursdifferenzenkonto. In unserem 
Faile ist der Warengewinn auf Kosten der Kursdifferenzen um den 
ganzen scheinbaren Kursverlust zu groB. 

Besonders unangenehme Folgen bringt dieser Fehler, wenn in der 
Gewinn- und Verlustrechnung Rohgewinne verschiedener Betriebe 
(Abteilungen, Rayons) gesondert ausgewiesen werden mussen und wenn 
der Ertrag der einzelnen Warenkonti (d. h. der einzelnen Betriebe) als 
Grundlage fiir die Beteiligung von Angestellten usw. dient. 

Sinken die Kurse, so zeigt sich eine ungerechtfertigte Vermehrung 
der Warengewinne, was zur Verteilung von zu hohen Tantiemen fiihrt; 
bei steigenden Kursen flieBen umgekehrt wirkliche Warengewinne in 
das Kursdifferenzenkonto ab und entgehen auf diese Weise den Be
teiligten. 

Auch zur Ermittlung von einzelnen Reinertragnissen, d. h. fiir die 
Verteilung des, nur eine zufallige Zahl bedeutenden, Saldos auf dem Kurs-

4* 
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Nr. Datum 

E 1.1. 

1 2.1. 

2 2.1. 

3 15.1. 

15.1. 

4 18.3. 

5 19.3. 

6 30.3. 

7 12.4. 

8 12.4. 

S. 12.4. 

S. 12.4. 

Die Buchfiihrung fiber Valutatransaktionen. 

Losung B: Reine Geldkontenbuchungen zum festen Rurs 

Warenkonto Soli: Raufdeckungskurs; 

Text f.Fr. Kurs Banken 

Bereitstellung des Rapi. Soli Raben 
tals 
u/Einzahlung bei der X-Bank 4002.-

Warenkauf: keine Buchung 

Deckungstransaktion I 
Y-Bk. f.Fr.-Ronto an X-Bk. 
s.Fr.-Konto. 10000.- 40.021) 4002.- 4002.-

Faktur unseres Lieferan-
ten 
Waren an Kreditoren • 10000.- 40.022) 

u/Zahl ung an ujLieferan-
ten 
Kreditor an Y-Bk. f.Fr.-
Ronto. 10000.- 40.-3) 4000.-

Verkauf an Debitor A 
keine Buchung 

Deckungstransaktion II 
X-Bk. s.Fr.-Konto an Y-Bk. 
f.F.-Konto . 12000.- 36.201) 4344.- 4344.-

Faktura fiir Debitor A 
Debitoren an Waren 12000.- 36.202) 

Debitor A bezahlt ufFak-
tura 
Y-Bk. an Deb. A, s/Scheck 11880.- 40.-3) 4752.-
Zinsen" " ".1 % Kassa-
skonto. 120.- 35.504) 

Deckungstransaktion III 
Y-Bk. f.Fr.-Konto anX-Bk. 
B.Fr.-Ronto. . 120.- 35.501) 42.60 42.60 

RiickfluB des Kapitals (Gut-
haben X-Bk. = Rapital) • 4301.40 

Gewinn und Verlust (siehe 
S.55) 452.60 

17142.60 (17142.60 

1) Effektiver Rurs. 
2) Effektiver Deckungskurs 

fiir die zur Umrechnung kom-
mende Warentransaktion. 

3) Fester Kurs. 
4) Tageskurs. 
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von 40.-, Fakturen zu effektiven Deckungskursen. 

Raben: Verkaufsdeckungskurs. 

Kreditoren 
Zinsen Waren Kapital 

nnd Debitoren 

Soll Raben Soll Raben SoIl Raben SoIl Raben 

4002.-

4002.- 4002.-

4000·-1 

I 

4344.- 4344.-

4752.-

42.60 42.60 

4301.40 

452.60 42.60 342.- 299.40 

8796.60 8796.60 42.60 42.60 4344.- 4344.- 4301.40 4301.40 

I 
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Gewinn 
nnd Verlust 

SoIl Raben 

794.60 794.60 
794.60 794.60 
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differenzenkonto an die verschieden~n Betriebskonti, fehlt jeder An
haltspunkt (im Gegensatz zum Spesenkonto, wo eine Verteilung der 
allgemeinen Spesen, z. B. auf Grund des Verhaltnisses der Warenumsatz
zahlen, moglich ist). 

c) Losung nach der genauen Methode der effektiven Deckungs
kurse (Variante B). 

Die Fehler in der LOsung nach Variante A vermeiden wir durch An
wendung der effektiven Deckungskurse fiir die Betriebskontobuchungen, 
hauptsachlich also fiir die Umrechnung der Lieferanten- und Kunden
fakturen. Reine Valutaverschiebungen konnen dagegen nach wie vor 
zu den festen Kursen umgerechnet werden. 

FUr Variante B kommen demnach drei Kursarten in Betracht: 
1. effektive Kurse (wie bei A), 
2. feste Kurse (wie bei A, aber nur fiir Wahrungsverschiebungen), 
3. effektive Deckungskurse (fUr Betriebskontobuchungen, d. h. 

Fakturen). 
Die Umrechnung der Fakturen zu effektiven Deckungskursen be

deutet nichts anderes ala eine der Wirklichkeit entsprechende Belastung 
oder Gutschrift der Warenkonti. Ware, die z. B. f.Fr. 10 000 kostet, 
wird dem Warenkonto mit demjenigen Betrag belastet, der zur Be
schaffung (Deckung) der Kaufsumme ausgelegt werden muS. Erfolgt 
die Kurssicherung, d. h. der Ankauf der zur Zahlung der Lieferanten
faktur benotigten f.Fr. 10 000 zum Kurse von 33.20 (effektiver Deckungs
kurs), so werden dem Warenkonto dementsprechend s.Fr. 3320 ins SoU 
geschrieben. 

Die Methode der effektiven Deckungskurse ist die theoretisch einzig 
vollstandig richtige und soUte aus diesem Grunde, wo immer moglich, 
zur Anwendung gelangen. Der 'Oberseehandel, der von jeher mit 
schwankenden Valuten rechnen muSte, bedient sich ihrer seit langem. 
1m GroShandel und in der Industrie soUte sie unbedingt iiberaU da 
zur Verwendung kommen, wo die Geschafte mit dem Ausland durch 

Kontokorrentkonti zu Losung B. 

Das s.Fr.-Konto bei der X-Bank bleibt gleich wie bei Losung A 
und wird deshalb weggelassen. 

SoU f.Fr-Konto Y-Bank. Raben 

f.Fr. s.Fr. I f.Fr. s.Fr. 
2.1. 15.1. 
Verg. X-Bank 40.02 10000.- 4002.- J/Verg .. .~.- 10000.- 4000.-

12.4. 19.3. 
Scheck Deb. A 40.- 11880.- 4752.- JfVerg .. • ~6.20 12000.- 4344.-
12.4. 12.4. 
Verg. X-Bank 135.50 120.- 42.60 Kursverlust. • 452.60 

22000.- 8796.60 22000.-18796.60 
--
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SoIl f.Fr-Konto Debitor A. Raben 

30.3. I 112.4-
u/Faktura • 36.20 12000.- 4344.- JjScheck . . • 40.- 11880.- 4752.-

12.4. I I ,",MIO 

12.4. 
Kursgewinn . . Kassaskonto. . 35.50 120.- 42.60 

12000.- I 4794.60 12000.- 4794.60 
-- = 

SoIl f.Fr-Konto Kreditor. Raben 

15.1. 15.1. 
ujZahlung .40.- 10000.- 4000.- JJFaktura .. 40.02 10000.- 4002.-

12.4. ~-Kursgewinn. 2.-
10000.-14002.- I 10000.- 4002.--- --

AbschluB zu Losung B. 

Verluste 
Gewinn- und Verlustrechnung per 12. April .... 

Gewinne 

s.Fr. s.Fr. 
Zinsen . . 42.60 Waren . . . . . 342.-

Gewinn . . 299.40 (Kursdiff. 452.60 .j. 452.60) -.---
342.- 342.-

-- --
besondere Kurstransaktionen vor Valutarisiken geschiitzt werden. 
Selbst wo die Stiickelung der Warengeschafte nur kollektive Valuta
sicherungstransaktionen erlaubt, ist diese Methode durchfiihrbar (Um
rechnung aller kollektiv gesicherten Fakturen zum Kurs der Ge
samtdeckungstransaktion). 

Bilanz und Vermogensrechnung sind gleich wie bei Losungen A 
und B. 

Kursdifferenzen erscheinen nicht mehr in der Gewinn- und Verlust
rechnung; die beim AbschluB der Kontokorrentkonti festgestellten 
Agioposten gleichen sich aus Der Erfolg' der richtigen Risikodeckung 
und -buchung auBert sich in klarer Weise. Ein kleines Risiko von 
f.Fr.120.- haben wir allerdings durch Oberdeckung des Verkaufs 
vom 18.3. iibernommen (Hausserisiko). Der infolge Baisse der f.Fr. 
dadurch entstandene kleine Kursgewinn kommt dem Zinsenkonto 
zugute, indem dieses Konto anstatt richtig zu 36.20 (Deckungskurs) 
nur zu 35.50 bela stet wurde. Natiirlich wird man in der Praxis 
effektive Deckungskurse fiir Zinsen und Antizipationen u. dgl. nicht 
suchen wollen, sondern solche Postchen einfach zum Tageskurs vom 
Buchungstag umrechnen. Der glatte, vollstandige Kursdifferenzen
ausgleich wie oben wird also eine praktisch kaum vorkommende Ideal
losung bleiben. 
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Losung C. Umreohnung der 

Nr. Dat. Text f.Fr. Kurs I Banken 

Soll 
I 

Raben 
E 1.1. Bereitstellung des 

Kapitals 
u/Einzahlung an X-Bank 4002.-

1 2. l. Warenkauf: keine Buohung 

2 2. l. Deokungstransaktion I 
Y-Bk f.Fr.-Konto an X.-Bk. 

s.Fr.-Konto 10000.- 40.021) 4002.- 4002.-

3 15.1. Faktur u/Lieferanten 
Waren an Kreditor 10000.- 40._2) 

ufZahlung an u/Lieferan-
ten 

15.1. Kreditor an Y-Bk. f.Fr.-
Konto. 10000.- 38.-) 3800.-

4 18.3. Verkauf an Debitor A 
keine Buchung 

5 19.3. Deckungstransaktion II 
X-Bk. s:Fr.-Konto an Y-Bk. 
f.Fr.-Konto 12000.- 36.201 ) 4344.- . 4344.-

6 30.3. Faktura fiir Debitor A 
Debitoren an Waren 12000.- 36.-2) 

7 12.4. Debitor A bezahlt 
Y-Bk. an Deb. A, s/Soheok . 11880.- 35.50S} 4217.40 
Zinsen an Debitor A.l% 
Kassaskonto . 120.- 35.503 ) 

8 12.4. Deckungstransaktion III 
Y-Bk. f.Fr.-Konto an X-Bk. 
s.Fr.-Konto 120.- 35.501) 42.60 42.60 

S. 12.4. RiiokflU£ des Kapitals 4301.40 

S. 12.4. Verluste und Gewinne (siehe 
Seite 59) . 118.-

16608·-116608.-

----
1) Effektive Kurse. 
2) Angenommene Tages-

kurse (aber nicht T. K. vom 
Datum der Buohung, sondern 
T. K. vom Datum der urspriing-
lichen Warentransaktion). 

3) Tageskurs vom 
Buohungstag. 
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f remden Va luten zu Tageskursen. 

Kreditoren n. Zinsen Waren I KapltaJ 
Gewlnnn. 

Debitoren Verlnst 

Soll I Baben Soll Baben Soll Baben Soll Baben Soll Baben 

4002.-

I 
I 
I 

4000.- 4000.-

3800.-

4320.- 4320.-

t}4260.-
42.60 

I 

4301.40 

140.- 42.60 320.- 299.40 342.-- 342.-

8260.- 8260.- 42.60 !42.60 4320.- 4320.- 4301.40 4301.40 342.- 342.-

T I 
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LosungnacheinerangenahertenMethode(Methodedermittleren 
Tageskurse). Variante C. 

Die Methode der effektiven Deckungskurse laBt sich leider nicht 
iiberall durchfiihren, denn die damit verbundene Mehrarbeit steht 
haufig in keinem Verhaltnis zum. Wert und der Wichtigkeit der Resul~te. 
Vereinfachungen auf Kosten der absoluten Genauigkeit sind daher am 
Platze, denn jede kaufmannische Buchhaltung ist letzten Endes einem 
wirtschaftlichen Zwecke untergeordnet. Natiirlich muB der Einfiihrung 
von Vereinfachungen die Kenntnis der genauen Methode vorausgehen, 
sonst konnen zu groBe Abweichungen nicht mehr erkannt und durch 
Anderung des Systems rechtzeitig behoben werden. 

Vorstehendes Beispiel soll eine Abart der mannigfaltigen, den 
Besonderheiten der Betriebe sich anpassenden Abkiirzungsmethoden 
darstellen. 

Die Abkiirzung soll im Ersatz der effektiven Deckungskurse 
durch mittlere Tageskurse bestehen. Anstatt einem Riickgreifen 
auf die Deckungstransaktion und Feststellen der dabei getatigten Kurse, 
(oder sogar des Durchschnittes der effektiven Kurse verschiedener, eine 
Faktur betreffender Deckungstransaktionen) geniigt es nun, den maB· 
gebenden Tag, den Stichtag zu kennen, um den Umrechnungskurs 
zu bestimmen. Ala Stichtag fiir den Mittelkurs ist in unserem Falle 
nicht der Buchungstag oder das Fakturendatum, sondern, richtig, das 
Datum des Abschlusses des betr. Warengeschaftes beniitzt 
worden. Zur Feststellung des Umrechnungskurses muB also bei jeder 
Faktur der Kurs (Mittelkurs) vom Tage des entsprechenden Warenkaufs 
oder ·verkaufs nachgeschlagen werden. [Eine weiter vereinfachte und 
noch starker von der Wirklichkeit abweichende Methode vermeidet 
auch dieses Nachschlagen durch Verwendung der Tageskurse vom 
Fakturendatum oder gar vom Tage, an welchem die betr. Buchung statt. 
findet (Buchungsdatum).] 

In Variante C sind nicht nur Betriebskontobuchungen, sondern auch 
die Geldkontobuchungen (Wahrungsverschiebungen, Valutagiri) zu 
Tageskursen umgerechnet. Das bedingt allerdings eine gewisse Mehr· 
arbeit gegeniiber der bisher angewendeten Umrechnung zu festen Kursen 
(der Geldkontobuchungen), bietet dagegen den kleinen Vorteil, daB 
nur mit zwei Kursarten: 

1. mittleren Tageskursen, 
2. effektiven Kursen (bei Wahrungsumwandlungen) 

gerechnet werden muB (vorteilhaft bei ungeschultem Buchhaltungs. 
personal), und daB die in den Valutakontokorrenten entstehendenKurs· 
differenzen eher der Wirklichkeit entsprechen, als bei Verwendung von 
festen Kursen: z. B. dem Kurs von 100. Diese Annaherung an die 
wirklichen Kurse auch fUr Geldkontobuchungen mag zuweilen das Auf· 
finden von Umrechnungsfehlern erleichtern, im allgemeinen darf aber 
die vorteilhafte Umrechnung zu festen Kursen, wie sie bei Variante B 
dargestellt wurde, ohne Bedenken angewendet und der Umrechnung 
zu mittleren Tageskursen vorgezogen werden. 
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Kontokorrentkonti zu Losung C. 

Das s.Fr.-Konto bei der X-Bank bleibt gleich wie bei Losung A und wird deshalb 
wiederum weggeIassen. 

Soll f.Fr.-Konto Y-Bank. Raben 

f.Fr. a.Fr. 15.1. f.Fr. s.Fr. 
2.1. JfVerg. 
Verg. X-Bank 40.02 10000.- 4002.- (Kreditor) 38.- 10000.- 3800.-

19.3. 
12.4. J/Verg. 
Scheck Deb. A 35.50 11880.- 4217.40 (X-Bank) • 36.20 12000.- 4344.-

12.4. 12.4. 
Verg. X-Bank 35.50 120.- 42.60 Kursverlust • 118.---22000.- 8262.- 22000.- 8262.--- --

Soll Debitor A. Raben 

30.3. 12.4. 
Faktura •• ,36. 12000.- 4320.- J/Scheck 35.50 11880.- 4217.40 

~ 
12.4. 
KaBBaskonto. 35.50 120.- 42.60 
12.4. 
Kursverlust • 60.---12000.- 4320.- 12000.- 4320.--- --

Soll Kreditor. Raben 

15.1. 15.1. 
u/Zahlung 38.- 10000.- 3800.- J/Faktura • ,40. 10000.- 4000.-
12.4. ~ Kursgewinn • 200.-

10000.- 4000.- 10000.- 4000.--- --

Abschlull zu Losung C. 

Verluste 
Gewinn- und Verlustrechnung per 12.4 ..... 

Gewinne 

s.Fr. s.Fr. 
Zinsen (Kassaskonto). 42.60 Gewinn auf Waren. . . . . . 320.-
Gewinn. '1_299.40 Kursgewinn Fr. 140.- (200 ./.60 1 

~. 118.-) = . . . . .. 22.-
342.- 342.--- ------ ----

BiIanz und Vermogensrechnung ergeben sich gleich wie bei Losung A (siehe S. 51). 
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Ein Vergleich mit Losung B zeigt eine unbedeutende Abweichung 
vom richtigen Resultat als Folge der Vereinfachung der Umrechnungen. 
Das Kursdifferenzenkonto, das bei Losung B vollstandig ausglich, 
weist jetzt (LOsung C) einen zwar kleinen Saldo von Fr. 22.- auf, der 
davon herriihrt, daB die Kurse der Risikodeckung nicht ganz genau 
mit den zur Verbuchung der Fakturen benutzten Tageskursen uberein
stimmten. 

Wir belasteten das Warenkonto fUr die am 2.1. gekauften Waren 
bei Buchung der Faktur vom 15.1. mit dem Tageskurs vom 2.1. von 
40.-. In Wirklichkeit muBten wir aber die zur Deckung benotigten 
f.Fr. 10000.- zu 40.02 kaufen (Kursverlust fUr das Kursdiffe
renzenkonto = 2 Rp. per 100 f.Fr. oder Fr.2.- auf f.Fr. 10 000). 
Dagegen brachte der Verkaufserlos von f.Fr. 12000.- am 19.3. zu 
36.20 = s.Fr. 4344.- ein, wahrend die entsprechende Faktur dem 
Warenkonto am, 30. 3. zum Tageskurs vom 18. 3. von 36.- nur mit 
s.Fr. 4320.- gutgebracht wurde (Kursgewinnfiir das Kursdifferenzen
konto = s.Fr. 24.-). 

e) Die indirekte Methode (aIle Valutabuchungen zu pari, Valuta
kontokorrente nur in fremder Wahrung, Korrekturbuchungen bei 

Wahrungsumwandlungen und Betriebsposten). 

Die Freiheit erweiternd, die fiir die Bewertung der Geldkonto
buchungen (Gruppe I) besteht, wird neuerdings zuweilen auch fur aIle 
Valutabuchungen derKurs von l00%gewahlt. Man bezwecktdamit 
die Ausschaltung von Umrechnungen und hauptsachlich die Verein
fachung der Valutakontokorrente, die nicht mehr mit Mengen und Wert
kolonnen (fremde Wahrung und einheimische Wahrung) gefiihrt werden. 
(Man setzt also Menge = Wert.) 

Um auch die Wahrungsumwandlungen und Betriebskontobuchungen 
in dieses System einbeziehen zu konnen, sind natiirlich Korrektur
buchungen zu treHen, durch welche die sonst entstehenden Fehler, 
vermittels SchaHung von Bewertungsposten auf einem besonderen Ronto 
[Valutabewertungskonto, Wahrungsausgleichskonto usw., Verrechnungs
konto, Verrechnungsschlusse1)] oder auch auf dem Agiokonto, auf
gehoben werden. Da diese Methode vielfach in der Praxis vorgeschlagen 
wird, soIl sie in folgendem Beispiel zur Darstellung gelangen: 

Beispiel Nr.12. Annah m e: 

1. Wir kaufen f.Fr. 10 000.- gegen bar und zahlen dafiir a 33.20 den Betrag 
von B.Fr. 3320.- aus unserer Kasse; wir uberweisen diese f.Fr. 10 000 an unsere 
Bank zur Gutsohrift auf f.Fr.-Konto. 

2. Kreditor X sendet uns Faktura uber f.Fr. 9920.-, die wir umgerechnet 
zum effektiven Deokungskurs (d. h. zum Kurs des Ankaufs Nr. 1), also zu 33.20, 
dem Warenkonto belasten (= B.Fr. 3293.45). 

3. Zum Ausgleioh seiner Faktur lassen wir an Kreditor X duroh unsere Bank 
f.Fr.-Konto den Betrag von f.Fr. 9920.- verguten (Giro). 

1) Siehe auoh W. Mahlberg: Goldkreditverkehr und Goldmark-Buoh
fiihrung. Berlin: Julius Springer 1923. 
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4. Die Bank gewii.hrt uns einen f.Fr.-Kredit, den wir zur Durcbfiihrnng eines 
Partizipationsgeschaftes beniitzen. Wir lassen unserem Partizipanten (Y) in Frank
reich durch die Bank (f.Fr.-Konto) f.Fr. 21200.- iiberweisen (Giro) und belasten 
dafiir das f.Fr.-Konto a meta Y. 

Buchungen: 
1. Wahrungsumwandlung. 

Bank f.Fr.-Konto an Kasse (Ankauf von f.Fr. gegen bar) a 33.20 
Kasse an Agio (Korrekturposten) 10000.- .f. 3320. . . . . . 

2. Betriebskontobuchung. 
Waren an Kredior X f.Fr.-Konto (sfFaktur a 33.20 zu buchen) 
Agio an Waren (Korrekturposten) 9920.- .f. 3293.45. . 

3. Wahrungsverschiebungen. 
Kreditor X f.Fr.-Konto an Bank f.Fr.-Konto • 
f.Fr.-Konto a. meta Y an Bank f.Fr.-Konto . . 

SolI 

U jEinzahlung. . . . . 

f.Fr.-Bankkonto. 

f.Fr. = s.Fr. 

10000.- J {Uberweisung (an Kre
ditor X) ••.....•. 

J{Uberweisung (an Kon-

10000.-
6680.-

9920.-
6626.55 

10000.-
21200.-

Raben 

f.Fr. =s.Fr. 

9920.-

AbschluBposten 

Saldo (an Bilanz) 
f.Fr. 21120.- a. 33. - = 

An Agiokonto 
Kursdifferenz . 14150.40 

to · m7, __ 2_1_2_00_'_ 6969.60 

31 120.- 31 120.---Saldovortrag . . . . . 6969.60 

Per Agio (Erganz. auf f.Fr.) 14150.40 

SolI Kreditor X f.Fr.-Konto. Raben 

UjZahlung 
If.Fr.=s.Fr·1 

. 9 920.- J fFaktura . I 
i.Fr. =s.Fr. 

. 9920.-

SolI f.Fr.-Konto a meta. Y. Raben 

f.Fr. = s.Fr. f.Fr. = s.Fr. 

U{Uberweisung . . .. 21200.- AbschluBposten 

Per Bilanz 
f.Fr. 21200.- a 33.- = 6996.-

Per Agiokonto 
Kursdifferenz . 

_ I 21200'-1_ 
Saldovortrag • . . • . 6 996.-

An Agio (Erganz. auf f.Fr.) 14204.-

14204.-
21200.-
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Soll Agiokonto. 

An Waren (Korrektur- s.Fr. Per Kasse (Korrektur· 
posten IT) .•..• 6626.55 posten I) •. . . 
A bschlu13posten A bschl uBposten 

An f.Fr.-Konto a. meta. y. 14204.- Per f.Fr.·Bankkonto . 

_/- Per Gewinn und Verlust 
(effektiver Kursverlust: bei 
Deckung der Faktur wur-
den f.Fr. 80.- zuviel ge-
kauft, die sich von 33.20 

_._-- auf 33.- entwertet haben) 
20830.55 

-- --
Vortragsposten Vortragsposten 
An f.Fr.-Bankkonto . 14150.40 Per f.Fr.-Konto a. meta. Y 

Raben 

s.Fr. 

6680.-

14150.40 

0.15 
20830.55 

14204.-

Vorteilhaft ist diese indirekte Methode nur, wenn die Buchungen, 
welche Korrekturposten verursachen, gegeniiber den bloBen Wahrungs
verschiebungen (Bank an Debitoren) sehr stark zuriicktreten, wenn 
also der GroBteil der Valutabetrage ohne weitere Komplikationen al pari 
in die Buchhaltung aufgenommen werden kann. 

Allerdings sind auf diesem Gedanken beruhende, in interessanter 
Weise ausgebaute Systeme in gewissen Betrieben (Banken) eingefiihrt, 
doch iiberwiegen im allgemeinen und besonders fUr Warengeschafte die 
N a c h t e il e dieser indirekten Methode: 

1. Schon die mit den Korrekturbuchungen verbundene Mehrarbeit 
hebt ofters die Vereinfachung der nur noch in einer Wahrung gefiihrten 
Valutakontokorrente auf. 

2. Die Ausrechnung der Korrekturbetrage (Umrechnung und darauf 
Subtraktion des umgerechneten Betrages vom Valutabetrag) vermehrt 
MUbe und Fehlermoglichkeiten. 

3. Der Hauptnachteil besteht aber in der damit verbundenen Un
ii ber sich tlich kei t: 

Es ist ausgeschlossen, sich bei Betrachtung der Habenseite des 
Warenkontos ein ungefahres Bild der Verkaufssumme zu machen. Die 
groBen, nicht wirklichen Geschaften entsprechenden Ziffern der 
Korrekturbuchungen tragen nicht zur Klarheit in der Buchhaltung bei 
und sollen womoglich stets vermieden werden. Die Saldi der Konto
korrentkonti enthalten gemischte Valutabetrage. Um die Beurteilung 
der Struktur eines Geschaftes an Hand von Monatsbilanzen zu 
ermoglichen, sind besondere monatliche "Sammelkorrekturbuchungen" 
notwendig (Korrekturbuchung bei MonatsabschluB und Riickbuchung 
als monatliche Eingangsbuchung). Ohne eine derartige Vorbereitung 
der Monatsbilanz wiirde sich diese in einem falschen Lichte zeigen, denn 
richtige Aktiv- und Passivposten wiirden auf dem weiter nichts sagenden 
Wahrungsbewertungskonto oder sogar im Agiokonto als (Kursdifferenzen) 
erscheinen. Man denke sich ferner den Wirrwarr bei Valutazerfall (Mark), 
wo jeder ordentliche Verkehr unter den entstehenden Nullenreihen der 
Korrekturbuchungen verschwinden mull. 
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f) Znsammenstellnng der Umrechnnngsmethoden. 

Umrechnung 

Vorkriegs
methode Genaue Methode Angenllherte 

Methoden 
Indlrekte 
Methode 

der VaIuta- effektive Kurse effektive Kurse effektive Kurse 
Umwandlungen 

pari (8.100%) 
+ 

Korrektur a. 
100 .f. eff. K. 

Umrechnung 
der Betriebs
buchungen 
(Fakturen, 

groBe Spesen
undZinsposten) 

feste Kurse E'ffektive 
Deckungs

kurse 

mittlere Ta
geskurse (ev. 
auch £este Mo-

nats-, sogar 
Jahreskurse) 

pari (8.l00%) 
+ 

Korrektur it. 
100 .f. eff. 

Deckungskurs 
(ev. Tageskurs) 

Umrechnung feste Kurse festeKurse(ev. festeKurse(ev. pari (UOO%) 
der Geldkonto-
buchungen (Gi-
ro von Valuta-
konto zu Va-
lutakonto in 

gleicher Wah
rung) 

Anwendung der 
Methoden 

auch Tages- auch Tages-
kurse) kurse) 

Bei stabilen BeiPapier- oder Anzuwenden, INur beigroJlem, 
GoldvaIuten im Silbervaluten, wo sich die Me- ane anderenGe
Inland wie im im tTherseehan- thodeder effek- scMfte iiber-

Ausland del, GroBhan- tivenDeckungs- wiegendem Gi-
del und der In- kurse nicht roverkehr in 

Bei Papiervalu- dustrie soviel mehr lohnt fremden VaIu-
ten nur, wenn . V 

nur ein Be- alB moglich zu (Stiickel der ten lDlt ortei-
triebskonto be- verwenden. War~ len verbunden. 
steht und ein Fiir groBe Wa- geschafte, 
Auseinander- renabschliisse kleine Faktu

halten von in fremden Va- ren,Mi-gros-Be-
Kursdifferen- luten sonte trieb). 

zen und Waren- keine andere 
gewinnen nicht Methode be
beabsichtigtist. nutzt werden. 

1m GroBhandel 
fiir Umrech

nung der weni
ger wichtigen 

Betriebs
buchungen,Zin
sen, Spesen usw-

5. Umreehnung von Valutabuehungen bei unvollstandiger und ganz 
weggelassener Deekung der Valutarisiken. 

a) Einleitnng. 

Schon der Name der Methode der "efiektiven Decknngslrurse", 
die wir im vorigen Kapitel als die richtige Methode kennengelernt 
hahen, dentet daranf hin, daB die genane Bnchnng von Valnta
fakturen mit der Durchfiihrung der Valntasichernngstransaktionen eng 
zusammenhangt. 
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Erfolgt diese Kurssicherung verspatet, nur summarisch oder gar 
nicht, so ergebe~ sich Schwierigkeiten, die aber, wie im folgenden dar
gelegt werden wird, in den meisten Fallen nicht uniiberwindlich sind. 

Verspatung oder Auslassung von Kurssicherungstransaktionen be
deutet: trbernahme von Valutarisiken. Die Folgen der Valutarisiken 
sind Kursgewinne oder Kursverluste. Durch die Wahl der UmrechnllligS
kurse fiir Betriebskontobuchungen (Fakturen) erfolgt die Entscheidung, 
ob die Valutagewinne oder Verluste den Betriebskonti zufallen 
oder durch das Kursdifferenzenkonto zu iibernehmen sind. 

Decke ich z. B. eine f.Fr.-Faktur zu 33.15 und belaste das Waren
konto zum effektiven Deckungskurs von 33.15, so ergibt sich fiir das 
Agiokonto keine Kursdifferenz (was ohne weiteres billig erscheint). 
Versaume ich die Deckungstransaktion, wo sie zu 33.15 moglich gewesen 
ware, und kaufe ich erst spater den zu deckenden f.Fr.-Betragzu34.-, 
so ist zur Festsetzung des Umrechnungskurses zu entscheiden, ob nun 
das Warenkonto den Kursverlust, d. h. die durch die Kurshausse erfolgte 
Verteuerung, tragen muB oder ob das Warenkonto, wie vorhin, nur zu 
33.15 belastet werden darf, in welchem Falle der Kursverlust auf dem 
Agiokonto erscheinen wiirde. 

b) Prinzip der Verteilung von Kursdifferenzen zwischen 
Agiokonto und den Betriebskonti. 

Klar werden uns die im Spiel stehenden Interessen, wenn wir nicht 
die Konten, sondern die beteiligten Personen, Geschaftsleiter, 
Prokuristen, als sich gegeniiberstehende Vertreter des Geschaftes als 
Ganzes, und des besonderen Betriebsstandpunktes, ins Auge fassen. 

Einerseits bemiihen sich die Leiter der verschiedenen Warenrayons 
oder Abteilungen, moglichst giinstige Umrechnungskurse fiir die sie 
betreffenden Buchungen zu erwirken, denn ihr Geschaftserfolg, vielleicht 
auch ihre Gewinnbeteiligung, wird im Resultat ihres Warenkontos 
rechnerisch festgestellt. 

Anderseits wacht der kaufmannische Leiter oder der Chefbuchhalter 
dariiber, daB das Kursdifferenzenkonto durch keine unrichtige Um
rechnung gefalscht wird. 

FUr die Abgrenzung der Risiken zwischen Einzelbetrieb (Rayon, 
Abteilung) und dem Gesamtgeschaft scheint mir die von den beiden 
Parleien iibernommene oder zu iibernehmende Verantwortung maB
gebend zu sein. Raben wir einmal auf Grund dieser Verantwortung 
die von den einzelnen Personen resp. Konten zu tragenden Risiken 
bestimmt, so ist es fUr die Buchhaltung verhaltnismaBig leicht, durch 
entsprechende Wahl der Umrechnungskurse die richtige Verteilung der 
Kursdifferenzen zu besorgen. 

Gewohnlich wird dem Chefbuchhalter die Ausfiihrung der Finanz
geschafte und damit auch der Valutadeckungstransaktionen iiber
bunden, wahrend die Rayonchefs die aus Warengeschaften entstehenden 
Valutarisiken beim Chefbuchhalter zwecks Deckung anmelden und damit 
fiir ihre Betriebe ausschalten konnen. 
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Diese Zentralisation der Risikodeckung bei der Finanzabteilung 
erlaubt eine bessere Ubersicht iiber die Valutaposition des ganzen 
Geschaftes und macht, die Kompensation von positiven und negativen 
Risiken durchfiihrbar (bedeutende Ersparnis). 

Die zwei Verantwortlichkeitsbezirke, die wir durch den Chefbuch
halter einerseits und die Abteilungsleiter anderseits personifiziert haben, 
lassen sich wie folgt umgrenzen: 

1. Verantwortung der Finanzabteilung (des Chefbuch
halters): Der Leiter der Finanzabteilung tragt die Verantwortung ffir 
die Deckung der ihm von den Abteilungsleitern rechtzeitig gemeldeten 
Risiken. Er fiihrt die Wahrungskontroilen, kauft und verkauft Valuten 
bei den Banken, kompensiert die gemeldeten Risiken soviel als moglich 
im internen Betrieb, sorgt also so gut als er kann ffir den Ausgleich der 
Wahrungs- oder Risikobilanzen. 

Der Erfolg seiner Bemiihungen muB sich in einem moglichst kleinen 
Saldo des Kursdifferenzenkontos zeigen. Hat sich der Leiter der Finanz
abteilung zur Pflicht gemacht, moglichst aile Risiken zu decken, so 
miiBte ein groBer Kursgewinn beim AbschluB ffir ihn ein ebenso 
schlechtes Zeugnis bedeuten wie ein Kursverlust. 

Spekuliert der Chefbuchhalter wissentlich, was im Warengeschaft nur 
zu Kompensationszwecken zulassig sein solite, wartet er also mit der 
Deckung der ihm gemeldeten Risiken, so muB er sich genau bewuBt 
bleiben, daB es ungerecht ware, dem Warenkonto bei verspateter Deckung 
den vieileicht ungiinstigeren oder auch giinstigeren effektiven Deckungs
kurs zu berechnen. Er muB in diesem Faile denjenigen Kurs ffir die Waren
buchung beniitzen, der bei Erhalt der Risikomeldung yom Warendeparte
ment zur Ausfiihrung der Deckungstransaktion moglich gewesen ware. 

2. Verantwortung des Warendisponenten, Einkaufers, 
Verkaufers, Rayonchefs. DerVorstand derWarenabteilungbedient 
sich der Finanzabteilung (Buchhaltung, Kasse), um den Erfolg seiner 
Warengeschafte nicht durch Valutarisiken zu gefahrden. Er wird dem 
Chefbuchhalter den soeben abgeschlossenen Wareneinkauf in fremder 
Valuta melden, Kursdeckung anempfehlen und sich mitteilen lassen, zu 
welchem Kurs sein Warenkonto belastet werden wird (Grundlage ffir die 
Festsetzung von s.Fr.-Einstandspreisen). Desgleichen wirderbeiWaren
verkaufen in fremden Valuten sofort ffir Deckung des entstandenen 
Baisserisikos Sorge tragen, sofern er keine Kursspekulation mit seinem 
ordentlichen Warengeschaft zu verbinden gedenkt (ob ihm dies iiber
haupt gestattet ist, hangt von der Art seines Postens, seinem Pflichten
kreis, den Verordnungen des Geschaftsinhabers ab). Dan und will der 
Abteilungsvorstand (Rayonchef) spekulieren oder zur Deckung des 
Valutarisikos auf seinen Waren Einstandspreise in fremden Valuten 
beibehalten oder laBt er den Chefbuchhalter versehentlich ohne Risiko
meldung, so ist klar, daB ein evtl. entstehender Kursgewinn oder Kurs
verlust das Warenkonto, nicht das Kursdifferenzenkonto betrifft. Dann 
muB z. B. die Kundenfaktura in fremder Wahrung nicht zum Tageskurs 
des Verkaufsabschlusses, sondern erst zum Kurs des verspateten 
Deckungsauftrages erfolgen (Buchung: Debitoren an Waren). 

08 t e r tag, Valutarisiken. 5 
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Zusammenfassend wollen wir festhalten: FUr die 'Obernahme von 
Kursgewinnen und -verlusten kommen in Betracht: 

1. die Warenkonti (evtI. auch andere Betriebskonti wie Spesen
konto), 

2. das Kursdifferenzenkonto oder Agiokonto. 
Dadurch, daB die Verteilung der Kursdifferenzen auf Grund' der 

Verantwortung erfolgt, fallen ohne weiteres wegen banktechnischen 
Schwierigkeiten ungedeckt gebliebene Risiken (z. B. wegen Illi
quiditat der Wahrungsbilanz) in den Bereich des Kursdifferenzenkontos, 
Gegenrisiken zum Valutarisiko auf Waren oder infolge be
sonderer Art der Warengeschafte undeckbare Risiken in den Bereich der 
Betriebskonti, insbesondere des Warenkontos. 

Die Kompetenzenverteilung an verschiedene Personen (Chefbuch
halter, Abteilungsleiter) diente uns zur deutlichen Auseinanderhaltung 
des Bereichs der zwei in Frage kommenden Konten. Selbstverstandlich 
wird ein allein verantwortlicher Geschaftsinhaber die gleichen Grund
satze zur Scheidung der beiden Konti anwenden, wenn fum zuverlassige 
Betriebsresultate und deren Trennung von Valutaverlusten oder -ge-
winnen erwiinscht sind. . 

c) Praktische Anwendung: Umrechnung bei verspateter 
Risikodeckung (Beispiel Nr. 13). 

(Wir beniitzen die dem Leser schon bekanntenZahlen von Beispiel Nr. II.) 

Variante A zu Beispiel Nr. 13. 
Sofo?-'tige Risikodeckung zum Vergleich mit den nachfolgenden 

Varianten B und C der verspateten Risikodeckung. 
Der Abteilungschef fUr Waren I kauft am 2. 1. Waren fUr f.Fr. 10 000.

und gibt gleichzeitig Auf trag an den Buchhaltungschef zur Deckung des ent
standenen Hausserisikos. Letzterer kauft bei der s.Fr.-Bank f.Fr. 10000.- zu 
40.02 und teilt dem Abteilungschef I den Belastungskurs fUr das Warenkonto 
von 40.02 mit. 

Buchungen: 
1. Faktur Waren I an Kreditor f.Fr. 

f.Fr.10000.-zumeff. Deckungskursv. 40.02 = s.Fr.4002.-
2. Deckung u. Kreditor f.Fr. an Bank s.Fr. 

Zahlung f.Fr. 10 OOO.-zum effektivenKurs von 40.02 = " 4002.-

Soll- und Habenbuchung auf dem Valutakonto des Kreditors gleichen sich 
vollstandig aus, es entsteht keine auf das Agiokonto zu libertragende Kursdifferenz. 

Variante B zu Beispiel Nr. 13. 
Verspatete Deckung: Kursdifferenz zu Lasten des Agiokontos. 

Der Abteilungschef fUr Waren I kauft Ware;n fUr f.Fr. 10000.- und gibt~ 
wie bei A, Meldung an die Buchhaltung. Der Chefbuchhalter verschiebt aber 
diesmal die ihm aufgetragene RiBikodeckung, kauft also vorlaufig keine fran
zOsischen Franken - er spekuliert a la baisse. Diese Spekulation ist aber seine 
Sache; dem Rayonchef, der nicht im unsicheren liber seine s.Fr.-Einstands
kalkulation bleiben will, muB ein definitiver Kurs genannt werden. Dieser definitive. 
Kurs wird in Anlehnung an den im Moment der Risikomeldung moglichen effek
tiven Kurs mit 40.02 fE'stgesetzt.. Der Kurs von 40.02 beruht hier auf einer bloBen 
Anfrage bei einer Bank, die zu keinem Valutageschaft Veranlassung gab. Da er 
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nur innerhalb des Geschii.ftes zwischen Betrieb nnd Buchhaltung angesetzt wird, 
wollen wir ihn mit "intern fixierter Kurs" bezeichnen. 

Gelingt dem Chefbuchhalter nach Verlauf einer gewissen Zeit die Nachholung 
der verschobenen Deckungstransaktion zum billigeren Kurse von 38.-, 80 ergibt 
sich, wie aus folgender LOsung hervorgeht, bei richtiger Buchung ein Kursgewinn 
von s.Fr. 202.-, der in unserem Falle im f.Fr.-Kreditorenkonto erscheint und 
beim Abschlull auf das Agiokonto zu iibertragen ist. 

Buchungen: 
1. Faktur Waren I an Kreditoren f.Fr. 

tFr. 10000.-zum intern fixierten Kurs v.4O.02 = s.Fr. 4002.-
2. Deckung u. Kreditor f.Fr. an Bank s.Fr. 

Zahl ung f.Fr. 10 000.- zum effektiven Kurs von 38.- = " 3800.-
3. K ursdiff. * Kreditor f.Fr. an Agio •. . . • . . . . . = " 202 . ..:..... 
*(beim Jahres-Abschlull zu verbuchen). 

(Der Einfachheit halber vereinigen wir Deckung und Zahlung. In der Praxis 
erfolgen diese zwei Randlungen gewohnlich zu verschiedenen Zeiten; im Grunde 
genommen bleiben aber die Buchungen gleich. Der einzige Unterschied bei 
Trennung von Deckung und Zahlung besteht in der Einschaltung des f.Fr.-Bank
kontos als Zwischenkonto.) 

Soll f.Fr.-Kreditorenkonto. Raben 

Kurs f.Fr. s.Fr. Kurs f.Fr. s.Fr. 

u/Zahlung .. 38.- 10000.- 3800.- JJFaktur . 40.02 10000.- 4002.-

K urs- / differenz . 202.---
10000.- 4002.- 10000.- 4002.-

--

Variante C zu Beispiel Nr. 13. 
Verspatete Deckung: K ursdifferenz· z u Lasten der Betriebskonti. 

Wiederum kauft der Rayonchef Waren fiir f.Fr. 10 000.-, unterlii./3t aber 
diesmal seine Risikomeldung an die Buchhaltung, weil er aus irgendeinem Grunde 
(Verkauf in f.Fr. in Aussicht, Valutarisiko auf Waren, Spekulation) f.Fr.-Ein
standspreise beibehalten mochte. 

Erst als der Kurs auf 38.- hinabsinkt, findet der Rayonchef die Deckung 
vorteilhaft, gibt Auf trag hierzu und hat, wie aus folgenden Buchungen hervor
geht, durch die gliickliche Kursspekulation den s.Fr.-Einstand seiner Waren ver
bessert, d. h. die Belastung des Warenkontos I von B.Fr.4002.- auf B.Fr. 3800.
vermip.dert. DaB Agiokonto geht dagegen leer aus. 

Buchungen: 
1. Faktur Waren I an Kreditoren f.Fr. 

f.Fr. 10 000.- zum effektiven Deckungskurs 
von 38.- .......... . . . . . = s.Fr. 3800.-

2. Deckung u. Kreditoren f.Fr. an Bank s.Fr. 
Zahlung f.Fr. 10 000.- zum effektiven Kurs von 38.- = " 3800.-

Soll f.Fr.-Kreditorenkonto. Raben 

u/Zahlung. 
Kurs I f.Fr. s.Fr. I 
38.- 10 000.- 3800.- J JFaktur . 

Kurs I f.Fr. s.Fr. 
38.- 10 000.- 3800.-

Haufig kommt es vor, daB der effektive Deckungskurs bei Ver
buchung der Faktur noch gar nicht bekannt ist (z. B. wenn der Rayon
chef sich lange Zeit nicht zur Konversion seiner fremden Einstandspreise 

5* 
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in s.Fr.-Preise entschlieBen kann). In solchen Fallen wird die Buchung 
der Faktur bis zum Moment der effektiven Kurssicherung verschoben 
oder, wenn dies einen zu langen Aufschub verursachen wiirde, die Faktur 
zu einem provisorischen Kurse umgerechnet und dann die Belastung 
des Warenkontos beim Bekanntwerden des definitiven Kurses richtig
gestellt (Kurskorrekturbuchung). 

d} U mrechn ung bei A usfall der Risikodec kung (Beispiel Nr.14). 

(Beriicksichtigung des Valutarisikos auf Waren, Kompensation von 
Risiken aus Warenkaufen mit solchen ana Warenverkaufen in der 

gleichen fremden Valuta.) 

1m Kapitel iiber das Valutarisiko auf Waren (I. Teil, Beispiel Nr. 5, 
S. 17 u. 18) wurde dargelegt, in welchen Fii.llen es angezeigt ist, Einstands
preise in fremden Valuten beizubehalten, d. h. fUr einen bestimmten Teil 
eines Warenlagers fremde Valutenkaufpreise nicht einzudecken und erst 
durch Warenverkaufe in der gleichen fremden Valuta aufheben zu lassen. 
Das dabei vom Rauf bis zum Verkauf der Ware offenbleibende Geld
risiko dient als Gegengewicht zum Valutarisiko auf Waren (allerdings 
nur sehr ungefii.hr), fallt also zu Lasten des Warenkontos (Kura
gewinne und Kursverluste ala Folgen dieses Geldrisikos sollen ihren 
Ausgleich in der Gestaltung der Verkaufspreise und ihrem Verhaltnis zu 
den VaIutaschwankungen finden). 

~ie das vorige Beispiel Nr. 13 erwiesen haben solI (Variante 0, S. 67), 
ist, bei Verspatung der Deckung auf Rechnung des Warenkontos, der 
effektive Kurs der verspateten Deckung zur Umrechnung der Fakturen 
zu beniitzen. In vorliegendem FaIle handelt es sich aber um eine voll
standige Auslassung der Sicherungstransaktion und eine Kompensation 
der Risiken aus Rauf und Verkauf; die "Verspatung" dauert also hier 
vom Wareneinkauf bis zum entsprechenden Warenverkauf (oder den 
Verkaufen). Der Vorschrift vom "Deckungskurs" fiir die Betriebskonto
buchungen geniigen wir nun durch Gleichsetzung von: 

Umrechnungskurs beirn Waren
einkauf, d. h. Umrechnungskurs 

der Lieferantenfaktur 

Umrechnungskurs bei den Ver
kaufen, d. h. Umrechnung der 

entspr. Kundenfakturen. 

Denn Warenkaufe und die entsprechenden Verkaufe sind sich selbst 
gegenseitig zugleich auch die Kursdeckungstransaktionen. 
Es ist dabei natiirlich gleich, ob wir uns vorstellen, die Kaufpreisdeckung 
sei zu spat, d. h. erst durch den Warenverkauf oder die Verkaufserlos
sicherung sei zu friih, d. h. schon durch den ungedeckten Einkauf erfolgt. 

Wir bezeichnen den in diesem FaIle zu beniitzenden Kurs, der sich 
nicht nur auf eine einzige Umrechnung bezieht, sondern stets auf zwei 
oder mehrere sich annahernd aufhebende Buchungen (z. B. Waren
konto SolI und Raben), mit: Kurs pro und kontra. Der Kura pro 
und kontra hebt sich bis auf den Unterschied zwischen Kaufpreis und 
Verkaufserlos auf und ist daher nicht mehr von der gleichen Wichtig
keit, wie die vorher beschriebenen effektiven Deckungskurse. Dennoch 
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behiilt er eine gewisse Bedeutung ala Umrechner der Gewinn· oder 
Verlustmargen. Wir werden in folgenden drei Losungen des Beispiels 
Nr.14 die Umrechnung pro und kontra zu Tageskursen (LOsungen A 
und B) und zu einem festen Kurse (LOsung C) vornehmen und daraus 
unsere Schliisse ziehen. 

Annahme zu Beispiel Nr. 14: 
Ankauf Verkll.ufe 

1. Am 2. 1. 1000 St. 2. Am 16. 3. 500 St. 
zu f.Fr. 60.- . . = f.Fr. 60 000.- zu f.Fr. 80.- . • = i.Fr. 40 000.-

3. Am 20. 5. 500 St. 
zu f.Fr. 85.- . . = f.Fr. 42 500.-

Mittlere Tageskurse: Am 2. 1. = 40.20; am 16.3. = 38.-; am 20. 5. = 37.50. 

Losung A zu Beispiel Nr. 14. 
Annahme des Tageskurses vom Ankaufstag pro und kontra. 

Buchungen: 
1. Waren an Kreditoren f.Fr.-Konto 

f.Fr. 60000.- a 40.20 (Kurs pro und kontra) . . = s.Fr. 24120.-
2. Debitoren f.Fr. an Waren 

f.Fr. 40 000.- a 40.20 . . = " 16080.-
3. Debitoren f.Fr. an Waren 

f.Fr. 42 500.- a 40.20 . . = " 17085.-
Der Gewinn von f.Fr. 22500.- verbleibt auf dem Warenkonto zum Kurse 

von 40.20 mit s.Fr. 9045.-. 

Probe: Verkll.ufe (16080.- + 17085.-) = s.Fr. 33165.-
abziiglich Ankauf ...... ,,24 120.-

s.Fr. 9 045.-

Bemerkung: Der Tageskurs vom Ankaufstag hat den Vorteil, daB er bei 
der ersten Buchung schon bekannt ist und daher kein Aufschub in der Umrechnung 
entstehen muB. Gewohnlich stehen auch wenigen Ankaufen viele Verkaufe gegen
iiber. Bei Anwendung der Tageskurse der Verkaufstage dagegen ist es notig, 
die Umrechnung des Ankaufs, d. h. der Lieferantenfaktur, an verschiedene Ver
kaufstageskurse anzupassen, d. h. einen Durchschnittskurs festzustellen, was 
unter Umstanden eine ganz bedeutende Mehrarbeit verursacht (siehe folgende 
LOsung B). 

Losung B zu Beispiel Nr. 14. 
Annahme des Tageskurses yom Verkaufstag. 

Buchungen: 
1. Waren an Kreditoren f.Fr.-Konto 

f.Fr. 60000.-a ? (Beim Ankauf kennen wir die Verkaufstage und Ver
kaufstageskurse noch nicht, miissen also die Umrechnung 
dieser Buchung auf spater verschieben.) 

2. Debitoren f.Fr. an Waren 
f.Fr. 40 000.- zum Tageskurs vom 16. 3. von 38.- . = B.Fr. 15 200.-

3. Debitoren f.Fr. an Waren 
f.Fr. 42 500.- zum Tageskurs yom 20. 5. von 37.50 . = " 15937.50 

Ermittlung des Mittelkurses an den Verkaufstageskursen: Da die 
beiden Verkaufsbetrage (f.Fr. 40 000.- und f.Fr. 42 500.-) nicht stark ver
schieden sind, nehmen wir das einfache Mittel zwischen 38.- und 37.50, be
stimmen also den Mittelkurs mit 37.75. 
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Nachholung der Umrechnung zu Buohung Nr. 1: 
1. Waren an Kreditoren 

f.Fr. 60000.- a 37.75 (Durchschnittskurs aus den Ver-
kaufskursen: pro 38.- und 37.50 = kontra 37.75) ••• = s.Fr. 22650.-

Der ~winn von f.Fr. 22500.- ist dieses Mal dem Warenkonto zum Kurse 
von 37.75 mit s.Fr. 8493.75 gutgesohrieben. 

Probe: Verkii.ufe (15200.- + 15937.50) = s.Fr. 31137.50 
abztiglich Ankauf 

~gentiber oben: . 
ergibt sich eine Differenz von 

" 22650.
s.Fr. 8487.50 

" 8493.75 
·s.Fr. 6.25, die infolge der ==== 

Umrechnung zu einem nur ungefahren Durohsohnittskurs (37.75, d. h. zum un
gewogenen Mittel) entstehen konnte. 

Losung C zu Beispiel Nr. 14. 
Annahme eines festen Kurses pro und kontra. 

Buohungen: 
1. Waren an Kreditoren f.Fr.-Konto 

f.Fr. 60.000.- a 40.- (fester Jahreskurs pro u. kontra) = s.Fr. 24 000.-
2. Debitoren f.Fr. an Waren 

f.Fr. 40 000.- a 40.- (fesrer Jahreskurs pro u. kontra) = " 16000.-
3. Debitoren f.Fr. an Waren 

f.Fr. 42 500.- a 40.- (fester Jahreskurs pro u. kontra) = " 17000.-
Der ~winn von f.Fr. 22500.- ist dem Warenkonto nun"zum Kurs von 40.-

mit s.Fr. 9000.- gutgesohrieben. -
Probe: 16000 + 17000 .j. 24000 = 9000. 

Ergebnis. 
Ein Vergleich der drei Umrechnungsmethoden fallt in vorliegendem 

Fall unbedingt zugunsten der einfachsten Losung C aus. Losungen A 
und B fiihren namlich trotz groBerer Umstandlichkeit ebensowenig zu 
einem einwandfreien Resultat. Denn nur wenn der f.Fr.-Gewinn in 
s.Fr. umgewandelt wird, konnen wir einen Deckungskurs feststellen und 
damit die richtige Umrechnung durchfiihren. Haufig erfolgt aber eben 
diese Umwandlung von auslandischen Gewinnposten in s.Fr. erst eine 
gewisse Zeit nach AbschluB der Geschafte und nur summarisch fiir 
mehrere Geschafte zusammen. Der Deckungskurs ist also bei Ver
buchung der Warengeschafte noch gar nicht bekannt. Die als provisorisch 
zu betrachtende Umrechnung zum festen Kurs (Losung C) bietet noch 
einen weiteren Vorteil gegenuber der provisorischen Umrechnung zu 
Tageskursen (Losungen A und B). Sobald namlich der Gewinn gesichert 
wird und ein effektiver Deckungskurs dafiir festgestellt werden kann, 
hat eine Korrektur zu erfolgen, die natiirlich fiir die Differenz: fester 
Kurs - effektiver Deckungskurs mit weniger Miihe berechnet werden 
kann, als eine Richtigstellung: vom Mittel aus verschiedenen, nach
zuschlagenden Tageskursen - zum effektiven Deckungskurs der Gewinn
realisation. 
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Es gibt aber auchFaIle, woTageskurse pro undkontra angebracht 
sind. So wurde z. B. im O6schaftsgang im dritten Tell dieser Schrift 
der Tageskurs vom Ankaufstag als Kurs pro und kontra :fUr einen Tell 
des Warenverkehrs (Waren Y) verwendet, well in jenem FaIle O6winn
realisationen im Laufe des dargestellten O6schaftsjahres gar nicht vor
kommen und bei Umrechnung aller O6winnmargen zu festen, mit der 
Zeit von der Wirklichkeit stark abweichenden Kursen auf die Dauer zu 
gro.Be Ungenauigkeiten entstehen wiirden. Es kann nie genug betont 
werden, wie sorgfaItig die manigfaltigen Methoden den Besonderheiten 
jedes einzelnen O6schii.ftes anzupassen sind. 

Vereinzelte, gro.Be O6winnposten in fremden Valuten sollen natiiI'lich 
- den Regeln der Risikodeckung entsprechend - sofort gedeckt 
werden. Dies sei in unserem Beispiel der Fall. 

Wir nehmen an, der Gawinn von f.Fr. 22 500.- habe sich nach Bezahlung 
der Lieferantenfaktur und nach Eingang der Kundenzahlungen bei unsarer 
f.Fr.-Bank angesammelt, der wir nun Auftrag zur Uberweisung der Summe an 
unsare s.Fr.-Bank geben. Dafiir schreibe uns unsare s.Fr.-Bank zum Kurse von 
37.871/ 2 (effektiver Kurs) den Betrag von s.Fr. 8521.90 gut. 

Buch ungen (unter ~er Annahme, die ersten Buchungen seien nach Losung C 
zum festen Tageskurs von 40.- umgerechnet worden): 

Bank s.Fr. an Bank f.Fr. (Ubertrag) 
f.Fr. 22 500.- a 37.871/2 • • • • • • • • • • • • • • = B.Fr. 8521.90 

Waren an Agiokonto (Korrekturbuchung) 
f.Fr. 22 500.- a 40.-. . . . . . . . . = s.Fr. 9000.-

" 22500.- a 37.871/2' • • • • • • • = " 8521.90 s.Fr. 478.10 

Nun ist das Warenkonto fiir f.Fr. 22500.- Gawinn mit dem effektiven ErlOs 
aus der Gawinnumwandiung von s.Fr. 8521.90 (d. h. 9000 ./. 478.10) erkannt. 

e) Die abgesonderte Valutabuchhaltung (abgekiiI'ztes Verfahren, 
Beispiel Nr. 15). 

I. Annahme zu Beispiel Nr.15. Angenommen, ein Schweizer 06-
schaftshaus schlie.Be durch Vermittlung eines Agenten in London be
standig eine gro.Be Anzahl kleinerer £-Warenverkaufe ab und erhalte 
dafiiI' Zahlungen von einem gro.Ben Kundenkreis .auf ein £-Bankkonto. 
Auch der Ankauf der :fUr London bestimmten Waren erfolge regel
maBig zu £-Preisen, die, in Berftcksichtigung des Valutarisikos auf 
Waren, als Einstandspreise fiiI' den Londoner Stock bestandig beibe
halten werden (d. h. weder in s.Fr. noch in irgendeine andere Valuta 
umgewandelt werden), kurz, es bestehe ein vollstandiger, fiiI' sich ab
geschlossener £-Kapitalkreislauf. Bisher sei das gauze Londoner 06-
schaft in der Buchhaltung des schweizerischen O6schaftshauses durch 
Umrechnung jedes £-Postens in s.Fr. nach einer der vorstehend be
schriebenen Methoden eingetragen worden. AIle £-Betrage vermengten 
sich also nach ihrer Bewertung in s.Fr. mit den Posten des Schweize.r 
O6schaftes. 

Nun sollen die £-Posten abgetrennt und die im neuen O6schaftsjahr 
vorkommenden £-06schii.fte in einer besonderen £-Buchhaltung zur 
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Aufzeichnung kommen. Damit vermeiden wir die zahlreichen Um
rechnungen £js.Fr., vereinfachen die Buchungen und erzielen zugleich 
eine gr6Bere Obersichtlichkeit tiber den Stand der £-Geschafte und der 
£-Position. 

Die SchluBbilanz unseres Schweizer Geschaftes per 31. 12 ..... enthalte, (ver
mengt mit anderen Posten) folgende £-Betrage, die ausschlieBlich das abzu
sondernde £-Geschaft betreffen: 

Aktiven. 
Waren: Londoner Stock im Werte von £ 1280;:-/-

Bilanzwert a 24.50 (Bilanzkurs) ...... = a.Fr. 31360.-
Bank: u/Guthaben b. d. Londoner Bank v. £ 100Of-/-

Bilanzwert a 24.50 (Bilanzkurs) ...•.• = " 24500.-
Debitoren: Unsere Guthaben bei engl. Kunden;£ 1080/-/-

Bilanzwert a 24.50 (Bilanzkurs) •...•. = " 26460.-

Pasaiven. 
Kreditoren: Unsere Schulden bei Warenlieferanten, mit denen 

£-Preise vereinbart wurden: £ 1500/-/-
Bilanzwert a 24.50 (Bilanzkurs) ...... = s.Fr. 36750.-

II. Eingangsbnchnngen. Die Ausscheidung und Lrbertragung dieser 
£-Bilanzposten an die neue £-Buchhaltung, der wir das Konto "Lon
doner Geschafte" er6ffnen, erfolgt durch folgende Obertrage. 

Buchungen in der alten Buchhaltung (ala Erofinungsposten nach 
Verbuchung der Eingangsbilanz zum neuen Geschaftsjahr einzutragen): 

"Londoner Geschafte" an folgende 
Waren £ 1280/-/- a 24.50 = s.Fr. 31 360.-
Bank " 100W-/- a 24.50 = " 24 500.-
Debitoren " 1080/-/- a 24.50 = " 26460.-

Kreditoren an "Londoner Geschafte" ,,1500/-/- a 24.50 = " 36750.

Eroffnungsbuchungen in der neuen £-Buchhaltung: 
Folgende an "Stammhaus" 

Waren 
Bank 
Debitoren 
"Stammhaus" an Kreditoren 

£ 1280/-/
" 1000/-/
" 1080/-/
" 1500/-/-

Wie aus den dargestellten Buchungen hervorgeht, ergibt sioh fUr die neue 
£-Buchhaltung folgende EingangsbiIanz: 

Bilanz per 1. 1. .... 
tiber die £-Geschafte in London der schweizerischen Firma X ...• 

Aktiven Passiven 

·1 

£ £ 

Waren 1280/-/- Kreditoren 1500/-/-
J)ebitoren . 

: I 
1080/-/- Stammhaus 

Bank . 1000/-/- (d. h. Kapital) 

·1 
1860/-/-

I 3360/-/- 3360/-/--- --
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m. Deckung des Valutarisikos. Es ware verfehlt aus obenstehender 
Bilanz zu schlieBen, daB das Stammhaus in diesem Moment ein 
Baisserisiko von £ 1860/-/- Iauft, denn die systematische Buch
haltung erfaBt eben nicht aIle Risikoposten. Wie schon verschiedene 
Male betont wurde, ist die systematische Buchhaltung deshalb auch 
zur Kontrolle der Valutarisiken ungeeignet und wird durch die un
abhiingig von ihr zu diesem Zweck aufgestellten Wahrungsbilanzen 
und Risikenskontri ersetzt. Es ware in unserem FaIle z. B. moglich, 
daB ein Ausgleich des scheinbaren Baisserisikos durch noch nicht 
fakturierte und deshalb noch nicht gebuchte £-Warenkaufe bestehen 
wiirde. 

Tatsachlich solI jedoch in vorliegendem FaIle ein durchschnittliches 
£-Betriebskapital fiir die Londoner Geschafte von ca. £ 1500/-/- aIs 
permanentes £-Baisserisiko angenommen und durch eine entsprechende 
Gegentransaktion 1) gedeckt werden. 

Kursdifferenzen auf den Londoner Geschaften sind also nur so weit 
vom Warenkonto zu tragen, aIs sie vom reservierten Baisserisiko nach 
oben oder nach unten abweichen (siehe Konto "Londoner Geschafte" 
rechts unten, S. 76). 

IV. Yerbuehung der laufenden Gesehifte und AbsehluB. Wie in 
folgendem Geschaftsgang (S. 74) ersichtlich ist, kOnnen, nachEintragung 
der Eingangsbilanz, die Geschafte in einfachster Weise gebucht werden. 
Auch der AbschluB erfolgt ohne Schwierigkeiten und ergibt einen £-Ge
winn, der dem Stammhauskonto gutzuschreiben ist. 

Verluste 

Spesen ...... " . 
Reingewinn zum tlber
trag auf Stammhauskonto 

Aktiven 

Waren .. 
Bank .•. 

Debitoren. 

--

Londoner Buchhaltung. 

Gewinn· und Verlustrechnung. 

£ 

51/-/-

100/12/4 
151/12/4 

Rohgewinn auf dem Wa· 
renkonto ...... . ------

Schlu.6bilanz. 

£ 

1044/10/- Kreditoren . .... 
764/-/5 Stammhaus £ 1762/-/-

1025/1/11 Gewinn .. " 100/12/4 
2833/12/4 --

Gewinne 

£ 

151/12/4 

1---:--:--
151/12/4 

Passiven 

£ 

971/-/-

1862/12/4 
2833/12/4 

1) Z. B. Aufnahme eines £-Darlehns; £-Einlage eines Geschiiftsteilhabers. 
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31.12. 

1.1. 

2.1. 

2.1. 

3.1. 

3. l. 

5.1. 

5.1. 

7.1. 

12.1. 

15. l. 

15.1. 

18.1. 

20. l. 

21. 1. 

31. 1. 

3l. 1. 

Die Buchfiihruug tiber Valutatransaktionen. 

1. Eingangsbilanz 

Waren an Stammhaus 

Bank 
" " 

Debit. " " 
Stammh. an Kreditoren 

2. Verkehr 

Ankauf. 

Verkaufe an Debitoren 

Einzahlungen von Debi-
toren auf unser £-Bank-
konto . 

u/Zahlg. durch Bank an 
Kreditoren . 

Verkaufe an Debitoren 

Einzahlungen v. Debitor. 

" " " 
" " " 

Verkaufe an Debitoren 

Einzahlungen v. Debitor. 

Verkaufe an Debitoren 

" " " 
u/Warenbezug v. Stamm-

haus s.Fr. 2448.- a 24.-

Spesen und Komm. der 
Agentur London (ab. 
Bankkonto) 

Rimesse an das Stamm-
haus (von diesem zu 
23.90 fiir s.Fr. 4780.-
verkauft). 

3. AbschluB 

a) SchluBbilanz 

b) Gewinne und Verluste 

c) Ubertrag des Gewin-
nes an das Stammhaus 

Buchhaltung liber 

(als Unterabteilung einer s.Fr.-Buchhaltung 

Total 
Stammhaus Bank 

S. 

I 
H. S. 

I 
H. 

£ £ £ £ £ 

1280/-/-

1000/-/- 1000/-/-

1080/-/- 3360/-/-

1500/-/- 1500/-/-

521/-/-

20/-/-

100/-/- 100/-/-

1050/-/- 1050/-/-

35/-/-

54/-/- 54/-/-

10/-/3 10/-/3 

211/-/1 211/-/1 

210/-/-

690/-/1 690/-/1 

285/-/1 

460/2/3 

102/-/- 102/-/-

51/-/- 51/-/-

200/-/- 200/-/-[ 200/-/-

8859/2/9 1700/-/- 3462/-/- 2065/-/5 1301/-/-

2833/12/4 e762/-/-
100/12/4 764/-/5 

{ 151/12/4 
51/-/-

I 100/12/4 100/12/4 

11995/19/9 3462/-/-
100/12/4 

3562/12/4 2065/-/5 12065/-/5 
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Londoner Geschafte 

in einem schweiz. Geschaftshause gefiihrt). 

Debitoren Kreditoren Waren Spesen Gewinn und Verlust 

S. I H. s. H. s. H. S. I 
H. s. H. 

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

1280/-/-

1080/-/-

1500/-/-

521/-/- 521/-/-

20/-/- . 20/-/-

100/-/-

1050/-/-

35/-/- 35/-/-

54/-/-

10/-/3 

211/-/1 

210/-/- 210/-/-

690/-/1 

285/-/1 285/-/1 

460/2/3 460/2/3 

102/-/-
I 

51/-/-

2090/2/4 1065/-/5 1050/-/- 2021/-/-1 1903/-/- 1010/2/4 51/-/- - - - - - -

1025/1/11 971/-/- 1044/10/-

151/12/4 51/-/- 51/-/- 151/12/4 

I 
I 100/12/4 

2090/2/4 2090/2/4 2021/-/- 2021/-/- 2054/12/412054/12/4 51/-/-151/-/- 151/12/41151/12/4 
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v. Buchungen in der s.Fr.-HauptbuchhaItung. 

Dem Konto "Stammhaus" der £-Buchhaltung entspricht daB Konto 
"Londoner Geschafte" in der Hauptbuchhaltung. 

Londoner Geschafte. 
Soll Raben 

Eroffnung der Eroffnung der 

£ -Buchhaltung £-Buchhaltung 

siehe S_72 siehe S.72 
Kurs £ s.Fr. Kurs £ a.Fr. 

Ll. An Waren 24.50 1280/-/- 31360.- 1. 1. Per Kreditoren 24.50 1500/-/- 36750.-

" Debit. 24.50 1080/-/- 26460.-

" Bank. 24.50 1000/-/- 24500.-

Laufende Laufende 

Geschafte Geschafte 

31. 1. An Waren 31. 1. Per s.Fr.-

u/Sendung 24.- 102/-/- 2448.- Bank 

J/Rimesse, ver-

kauft zu. 23.90 200/-/- 4780.-

AbschluB AbschluB 

An Waren a) 

Londoner Gewinn Per Agio 

zum eff. Kurs der 

100/12/412404.70 

Kursdifferenz 

Gewinnrealisation. 23.90 a/£ 1500/-/- von 

24.50 auf 23.80 1050.-

b) 

Per ·Waren 

Rest Kursdifferenz 262.45 

Per Bilanz 

Saldo zum BiIanz-

kurs 23.80 -- 1862/12/4 44330.25 

3562/12/4 87172.70 3562/12/4 87172.70 -- --
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Das Konto "Londoner Geschafte" gibt genauen AufschluB iiber den 
Kapitalverkehr, d. h. die Realisierung von £ und die dafUr gelosten 
effektiven Kurse, Bowie anderseits den s.Fr.-Aufwand fiir die Bereit
stellung von englischem Betriebskapital. Die London zur Last fallenden 
Kursdifferenzen konnen ohne Miihe in einem Posten festgestellt werden. 
Da ein Baisserisiko von £ 1500/-/- vorausgesehen und gesichert wurde 
(siehe S. 73), so ist der auf diesem Betrag entstehende Kursverlust 
(bei Baisse der £ von 24.50 auf 23.80 = 70 Cts. pro £) mit dem Kurs
gewinn auf einer, als Gegenrisiko eingegangenen £-Schuld, im Agio
konto zu kompensieren. Daher erfolgt fiir den gesicherten Teil des 
Baisserisikos zunachst die Kursdifferenzenbuchung: 

a) Agiokonto an Konto "Londoner Geschiifte" 
K. D. a/£ 1500 von 24.50 auf 23.80 (1500 X 70 eta.) • = s.Fr. 1050.-

Nur der dann noch verbleibende Rest der Kursdifferenz wird dem 
Warenkonto durch die Buchung: 

b) Warenkonto an "Londoner Geschafte" ..•....• = B.Fr. 262.45 

belastet, was sich mit der Begriindung rechtfertigen laBt: die Natur der 
betr. Warentransaktionen erlaube keine ganz genaue Risikodeckung 
und verursache also solche kleinere Kursdifferenzen. 

VI. Verwendungsgebiet der abgesonderten Valutabucbhaltung. Das 
Wegfallen der Umrechnungen und die klare, sehr einfache Darstellung 
derGescha.fte laBt die Versuchung aufkommen, die beschriebeneMethode 
auch an unangebrachter Stelle zu verwenden. Die bestimmten Voraus
setzungen fUr eine vorteilhafte Beniitzung dieser "abgetrennten Valuta
buchhaltung" seien deshalb im folgenden ~sammengefaBt: 

1. Einkaufe und Verkaufe sowie Einstandspreise miissen bestandig 
in der gleichen fremden Valuta beibehalten werden konnen. 

2. Voraussetzung 1 hangt also von den Dispositionen der Verkaufer 
gegeniiber dem Valutarisiko auf Waren ab (Einstandspreise in fremder 
Valuta I), dieses wiederum von den Wahrungs- und Preisverhaltnissen 
eines Landes. Bei Valutazerriittung (Papiermark), wo die fremde Valuta 
ihre Funktionen als Wertmesser gar nicht mehr ausiibt, ware die be
schriebene Methode verwerflich. Auch bei Welthandelsartikeln, wo auf 
Goldeinstandspreise Wert gelegt werden muB, darf, besonders bei groBen 
Umsatzen, die bestandige Umrechnung jedes Postens in gesunde Wahrung 
nicht umgangen werden. 

3. Endlich lohnt sich die Einfiihrung einer besonderen Buchhaltung 
nur bei einem regelmaBigen, ziemlich lebhaften Geschaftsverkehr in 
der betreffenden fremden Valuta. 

6. Das Valutarisiko auf auslandischen Filialen und die Buchung 
der Filialertragnisse. 

a) Einleitung. 
1m letzten Beispiel des vorigen Kapitels (Beispiel Nr. 15) ist bereits 

eine Abtrennung und selbstandige Verbuchung von fremden Valuta
geschaften dargestellt worden. Fast gleich sind die Buchhaltungen 
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selbstandiger Auslandsfilialen und fur Verhaltnis zur Zentralbuch
haltung. Wir diirfen uns deshalb in diesem Kapitel auf die Beschreibung 
der Besonderheiten beschranken, die, vom Standpunkt der Zentrale aus 
betrachtet, mit der selbstandigen Erledigung von Warengeschaiten, 
Valutadispositionen und den entsprechenden Buchungen durch die 
Leitung der auslandischen Filiale verbunden sind. 

b) Das Filialrisiko. 

Auch wenn die Buchhaltung aile Valutageschafte sofort erfassen 
wiirde und eine genaue Valutaposition ausweisen konnte, ware es un
richtig, den jeweiligen Saldo auf dem Kontokorrentkonto einer Ausland-

a 
I 
I 
I 
I 

II 

'1>1 u.. 
;:l K 
~ ~I ~ 

Abb. 6 u. 7. 

In Abb.6, wo 'jeder Kauf (K) und Verkauf {V) eines Welthandelsartikels eine 
Veranderung der Risikoposition verursacht, entstehen sogar Hausserisiken (z. B. 
bei Punkt at), namlich wenn die Warenankaufe der Filiale einen groBeren Betrag 
erreichen als Warenverkaufe der Filiale und ihre Schuld an das Stammhaus 

zusammen. 
In Abb. 7 konnte das Baisserisiko, das sich aus Geldrisiken und dem Valutarisiko 
auf Waren zusammensetzt und je nach der Einschatzung dieses letzteren mehr 
oder weniger in der Rohe des Stammhausguthabens halt, nur ganz unbestimmt 

nach unten abgegrenzt werden (punktierte Linie). 

filiale, d. h. das Guthaben der Zentrale fiir das zum Betrieb der Filiale 
zur Verfiigung gesteilte Kapital, rundweg als dem Baisserisiko unter
worfen zu betrachten. Denn die Filiale legt das erhaltene Geld nicht 
nur in Geldwerten an, sondern auch in mehr oder weniger von den 
Valutaschwankungen unberiihrten Sachwerten. Da sich aber das 
Verhaltnis von Geld- zu Sachwerten bei jeder Warentransaktion ver
andert, so wird die Rohe des Filialvalutarisikos, graphisch aufge
zeichnet, unregelmaBige Zacken aufweisen, selbst wenn das Kapital der 
Filiale. wahrend des Geschaftsjahres unverandert bleibt. Je mehr die 
Sachwerte feste Goldpreise haben, desto scharfer zeichnen sich diese 



Das Valutarisiko auf ausll!.ndischen Filialen. 79 

Risikoveranderungen; je mehr dagegen das Valutarisiko auf Waren 
wirkt, desto gleichmaBiger, aber auch desto weniger genau bestimm
bar verIauft die Risikolinie. In vorstehenden zwei Risikodiagrammen 
(Abb. 6 u. 7) ist dieser Unterschied leicht erkennbar. In beiden 
Fallen ist angenommen worden, das Filialkapital bleibe wahrend der 
betrachteten Periode unverandert. 

Die Deckung solcher Filialrisiken ist mit groBen Schwierigkeiten 
verbunden. Von der Zentrale aus konnen unmoglich rechtzeitig wichtige 
Einzelkurssicherungen fUr groBere Geschaftsabschliisse vorgenommen 
werden. Eine nur summarische Deckung in der Hohe des ungefahren 
durchschnittlichen Baisserisikos (auf der Linie a-b, vgl. auch S. 73) 
ist zu schwerfallig und versagt bei gewissen Konstellationen vollstiindig, 
(z. B. bei a', wo eine solche Dauerrisikodeckung plotzlich ins Gegenteil 
umschlagt, d. h. das entstandene Hausserisiko noch erhoht). Die Filial
geschafte sind der Zentralleitung nicht rasch genug und auch nicht mit 
allen erforderlichen Einzelheiten bekannt, um noch im rechten Moment 
von der Zentrale aus gesichert zu werden. Es bleibt daher ofters nichts 
anderes iibrig, als die Abwalzung der Verantwortung fUr die Kurs
sicherung des Stammhauskapitals an die Filialleitung. Aber auch diese 
LOsung bietet Schwierigkeiten. Sehr oft sind die im valutaschwachen 
Lande lebenden Leute derart an ihre eigene Valuta und die Rechnung 
mit ihrem Gelde gewohnt, daB sie nur Valutarisiken in fremden Wahrungen 
feststellen und die eigene Wahrung stets als Mittelpunkt, als Konstante 
auffassen, wenigstens solange die Verhaltnisse nicht unhaltbar werden. 
Dennoch muB die Risikoiibertragung an die Filialdirektion, 
die allein in der Lage ist, ihre Position jederzeit zu kennen und darnach 
Dispositionen zu treffen, als die beste Losung bezeichnet werden. Die 
Verschiebung der Verantwortung wird durch die Belastung der Filiale 
in der Wahrung des Stammhauses formell bestatigt und rechnerisch 
wirksam gemacht. 1m folgenden Beispiel (Nr. 16 mit Varianten A, B 
und C) solI zunachst die Unzulanglichkeit des alten Systems bei 
schwankenden Valuten und darauf die buchhalterische Durchfiihrung 
der vorhin geforderten Verantwortungsiibertragung veranschaulicht 
werden. 

c) Buchung des Ertrages einer auslandischen Filiale 
(Beispiel Nr. 16). 

Zunachst sei durch Variante A dargestellt, welches falsche Resultat 
die nur in ihrem Gelde, d. h. in der fiir das Stammhaus fremden Valuta, 
rechnende Filialleitung und die sich um die Entwertung der Buchungs
wahrung nicht kiimmernde Filialbuchhaltung bringen, wenn nicht 
seitens der Zentrale dem Filialvalutarisiko die notige Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. 

I. Das FiliaIrisiko lliuft zu Lasten der Zentrale. (Variante A zu Bei
spiel Nr. 16.)-

Ein Schweizer Hans kauft ein bestehendes Geschaft in Frankreich, urn dieses 
als Filiale weiter zu betreiben. Zum Preise von f.Fr. 120 000.- werden Debi
toren und Waren iibernommen; die Anfangsbilanz der Filiale lautet: 
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Aktiven 

Debitoren 

Waren •. 

Die Buchffihrnng tiber Valutatransaktionen. 

Bilanz der Filiale X 
per 30. Juni .... 
(in Frankreich). 

f.Fr. 

90000.-

30000.-

Konto Stammhaus 
(Kapital) ..... 

Passiven 

f.Fr. 

120000.-

Das Stammhaus kaufte die erforderlichen f.Fr. 120000.- zum Kurse von 
47.50 (effektiver Kurs) und bucht dementsprechend: 

Buchung: 
Filiale X (Debitor) an Bank f.Fr. 120000.- a 47.50 ... = B.Fr. 57000.

Die Filiale kauft und verkauft, glaubt Gewinne zu erzielen und prasentiert 
nach 6 Monaten beim RechnungBabschluB des Stammhauses folgende SchluBbilanz: 

Aktiven 
Bilanz der Filiale X 

per 31. Dezember .... Passiven 

f.Fr. 

Solvente Debitoren 

f.Fr. 

125000.-

15000.-

Konto Stammhaus 
(Kapital) . Waren ..... . 
Gewinn ..... 

120000.-

20000.-

Der scheinbare Erfolg ist groB: 

f.Fr. 20000.- Gewinn bei einem Kapital von f.Fr. 120000.-, 
erzielt im Laufe von 6 Monaten = 331/ 3% jahrlich. 

Der Leiter der Filiale erhalt die vertraglichen 10% Gewinnbeteiligung 
= f.Fr. 2000.-, und das Stammhaus belastet die Filiale mit den verbleibenden 
f.Fr. 18000.- zugunsten ihres Gewinn- und Verlustkontos. 

Trtiber wird das Bild, sobald wir in s.Fr. umrechnen: 
Der Kurs fUr f.Fr. ist namlich seit dem Ankauf der Filiale von 47.50 auf 37.

gesunken. 
Der Gewinn von f.Fr. 18000.- a 37.- = B.Fr. 6660.- ist allerdings noch 

bemerkenswert (tiber 20% p. a.), dagegen ergibt sich auf dem Konto der Filiale 
in der Stammhausbuchhaltung ein groBer Kursverlust: 

SoIl Filiale X. Raben 

Kurs I f.Fr. 
t s.Fr. Kurs f.Fr. s.Fr. 1. 6. 31. 12. 

u/Zahlung. 47.50120000.- 57000.- Bilanz 37.- 138000.- 51060.-

31. 12. 31. 12. 
Gewinn- Kursver-
buchung 37.- 18000.- 6660.- lust I 12600.-

138000.-1 63660.-
---

138000.-1 63660.-
--- ---

Dieser Kursverlust auf der Filiale X • . . . . . . . . . von s.Fr. 12 600.
ist groBer als der scheinbar erzielte Gewinn von f.Fr. 18000.-

a 37.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . =" 6 660.-
Der eigentliche Verlust auf Filiale X betragt demnach • •. B.Fr. 5940.-
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DaB die Rechnung richtig ist, bestiitigt die Vermogensverminderung: 
Ankaufspreis fUr die Filiale (am 30. 6.) f.Fr. 120000.- a 47.50 = s.Fr. 57000.
Inventurwert der Filiale (am 31. 12.) " 138000.- a 37.- = " 51060.-

wie oben: s.Fr. 5940.-
Der Kommentar zu diesem Filialergebnis: 
"Die Filiale arbeitete befriedigend, leider haben dagegen die ungilnstigen 

Kursverhaltnisse groBe Veriuste gebracht", 
ware falsch; er miillte richtigerweise durch folgende Bemerkung ersetzt werden: 

"Die f.Fr.-Buchhaltung unserer Filiale hat sich fiktive Gewinne ausgerechnet. 
Sie liiBt die Geidentwertung unberiicksichtigt und betrachtet den in minderem 
Gaide ziffernmiiBig erscheinenden Mehrwert auf Sachwerten als Gawinn. Auf diese 
Weise wird auf der einen Seite das ganze Kapital der Geldentwertung ausgesetzt 
(wiihrend doch das in Sachwerten investierte Kapital mehr oder weniger davor 
geschiitzt ist), auf der anderen Seite sind die von der Geldentwertung weniger 
beriihrten Sachwertkonten mit groBen Gewinnen dotiert." 

Doppelt angenehm ist fiir una noch die Pflicht, auf den solchermaGen 
in die Betriebsrechnung heriibergezogenen Kapitalteilen Gewinn
beteiligung auszahlen zu miissen. 

Der Verlust ist in unserem Beispiel ziemlich bedeutend, weil das 
Verhli.ltnis von Geld- zu Sachwerten (siehe Bilanz) zu sehr zugunsten 
der den Kursschwankungen ausgesetzten Geldwerte neigt. Bei andauernd 
steigenden Kursen ware dieser Umstand giinstig; die Verluste aus dem 
WarenpreisrUckgang wiirden dann durch den Wertzuwachs auf Geld
werten mehr ala ausgeglichen. 

TI. Die tJbertragung des Valutarisikos an die auslandische Filiale. 
(Varianten B und C zu Beispiel Nr. 16.) 

Der Filiale wird in der Zentralbuchhaltung ein s.Fr.-Konto eroffnet, 
worauf ihr Aktiven ./. Passiven belastet werden. Das ValutaverhaItnis 
im Kontokorrentverkehr zwischen Stammhaus und Filiale stellt sich 
nunmehr gerade umgekehrt me bei Variante A: 

1. das Stammhaus fiihrt nun das "Filialkonto" in einheimischer 
Wahrung als gewohnliches Kontokorren:tkonto; 

2. die Filiale hingegen muG da3 "Stammhauskonto" als Fremdvaluta
konto betrachten. 

Wahrend nun der Stammhausbuchhaltung aus dem Filialgeschaft 
keine Kursdifferenzen mehr erwachsen, hat jetzt die Filialbuchhaltung 
die Folgen der Schwankungen des s.Fr. in Frankreich zu tragen, d. h. : ihre 
Schuld gegeniiber dem Stammhaus (ihr Kapital) als dem s.Fr.-Hausse
risiko unterworfen zu betrachten. Ein Steigen des s.Fr.-Kurses in 
Frankreich bewirkt einen Kursverlust, der den Gewinn und damit die 
Gewinnbeteiligung der Filialleitung vermindert. Dadurch wird die 
letztere angespornt, das s.Fr.-Hausserisiko zu decken, was natiirlich 
zugleich (von der Schweizer Seite aus betrachtet) die Sicherung der 
f.Fr .-Baisserisiken auf den in der Filiale angelegten Stammhauskapitalien 
bedeutet. 

Variante B zu Beispiel Nr. 16. 
Die Filialleitung versaumt die Deckung der ihr iiberbundenen Val u tarisi ken. 
Fiihrt die Filialleitung die ihr iibertragene Kurssicherung nicht aus, so zeigen 

sich die daraus entstehenden Verluste nunmehr in der Filialbuchhaltung. In 

Ostertag, Valutarisiken. 6 
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unserem Falle iibersteigen diese Verluste den Gewinn auf Waren und heben daher 
auch die Gewinnbeteiligung der Filiale ganzlich auf. 

Die Annahme ist gleich wie bei Variante A. 

Datum 
30.6. (Geschitftsbeginn) 

Kurs 
fUr f.Fr. in der Schweiz 

47.50 

Entsprechender Kurs fUr 
s.Fr. in Frankreich 

210.5 

31.12. (GescMftsabschluB) 37.- 270.3 

Eingangsbilanz der Filiale X 
Aktiven am 30. Juni. Passiven 

f.Fr. f.Fr. 
Debitoren. 90000.- Stammhaus 

s.Fr. 57000.- a21O.5 = ca. 120000.-
Waren 30000.-

120000.- 120000.-
-- --

SchluBbilanz der Filiale X 
Aktiven am 31. Dezember. Passiven 

f.Fr. f.Fr. 
Debitoren. 125000.- Stammhaus 

s.Fr.57000.- a 270.3 = 154071.-
Waren 15000.-

~ Verlust . 14071.-
154071.- 154071.-

-- --

s.Fr.-Konto der Filiale X in der Stammhausbuchhaltung. 
Soll 

B.Fr. 

~1_5_7_0_00_'_-_ 
57000.-

Der Verlust betragt 

31. 12. Verlust 
f.Fr.14071.- a37.- = 

31. 12. Saldovortrag (um 
den Verlust verminder
tes Kapital) . 

Zahlen WIT die hier als "Strafe" fUr die AuBerachtlassung des Valuta
risikos wegfallende Gewinnbeteiligung der Filialleitung hinzu 
(f.Fr. 2000.- a 37.- =) ............... . 

Raben 

s.Fr. 

5206.25 

51793.75 
57000.-

B.Fr. 5206.25 

740.-
so ergibt sich ein Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . . a.Fr. 5946.25 
oder annahernd gleich viel wie der effektive Verlust in Variante A 

(siehe S. 80) im Betrage von. . . . . . . . . . . . . . . s.Fr. 5940.-

Gegeniiber Variante A ist das Resultat urn die, in diesem FaIle nicht 
zur Auszahlung gelangende Gewinnbeteiligung (f.Fr. 2000.- a 37.- = 
s.Fr.740.-) giinstiger. 
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Variante C zu Beispiel Nr. 16. 
Die FiliaJIeitung sucht die fur zugewiesenen Risiken so gut a.ls moglich zu 

decken. 
Gehen wir von der.Anna.hme aus, der s.Fr. konne ala Goldvaluta betra.chtet 

werden. . 
Um das s.Fr.-Hausserisiko zu decken, hat die FiliaJe in Fra.nk:reioh bestiindig 

ffir s.Fr.-Guthaben oder andere Goldaktiven (Sa.chwerte, die duroh die 
Geldentwertung der f.Fr. nioht berlibrt werden), entspreohend dem erhaltenen 
Stammha.uskapitale zu sorgen. ErsohOpft sioh der Sa.chwertbestand (z. B. Aus
verkauf des valutasioheren Stooks), so ist duroh entspreohende Soha.ffung von 
s.Fr.-Guthaben bei Banken, AbsohluB von Kursterminkontrakten in s.Fr. oder 
anderen Goldvaluten, Ersatz an Goldaktiven zu besohaffen. 

Bei Baisse der f.Fr. wird sioh auf dem Stammha.uskonto in der Filialbuoh
haltung ein groBer Kursverlust zeigen, der aber bei riohtiger Sioherung anderseits 

1. duroh erhOhte f.Fr.-Gewinne auf dem Warenla.ger (das bei Entwertung 
der f.Fr. zu hOheren f.Fr.-Preisen verkauft werden kann), 

2. duroh Kursgewinne auf s.Fr.-Guthaben und den Goldvaluta-Kurstermin
kontrakten 

ungefahr wieder aufgehoben werden sollte. 
Am einfa.chsten gestaltet sioh die Ermittlung des zu siohemden s.Fr.-Be1;fages, 

wenn die Filiale iiberhaupt kein Aktivum ala Goldwert betraohten kann, also 
dauemd das gauze s.Fr.-Hausserisiko zu decken hat. Dieser Fall soll in Variante C 
angenommen werden. Dazu muB aber bemerkt werden, daB die praktisohe Dutoh
fiihrung dieser Sioherung des ganzen Kapitala duroh wertbestandige Guthaben 
und AbsohluB von Kursterminkontra.kten nioht immer leioht und vorteilha.ft ist 
(Kapitalmangel, groBe Spesen bei Terminkontrakten). 

Die Sioherung des ganzen s.Fr.-Baisserisikos von s.Fr. 57000.- erfolge in 
Variante C 

1. am 30. 6.: duroh AbsohluB eines s.Fr.-Terminkontraktes, duroh welohen 
eine Bank verpfliohtet wird, der Filiale s.Fr. 37000.- zum Kurs yom 
30.6. = 210.5 zu Iiefem (der Terminkontrakt la.utet auf 3 Monate; er 
kann prolongiert werden); 

2. am 30.7.: duroh einen Warenverkauf zu s.Fr.-Preisen, woduroh ein Gut
haben bei einem Debitoren von s.Fr. 20 000.- entsteht (Kurs ffir s.Fr. 
in Frankreioh am 30. 7. = 222. - ). 

Filialbuohhaltung 
(nur die zum Verstandnis notwendigsten Konten kommen zur Darstellung). 

Eingangsbila.nz der Filiale X 
Aktiven per 30. J uni. Passiven 

f.Fr. f. Fr. 
Debitoren 90000.- Stammhaus 

Waren 30000.- s.Fr. 57000.- a 210.5 = 00..120000. -

120000.- 120000.--- --

Soll s.Fr.-Konto Debitor X. Haben 

30.7. Kurs s.Fr. f.Fr. 31.12. Kurs s.Fr. f.Fr. 

DJFaktura 222.- 20000.- 44400.- Saldo 270.3 20000.- 54060.-

AnAgiokto. 
(Kursgew.) 9660.- --

20000.- 54060.- 20000.- 54060.-
-- --

6* 
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SolI s.Fr.-Konto "Sta.mmha.us". Ra.ben 

31.12. Kurs a.Fr. f.Fr. 30.6. Kura a.Fr. f.Fr. 

Saldovortr. 270.3 57000.- 154071.- Kapital. 210.5 57·000.- 120000.-

~ 
- ca. 31.12. 

Per Agio-
konto 
(Kursverl.) 34071.-

57000.-1154071.- 57000.- 154071.-
-- --

Agiokonto der Filialbuchhaltung. 
SolI (Kursverluste) Raben (Kursgewiune) 

31.12. An Stammha.us 

Aktiva 

B.Fr.-Debitoren 
B.Fr. 20000.- a 270.3= 

f.Fr.-Debitoren 
(f.Fr. 125000.-./.44400) 

Waren 

T ranBitoriBoher Pos
ten nooh 'zu realisie
render Kursgewiun auf 
Terminkontrakt 

I fFr.. f.Fr. 

34 071.- 31.12. Per Debitor X . .. 9660.-

" 

" 

Per BiIanz (transitori
acher Kursgewiun auf 
dem nooh nioht rea
lisierlen Terminkon-
trakt1). • • • • • • 22 126.-

Per Gewiun u. Verlust 
Kursverlust . 2 285.-

34071.- 34 071.-

SohluBbilanz der Filiale X 
per 31. Dezember. 

StammhauB 
f.Fr. I 

54060.- B.Fr.57000.-a270.3= 

80600.-

15000.-

22126.-
171786.-

Passiva 

f.Fr. 

154071.-

17715.-

171786.-

1) Der Gegenwert von a.Fr. 37000.- ist am AbsohluBtag 
a. 270.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = f.Fr. 100 011.-

Der Terminkontrakt, der immer nooh weiterlii.uft, also pro-
longiert wurde, bereohtigt aber zumBezugvonB.Fr. 37 000.-
zu 210.5, was nur ................ . 

" 77885.-
erfordert. Die Differenz von ............. . f.Fr. 22126.-

muE ala transitorisohes Aktivum in die BiIanz aufgenommen werden, denn sie 
ist zugunsten des alten Gesohii.ftsjahres zum Ausgleioh von Kursverlusten auf 
dem Sta.:mri1hauskonto zu halten. 
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Buchungen in der Stammhausbuchhaltung. 
Der Gewinn von ••••.••••••••••••••• f.Fr.17715.-

ist bei Va.ria.nte C, im Gegensatz zu Va.ri.a.nte A, wirklich erworben 
und erleidet keine SchmiiJerung durch Kursdifferenzen. 

Er betragt na.ch Abzug von 10% FiliaJ.beteiligung. . . •. " 1 771.50 
noch . • . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . f.Fr. 15 943.50 
und wird dar FiliaJ.e zum Bi1a.nzkurs von 270,3/37.-umgerechnet mit B.Fr. 5 899.10 
auf B.Fr.-Konto belastet. 

Soll 
s.Fr.-Konto Filia.le X 
(FiliaJ.e in Fra.nkreich). 

s.Fr. 
31. 6. FilisJka.pita.1 57000.-

31. 12. Gewinn Filiale X 
f.Fr. 15943.50 a. 37.- 5899.lO 

Raben 

Variante C zeigt den Erfolg der richtig durchge:fiihrten Kurs
sicherungsmaBnahmen, der die in f.Fr. erzielten Warengewinne dem 
Stammhaus wirklich zufiihrt, ohne daB fUr die .Filiale dabei wesentliche 
Nachteile entstehen. 

Die vielen Varianten zu den 11 Beispielen (6-16) des II. Teiles 
weisen darauf hin, daB die Moglichkeit der feineren Anpassung an die 
Besonderheiten der jeweiligen Geschafts- und Valutaverhaltnisse in 
hohem MaBe besteht. Natiirlich lassen sich je nach Bediirfnis eine Menge 
noch weiterer Abar"ten aus den beschriebenen Methoden ableiten. So 
muBte z. B. im nachfolgenden III. Teil fiir jeden der drei Filialbetriebe 
in der Stammhausbuchhaltung eine besondere Losung gefunden werden: 

Filiale Tokio. Ein Yen-Risiko wurde iiberhaupt nicht in Beriick
sichtigung gezogen, da der Yen gegeniiber dem s.Fr. keine besonders 
groBen Schwankungen aufwies (zu jener Zeit waren beide verhaltnismaBig 
gesunde Valuten). Der Filiale Tokio wurde deshalb ein gewohnliches 
Yen-Konto eroffnet. Allfallige Kursdifferenzen, die im gegebenen FaIle 
allerdings nicht vorkommen, waren also zu Lasten des Stammhauses 
(Agiokonto) zu iibernehmen (siehe S. 132). 

Filiale Paris. Trotzdem die Deckung des f.Fr.-Filialrisikos der 
Filiale selbst obliegt, wurde - um Wahrungsbuchungen in der Filialbuch
haltung zu vermeiden - ein f.Fr.-Konto im Verkehr mit dieser Filiale bei
behalten. Dagegen wird die auf dem Konto "Filiale Paris" entstehende 
Kursdifferenz von dem in s.Fr. umgerechneten Reingewinn, vor dessen 
Einsetzung in die s.Fr.-Kolonne, inAbzug gebracht. Nur dieser um den 
Kursverlust verminderte s.Fr .• Reingewinn dient dann als Basis fUr eine 
eventuelle Gewinnbeteiligung der Pariser Filialleitung (siehe S. 129). 

Agentur London. AIle Einzelposten iiber die Londoner Geschafte 
werden dagegen nach der Methode der Tageskurse pro und kontra 
(Beispiel Nr. 14, Varlante A, S.69) in s.Fr. umgerechnet, wobei der 
Mittelkurs, vom Tage der Begebung der Tratten in Japan, zur Um
rechnung der Lieferanten- und Kundenfakturen beniitzt wird. 



Dritter Teil. 

Durchfiihrnng eines Geschaftsganges 
ans dem Uberseehandel. 

Einleitung. 

Allgemeines. 

Zur Ableitung und Erlauterung der Grundbegriffe wahlten wir im 
ersten und zweiten Teil dieser Abhandlung moglichst einfache, sche
matische Beispiele. 1m dritten Teil soll dagegen ein vollstandiger Ge
schaftsgang ohne Riicksicht auf etwa entstehende Komplikationen der 
Wirklichkeit nachgebildet werden. Dadurch bietet sich nicht nur Ge
legenheit zur Erprobung und Anwendung der vorgeschlagenen Losungen, 
sondern auch zur Bearbeitung neu auftauchender Schwierigkeiten und 
damit zur Beleuchtung des Stoffes von neuen Gesichtspunkten aus. 

1. Insbesondere wird sich die, bei einem gewahlten Musterbeispiel 
notwendige und verhaltnismlWig leicht zu erreichende klare "Obersicht 
iiber das Geschaft, in der Praxis nicht mehr ohne weiteres bieten und nur 
durch besondere Hilfsmittel (Risikenskontri, Kursvornotierungen usw.) 
zu erreichen sein. Denn jedes einzelne Warengeschaft besteht aus ver
schiedenen einzelnen Transaktionen, die nicht unmittelbar chronologisch 
zusammenhangen, sondern immer wieder durch eine Menge andere 
Geschaftsvorfalle voneinander getrennt sind. 

2. Sodann miissen wir im praktischen Betriebe mit einer groBen 
Mannigfaltigkeit der Geschaftsformen rechnen. Die Verhaltnisse ver
schieben sich unaufhorlich, verleiten zu Trugschliissen und fiihren uns 
eine Menge von nicht eindeutig bestimmbaren Grenzfallen zu. Von 
diesen konnen im folgenden Beispiel natiirlich nur einige Vertreter 
beriicksichtigt werden. 

3. Besondere Komplikationen entstehen endlich aus der im Ubersee
handel sehr hervortretenden zeitlichen Verschiebung zwischen den 
Geschaftsabschliissen und ihrer Erfassung durch die systematische 
Buchhaltung (siehe auch II. Teil S. 33), die oft zu falschen Auf
fassungen iiber die Risikodauer Veranlassung gibt. 

Gliederung. 

Zum besseren Verstandnis wurde dem Geschaftsgang eine Be
schreibung des Betriebes und der darin vorkommenden einzelnen 
Geschaftstransaktionen vorausgeschickt (A, S.87-101). 
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Der Geschaftsgang selbst findet sich chronologisch geordnet in einem 
Journal, in dem, neben der Geschaftserzahlung, Bemerkungen liber 
das Valutarisiko, die Umrechnungskurse und den Bucl1ungssatz in liber
sichtlicher Weise angebracht sind (S.101-121). 

Die darauf folgenden Risikenskontren und -bilanzen dienen zum 
Verstandnis der getroffenen ValutasicherungsmaBnahmen (S. 122-125). 

Endlich werden die uns interessierenden Teile der Buchhaltung zur 
Darstellung kommen (S. 126-140) (in der Hauptsache die Valutakonto
korrente und die AbschluBzahlen). An Hand der letzteren werden wir 
den Erfolg unserer Dispositionen und die Genauigkeit ihrer Wiedergabe 
durch die Buchhaltung einer Kritik unterziehen (S.139). 

Die fiir uns nicht wesentlichen Geschaftshandlungen und Buch· 
haltungsbestandteile sind dagegen, wo immer moglich, weggelassen 
worden. Immerhin wurde der Geschaftsgang mit einigen summarischen 
Angaben liber Spesen usw. derart erganzt, daB der AbschluB vollstandig 
und der Praxis nahekommend durchgefiihrt werden konnte. 

Fachkenntnisse aus dem "Oberseehandel muBten vorausgesetzt 
werden. Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf die hieriiber bestehende 
Literatur1). 

A. Bespreehung und Stellnng der Anfgabe. 

1. Der GesehMtsbetrieb im allgemeinen. 

a) Ein· und Verkauf der zwei in Betracht gezogenen Waren
gattungen (Waren X und Waren Y). 

Zur Darstellung kommen die Geschafte einer schweizerischen Import
firma fiir ostasiatische Produkte. 

Die Einkaufe dieser Firma erfolgenin Japan durch Vermittlung 
der Filiale Tokio, die Verkaufe in der Schweiz durch das Stammhaus 
in Basel (von dessen Standpunkt wir ausgehen und dessen Buchhaltung 
zur Ausfiihrung kommen solI), in Frankreich durch die Filiale in Paris 
(mit selbstandiger Buchfiihrung) und in England durch die Filiale 
London, deren Geschafte in den Blichern des Stammhauses notiert 
werden, die also keine selbstandige Buchfiihrung besitzt, auBerdem in 
Deutschland und Italien durch Vermittlung von Agenten. 

Der Nachrichtenverkehr mit der Einkaufsfiliale in Japan erfoIgt in 
der Hauptsache telegraphisch. 

Die gehandelten Waren sind verschiedener Natur: 
1. Ware X ist ein Rohstoff, typischer Importartikel mit Weltmarkt· 

preis, der sich den Wertschwankungen der einzelnen Wahrungen ziemlich 
rasch anpaBt; mit anderen Worten, fUr Ware X wird in den verschiedenen 
Landern zur gleichen Zeit ein ungefahr gleich hoher Goldpreis bezahlt. 
Hauptmarkt und Hauptabsatzgebiet ist Frankreich. Ware X wird in 
groBeren Posten (Lots, Schllissen) gekauft und nur wenig zerstlickelt 

1) Z. B. Biedermann: Lehrbuch des ttberseehandels. Berlin: S. Simon 
u.a.m. 
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10. April. Einlosung der Tratte (P 32): Um dem Kaufer die Ware ohne Verzug 
zur Verfiigung stellen zu kOnnen, lassen wir unser D/p-Akzept per 
15. Juni von ... . . . . . ... . . . . .. f.Fr. 180200.-
unter Abzug von 5% Diskont fiir 65 Tage 1) = . ,,1626.80 

zu Lasten unseres f.Fr.~Bankkontos einlOsen. 
f.Fr. 178 573.20 

10. April. Korrektur der Risikoposition (P 32, siehe Risikokolonne im 
Journal): Der Diskont von f.Fr. 1626.80, der bei Deckung des f.Fr.
Hausserisikos nicht beriicksichtigt blieb, muB nun im Wahrungsskontro 
(siehe S. 124) ala Baisserisiko notiert werden (Deckung siehe P 33). 

22. April. Rechnungsstellung (P 38): Wir senden dem Kaufer unsare Faktur 
iiber Waren X 21-50 =. . . . . . . . . . . . . s.Fr. 98000.-

22. Aug. Zahlungseingang (P 66): Der Kaufer iiberweist zugunsten unseres 
s.Fr.-Bankkontos den Betrag von . . . . . . . . . B.Fr. 98 000.-

c) Trattenfreierlmport: Warenankauf inYen.-Verschiffung 
ohne Negotiation. - Warenverkauf in s.Fx:., f.Fr. und Lire. 

Um Kapitalien aus Japan nach der Schweiz hereinzunehmen (dort 
angesammelte Gewinne oder ErlOs aus unseren Exportationen), lassen 
wir uns Importwaren trattenfrei senden; d. h.: unsere Filiale in Tokio 
gibt ausnahmsweise in diesem FaIle keine Dokumentartratte ffir den 
Gegenwert der betreffenden Verschiffung auf una abo 

Tokio legt fUr die betr. Waren Yen aus und wird uns auch 
eine entsprechende Yen-Faktura zustellen, die wir der Filiale gut
schreiben. 

Trotzdem diirfen wir nicht einfach Yen-Einstandspreise ffir diesa 
Warensendungen kalkulieren. 

Wir miissen bedenken, daB hier zwei verschiedene, aber ineinander-
geflochtene Geschaftsoperationen vorliegen, namlich: 

I. eine Kapitaliibertragung, 
2. ein Warenimport. 
Wollen wir die Kapitaliibertragung, wie in vorliegendem Faile, mit 

einer Verwandlung von Yen in s.Fr., also einer Erleichterung 
unserer Yen-Position verbinden, so miissen wir auch s.Fr.-Einstands
preise ffir unsere Waren rechnen. Dann entspricht namlich der 

A ufwand von Yen 
(Kant der Waren) 

einem Erlos von S. Fr. 
(Belastung des Warenkontos). 

Hatten wir eine Verwandlung von Yen in t.Fr. im Sinne gehabt, 
so ware unsere Kalkulation auf f.Fr.-Einstandspreise aufzubauen 
gewesen. s.Fr.-Einstandspreise hatten in diesem Falle erst durch 
eine besondere Deckungstransaktion (Kauf von f.Fr.) erzielt werden 
konnen. 

Wfirden wir aber mit Yen-Einstandspreisen rechnen, was praktisch 
zudem kaum durchfiihrbar ware, so kame dies einer Verzogerung 
der Kapitalumwandlung und einer Vermengung der letzteren mit 
dem Warengeschafte gleich. 

1) Vom 11. 4. bis zUllJ. 15. 6. nach franzosischer Usance gerechnet. 
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Wir wiesen, daB die Deckung von Baisserisiken durch Mangel an 
verfiigbaren fremden Valuten ofters erschwert und veneuert wird. 
Deshalb schatzen wir die beschriebenen Kompensationsmoglichkeiten 
besonders hoch (siehe I. Teil, S. 3 u. ff.). Je groBer und je langfristiger die 
Trattenschulden in fremden Wahrungen gehalten werden konnen, desto 
liquider laBt sich die Wahrungsbilanz gestalten. Vom Standpunkt der 
Baisserisikodeckung aus betrachtet, sind daher z. B. D/Al)-Tratten, 
deren Einlosung erst,am Verfalltage zu erfolgen hat, den schon bei Ver
fiigung iiber die Ware zu bezahlenden D/P-Tratten vorzuziehen. Allzu 
stark schwankende Valuten (Mark 1922/23, f.Fr. 1923/24) werden 
natiirlich auf der Ankaufs- wie auf der Verkaufsseite nach Moglichkeit 
ausgeschaltet. 

Was die Kundenzahlungen anbetrifft, die je nach dem vor
geschriebenen Ziel innerhalb 30 Tagen bis 4 Monaten nach Fakturadatum 
eingehen, nehmen wir an, daB sie der Einfachheit halber als direkte 
"Oberweisungen an unsere verschiedenen Valuta-Bankkonti erfolgen. 

2. Warengeschafte X. 

a) Warenkauf in Yen auf Lieferung (Termin), Warenverkauf 
in f.Fr., ebenfalls auf Lieferung. 

Die Eigentiimlichkeit dieses Geschaftes besteht darin, daB nicht nur 
der Warenankauf, sondern auch der Verkauf schon abgeschlossen 
ist, bevor nur die Waren in Japan zur Verschiffung kommen. Die 
Kontraktabschliisse erfolgen auf Grund von Typenmustern und werden, 
den jeweiligen Usancen entsprechend, fiir eine ungefahre Menge (z. B. 
10 Ballen, 1 Kiste zu ca .... kg, 1 SchluB) bestimmt. . 

Zur Eintragung in die systematische Buchhaltung sind solche 
Lieferungsgeschafte im Momente ihres Abschlusses allerdings noch nicht 
geeignet, denn genaue Mengenangaben und somit auch genaue Ziffern 
lassen sich aus ihnen nicht ableiten. Dagegen muB die Deckung der 
durch sie entstehenden Valutarisiken ohne Verzug besorgt werden, 
wollen wir nicht den erzielten Gewinn in Gefahr bringen. 

Risikobeginn und Buchung liegen bei diesem Geschaft also weit aus
einander. Deutlich zeigt sich hier, wie ungeniigend die Kursdeckung 
werden muB, wenn sie sich nur auf die Buchhaltung, d. h. die von der 
systematischen Buchhaltung erfaBten Daten aufbaut. 

In unserem Beispiel sichern wir das Valutarisiko folgendermaBen: 
Sofort nach AbschluB des Warenverkaufs auf Zeit in franzosischer Wahrung 

geben wir (also das Stammhaus in der Schweiz) unserer Filiale in Tokio Auf trag, 
den voraussichtlichen Betrag der erst spater bei Versandbereitschaft der Ware 
zu emittierenden f.Fr.-Tratte jetzt schon in Yen umzuwandeln, d. h. vom 
Standpunkt der Filiale aus, zu realisieren. Tokio fiihrt diesen Auftrag durch 

1) d/a = documents against acceptance = dokumentierte, meist lang
fristige Tratten, bei denen die Dokumente dem Bezogenen schon gegen Akzep
tierung der Tratte ausgehandigt werden; dip = documents against pay
ment = dokumentierte Tratten, bei denen die Dokumente (und damit das Recht 
der Verfiigung iiber die Ware) erst bei Bezahlung der Tratte ausgehandigt 
werden. 
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AbschluB eines f.Fr.·Verkaufs (gegen Yen) im Valutaterminhandel aus 
und teilt uns den dabei mit seiner Bank vereinbarten Kurs (f.Fr.-Yen) sofort 
telegraphisch mit. Damit wird dem Stammhaus die Moglichkeit gegeben. die 
bisherigen Yen·Einstandspreise in f.Fr.·Einstandspreise umzurechnen. Der Yen· 
Kaufpreis fUr die Ware ist jetzt nun eben in eine zukiinftige f.Fr.·Trattenschuld 
umgewandelt. 

Die Dokumentartratte selbst kann natiirlich erst bei Verschiffung der Ware 
ausgestellt und negoziert werden. Dann erst wird Tokio den mit seiner Bank 
vereinbarten Valutakontrakt in folgender Weise erfiillen: 

Tokio rechnet den Yen· Wert der zu verschiffenden Waren zum seinerzeit bei 
AbschluB des Valutakontraktes festgesetzten Terminkurse in f.Fr. um, stent fiir 
den auf diese Weise ermittelten f.Fr.·Betrag eine Tratte !I,m das Stammhaus aUB 
und begibt diese Tratte bei einer seiner Banken in Japan (Aussteller der .Tratte: 
die Filiale Tokio; Bezogener: das Stammhaus in der Schweiz; Order: die Ubersee. 
bank). Fiir die Tratte erhiiJt Tokio eine f.Fr.·Gutschrift, die zur Lieferung des 
laut dem erwahnten f.Fr.·Terminverkauf aufzubringenden Valutabetrages Ver· 
wendung findetl). 

Geschaftsvorfalle Gruppe a. 

2. Jan. Warenankauf auf Lieferung (P 2)2): Die Filiale Tokio bestatigt 
telegraphisch, fiir unsere Rechnung gekamt zu haben: 20 Kisten Ware X 
= ca. kg ... , Qualitat 1783 zu Yen 30.-, Verschiffung im Marz 
ab japanischen Hafen. 

15. Jan. Warenverkauf auf Lieferung (P 5): Wir verkaufen an einen 
Kunden in Ziirich die ganze obengenannte Partie, d. h. 20 Kisten 
Ware X = ca. kg ••. , Qualitat 1783, Verschiffung im Marz ab japa. 
nischen Hafen, zum Preise von f.Fr. 163.-, d. h. insgesamt fiir ca. 

f.Fr. 145 000.-

15. Jan. Die Kurssicherung (P 6) fiir An· und Verkauf wird in Tokio durch 
eine Umwandlung von f.Fr. in Yen besorgt. Auf Grund des uns tele· 
graphisch gemeldeten Sicherungskurses konnen wir nun einen Einstands· 
preis von f.Fr. 147.- pro kg und eine zukiinftige Trattenschuld fiir 
diese Partie von . . . . . . . . .. ... ca. f.Fr. 133 000.
voraussehen. 

15. Marz. Verschiffung (P 20): Tokio meldet uns telegraphisch den Namen 
des Verschiffungsdampfers, den Vollzug der Negozierung und den Ab· 
gang der Faktura sowie den Trattenbetrag mit •.. f.Fr. 132800.-

20. April. Die Ware trifft im europaischen Hafen ein (P 36). Wir erhalten: 

1. die Faktur aus Tokio iiber Waren X, Kisten Nr.I-20, genaues 
Gewicht, Qualitat 1783, Rechnungsbetrag ...• f.Fr. 132800.-

2. den Trattenavis unserer Filiale iiber eine auf uns gezogene, bei 
einer japanischen "Oberseebankfiliale negozierte D/P.Tratte per 
4 Monate Sicht im Betrage von . . . . . • . • f.Fr. 132 800.-

20. April. Die obengenannte Tratte wird uns durch die europaische Zentrale der 
negozierenden "Oberseebank zur Annahme vorgewiesen (P 36). Wir 
akzeptieren, zahlbar in Paris per 20. August ... f.Fr. 132800.-

1) Wenn die Ware in Tokio aber, im Moment, wo das Stammhaus in der 
Schweiz die Umstellung auf f.Fr.·Einstandspreise verlangt, schon versandbereit 
ist (was im gegebenen FaIle eben nicht zutrifft), so fallen natiirlich Val uta· 
umwandlung Yen-f.Fr. (nun nicht mehr Terminkontrakt) und Begebung 
der Tratte zusammen. Dann laBt sich Tokio einfach den Ertrag der auf das 
Stammhaus gezogenen und in Japan begebenen f.Fr.·Tratte sogleich durch die 
negozierende Bank in Yen umwandeln und auf Yen·Konto gutschreiben. 

2) Nummer des betreffenden Postens in der chronologischen, journalmaBigen 
Geschaftserzahlung auf S. 102 und ff. 
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21. April. Einlosung der Tratte (P 37): Um iiber die bereits verkaufte Ware X 
1-20 sofort verfiigen zu Mnnen, lassen wir unser DjP-Akzept per 
20. Aug. von . . . . . . . . . . • • . . . .. f.Fr. 132 SOO.-
unter Abzug von Diskonto a 5% fUr 119 Tage 1) •• " 2 194.90 

f.Fr. 130605.10 

zu Lasten unseres f.Fr.-Bankguthabens ohne Verzug einloaen. 
Wir erhalten die Dokumente und stellen die Ware zur Verfiigung 

des Kaufers. 
30. April. Rechnungsstellung (P42): Wir senden Faktura an den Kiufer 

iiber die ihm iiberlassenen 20 Kisten Ware X, Nr. 1-20 a f.Fr. 163.
pro kg = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.Fr. 145 200.
netto, zahlbar innert 30 Tagen. 

31. Mai. Zahl ungseingang (P 52): Der Kaufer iiberweist zugunsten unseres 
f.Fr.-Bankkontos den Betrag von . . . . . . . . . f.Fr. 145 200.-

b) Warenankauf in Yen, Negotiation einer f.Fr. - Tratte, 
Warenverkauf in s.Fr. 

Der Ankauf der Ware und die Negotiation der Tratte fallen bei diesem 
Geschaft zeitIich fast zUSammen, wahrend der Verkauf in der Schweiz 
erst viel spater erfolgt. 

Das f.Fr.-Hausserisiko auf der Trattenschuld decken wir im Moment, 
wo wir von der f.Fr.-Negotiation durch ein tJberseetelegramm unserer 
Filiale Kenntnis erhalten, durch Ankauf einer entsprechenden Summe 
f.Fr. (Umwandlung von s.Fr. in f.Fr.). Dadurch werden wir in die 
Lage versetzt, von Anfang an fiir unsere Ware mit s.Fr.-Einstands
preisen rechnen zu ktinnen und ohne weiteres in s.Fr. zu verkaufen. 
Diese Einstellung auf s.Fr.-Einstandspreise wiirde selbst bei weiterer 
Entwertung der franztisischen Valuta allfallige Warenverkaufe in Frank
reich nicht verunmtigIichen, weil, infolge der besonderen Natur unserer 
Ware X, deren Preise immer wieder rasch der Weltmarktparitat zustreben. 

Geschaftsvorfalle Gruppe b. 

3. Jan. Warenankauf (P 3): Tokio kauft fiir unsere Rechnung: 30 Kisten 
Ware X, Nr. 21-50, Qualitat 453. 

3. Jan. Verschiffung der Ware und Begebung der Dokumentar
tratte (P 3): Die Verschiffung in Japan erfolgt sofort, ebenso die 
Begebung der auf uns per 4 m/s gezogenen DjP-Tratte im Betrage 
von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. f.Fr. ISO 000.-
(den genauen Trattenbetrag kennen wir noch nicht). 

3. Jan. Kurssicherung (P 4): Wir kaufen die zur Einlosung der Tratte not
wendigen f.Fr. (Umwandlung von s.Fr. in f.Fr.) .. f.Fr. ISO 000.
[zusammen mit f.Fr. 20000.- schon vorher bestehendem Hausse
risiko (siehe PI)]. 

15. Febr. Die Ware trifft im europaischen Hafen ein (P 11). Wir erhalten 
die Faktur unserer Filiale Tokio . . . . . . . . . f.Fr. ISO 200.-
Wir akzeptieren die uns vorgewiesene Tratte, zahlbar per 15. Juni 

f.Fr. ISO 200.--

10. April. Warenverkauf (P 31): Wir verkaufen, sofort lieferbar, die ganze 
Partie fiir. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . s.Fr. 9S 000.-

1) Yom 23. 4. bis zum 20. S. nach franzosischer TJsance gerechnet. 
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10. April. Einlosung der Tratte (P 32): Um dem Kaufer die Ware ohne Verzug 
zur Verfiigung stellen zu Mnnen, lassen wir unser DIP-.Akzept per 
15. Juni von . . . . . . . . . . . . . . .. f.Fr. 180 200.-
unter Abzug von 5% Diskont fUr 65 Tage 1) = . ,,1626.80 

zu Lasten unseres f.Fr.~Bankkontos einlosen. 
f.Fr. 178 573.20 

10. April. Korrektur der Risikoposition (P 32, siehe Risikokolonne im 
Journal): Der Diskont von f.Fr. 1626.80, der bei Deckung des f.Fr.· 
Hausserisikos nicht beriicksichtigt blieb, mull nun im Wahrungsskontro 
(siehe S. 124) als Baisserisiko notiert werden (Deckung siehe P 33). 

22. April. Rechn ungsstell ung (P 38): Wir senden dem Kaufer unsere Faktur 
iiber Waren X 21-50 =. . . . . . . . . . . . . s.Fr. 98000.-

22. Aug. Zahlungseingang (P 66): Der Kaufer iiberweist zugunsten unseres 
s.Fr.-Bankkontos den Betrag von . . . . . . . . . s.Fr. 98 000.-

c) Trattenfreier Import: Warenankauf inYen.- Verschiffung 
ohne Negotiation. - Warenverkauf in s.F:r:., f.Fr. und Lire. 

Um Kapitalien aus Japan nach der Schweiz hereinzunehmen (dort 
angesammelte Gewinne oder Erlos aus unaeren Exportationen), lassen 
wir uns Importwaren trattenfrei sanden; d. h.: unsere Filiale in Tokio 
gibt ausnahmsweise in diesem FaIle keine Dokumentartratte ffir den 
Gegenwert der betreffenden Verschiffung auf uns abo 

Tokio legt ffir die betr. Waren Yen aus und wird una auch 
eine entsprechende Yen-Faktura zustellen, die wir der Filiale gut. 
schreiben. 

Trotzdem dUrfen wir nicht einfach Yen-Einstandspreise fUr diese 
Warensendungen ka~eren. 

Wir miissen bedenken, daB hier zwei verschiedene, aber ineinander-
geflochtene Geschaftsoperationen vorliegen, namlieh: 

1. eine Kapitaliibertragung, 
2. ein Warenimport. 
Wollen wir die Kapitaliibertragung, wie in vorliegendem FaIle, mit 

einer Verwandlung von Yen in s.Fr., also einer Erleichterung 
unserer Yen-Position verbinden, so miissen wir aueh s.Fr.-Einstands
preise fUr unsere Waren reehnen. Dann entspricht namlieh der 

Aufwand von Yen einem Erlos von s.Fr. 
(Kauf. der Waren) (Belastung des Warenkontos). 

Hatten wir eine Verwandlung von Yen in I.Fr. im Sinne gehabt, 
so ware unaere Kalkulation auf f.Fr.-Einstandspreise aufzubauen 
gewesen. s.Fr.-Einstandspreise hatten in diesem FaIle erst durch 
eine besondere Deckungstransaktion (Kauf von f.Fr.) erzielt werden 
konnen. 

Wfirden wir aber mit Yen.Einstandspreisen reehnen, was praktiseh 
zudem kaum durchfiihrbar ware, so kame dies einer Verzogerung 
der Kapitalumwandlung und einer Vermengung der letzteren mit 
dem Warengesehafte gleich. 

1) Vom 11. 4. bis zUJ1.l 15. 6. nach franzosischer Usance gerechnet. 



Warengeschll.fte X. 93 

Zur Umrechnung unserer Yen-Faktura ist daher der T. T.1) - Kurs 
Yen-s.Fr. yom Tage der Verschiffung in Japan zu beniitzen 
(Buchung: Warenkonto X an Filiale Tokio). Diesen Kurs miiBte 
namlich unsere Filiale fiir direkte Schecks oder Cable transfertB bezahlen. 
Der Umstand, daB die 'Oberweisurig in Form von Waren- statt Geld
rimessen stattfindet, soIl das Resultat dieser Kapitalverschiebung, 
d.h. dens.Fr.-ErlOsderverkauften Yen, nichtwesentlich anders gestalten, 
ala wenn der normale Weg der direkten -Geldsendung beniitzt worden 
ware. 

Geschaftsvorfalle Gruppe c. 

20. Jan. Warenankauf (P 7): Tokio kauft fUr unsere Rechnung 10 Kisten 
Ware X, Nr. 51-60 ffir . . • . . . • . . . . • • • Yen 12800.
Die Verschiffung dieser Ware erfolgt in Japan sofort, dagegen wird 
keine Dokumentartratte ausgestellt und begeben: diese Ware ist also, 
im Gegensatz zu den Geschiiftegruppen a und b, trattenfrei. 1m 
Telegramm, das die Verschiffung anzeigt, teilt una die Filiale Tokio 
den Tageskurs ffir Cable transferts Japan-Schweiz wie folgt mit: 1 Yen 
= s.Fr. 2.50. 

28. Febr. Ankunft der Ware im europiiischen Hafen (P 16): Wir erhalten 
die Faktur unserer Filiale Tokio von • • • . . •. Yen 12 800.-

10. April. Teilverkauf I (P 30): Wir verkaufen per sofort: 5 Kisten Ware X, 
Nr. 51-55 ffir . . . . . . . . . . . . . . • .. f.Fr. 21000.-

10. April. Kurssicherung (P 33): Kompensation des entstandenen Baisserisikos 
auf i.Fr. 21 000.- mit anderen f.Fr.-Risiken (siehe Wiihrungsskontro 
auf S. 124) . . . . . . • • . . . . . • . . • . . f.Fr. 21000.-

12. April. Rechnungsstellung iiber Teilverkauf I (P 34): Wir senden dem 
Kaufer eine Faktura im Betrage von . . . . . . . f.Fr. 21 000.
Bofort zahlbar, ohne Abzug. 

13. April. Zahlungseingang (P 35): Der Kaufer iiberweist zugunsten unseres 
f.Fr.-Bankkontos ..•............. f.Fr. 21 000.-

2. Mai. Teilverkauf II (P 43): Wir verkaufen per sofort: 3 Kisten Ware X, 
Nr. 56-:-58 ffir ..•.............. s.Fr. 15 800.
(Die einzelnen Kisten sind nicht alle gleich groB, deshalb die groBen 
Unterschiede in den Verkaufssummen pro Kist!.'.) 

3. Mai. Rechnungsstellung iiber Teilverkauf II (P44): Wir senden dem 
Kaufer eine Faktura im Betrage von . . . . . .. a.Fr. 15 800.
zahlbar innert 30 Tagen mit 1 % Skonto. 

15. Mai. Zahlungseingang (P46): DerKauferiiberweistin bar den Betrag von 
s.Fr. 15642.

und bringt damit unsere Rechnung von s.Fr. 15 800.-
abziiglich 1% Skonto . . . . . ..., 158.- .. 15 642.-
zum Ausgleich. 

1. Juni. Teilverkauf III (P 57): Wir verkaufen per sofort: 2 Kisten Ware X, 
Nr. 59-60 ffir ................. Lire 26000.-

1. Juni. K urssicherung (P 58): AbschluB eines Lire-Terminverkaufs mit 
Prolongationsberechtigung unter Spesenzuschlag per 3 Monate zum 
Kurse von 26.011/4 ••••••••••• Lire 26000.-

2. Juni. Rechnungsstellung iiber Teilverkauf III (P 59): Wir senden 
dem Kaufer eine Faktura von . . Lire 26 000.-
zahlbar in 3 Monaten ohne Abzug. 

-----
1) T.T. = Telegraphic transfert. 
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1. Sept. 

10.0kt. 

Besprechung und Stellung der Aufgabe. 

Prolongation des Lire -Terminverkaufs (P 67) 1): Der Lire
Debitor (Kaufer) ist mit seiner Zahlung im Riickstand, wir konnen 
daher unsere Verpflichtung, am 1. Sept. der Bank Lire 26 000 zu liefern, 
nicht einhalten. Die Prolongation des Terminkontraktes kostet 

s.Fr.45.-

Zahlungseingang Teilverkauf ill (P 70) . " Lire 2600Q.
Der eingehende Betrag wird in Erfiillung des prolongierten Termin
kontraktes der Bank zur Verfiigung gestellt und von dieser gemaB 
Vereinbarung it 26.011/4 umgerechnet mit . . . . . . s.Fr. 6763.25 
unserem Konto gutgeschrieben. 

d) Verkaufskommissionsgeschaft: Verkaufins.Fr., Verkaufs. 
abrechnung fiir den Kommittenten in f.Fr. 

Kommittent ist unsere Filiale in Frankreich. Das Stammhaus iiber
nimmt fiir eigene Importwaren dieser weitgehend selbstandigen Filiale 
die Rolle eines Verkaufskommissionars. 

Fiir uns ist interessant, daB der Verkaufserlos dem Kommittenten 
in franzosischer Wahrung vergiitet werden muB, weil dieser das Kurs· 
risiko (fiir ibn wiirde bei s.Fr.-Verkaufen ~in s.Fr.-Baisserisiko entstehen) 
nicht tragen will und aus diesem Grunde Preislimiten in franzosischer 
Wahrung stellt. 

Das Stammhaus muB also mit f.Fr.-Einstandspreisen rechnen und 
bei s.Fr.-Verkaufen fiir Deckung des entstehenden Kursrisikos sorgen. 

Geschaftsvorfalle Gruppe d. 

10. April. Verkauf von Kommissionsware fiir Rechn ung unserer Filiale 
in Paris (P 29): Wir verkaufen per sofort ab Lager Paris: 10 Kisten 
Kommissionsware, Nr. F 2001/2010 fiir ...... s.Fr. 35000.-

10 . .April. Kurssicherung (P 33): Kompensation des durch diesen s.Fr.-Ver
kauf entstandenen Hausserisikos von f.Fr. 75000.- mit anderen f.Fr.
Risiken (siehe Wahrungsskontro auf S. 124). 

22. April. Rechn ungsstell ung (P 39): Wir senden dem Kaufer eine Faktura 
im Betrage von ................• s.Fr. 35000.
per sofort zahlbar ohne Abzug. 

16. Mai. Zahl ungseingang (P 47): Der Kaufer iiberweist zugunsten unseres 
s.Fr.-Bankkontos ............... s.Fr. 35000.-

1) Der Preis fiir die Verlangerung von Terminkontrakten auBert sich zwar 
gewohnlich im Kurse selbst, was in unserem Beispiel der Einfachheit halber auBer 
acht gelassen wurde. Die Bank zahlt z. B. fiir auf Zeit verkaufte Lire 100 einen 
Kurs von 26.011/4> unter der Voraussetzung, daB der Lire· Betrag per 
Ende August geliefert werde; fiir jeden Monat spatere Lieferung erniedrigt 
sich dieser Kurs um einen Bruchteil, sagen wir 21/2 Cts. pro 100 Lire, so daB in 
diesem Falle bei einer 4 monatigen Hinausschiebung der Kontrakterfiillung nur 
noch der Kurs von 25.911/4 gelten wiirde. Umgekehrt verteuert sich natiirlich 
der Kurs bei Terminkaufen fiir jeden Monat Verzogerung bei Abnahme der 
gekauften fremden Valutabetrage. 

Bei solchen Terminkontrakten ist natiirlich das in Frage kommende Waren
konto nachtraglich fiir den Terminabzug oder den Terminzuschlag jeweilen zu
gunsten des Agiokontos zu belasten, falls der Zeitpunkt der Erfiillung nicht voraus
gesehen und bei Umrechnung der Fakturen (Belastung und Gutschrift des Waren
kontos) nicht schon beriicksichtigt werden kann. 
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17. Mai. Abreohnung mit der Filiale Paris (P 48): Wir schulden unserem 
Kommittenten (Filiale Paris) eine f.Fr.-Summe, die sioh duroh Multi
plikation der Anzahl Gewiohtseinheiten mit dem limitierten f.Fr.-Preis, 
abzugIioh unserer Spesen und Verkaufsprovision, ausrechnen Iallt, und 
die in unserem Falle betrage • • . . • • • _ . .. f.Fr. 75 250.-

17. Mai. Korrektur der Risikosohli.tzung vom 10. April (P 33) von f.Fr. 75000.
auf den nun bekannten tatsiichIiohen RiBikobetrag von f.Fr. 75 250.
fUr die DiHerenz von (P 48) ..•....•.... f.Fr. 250.-

18. Mai. Rimesse an die Filiale Paris (P 50): Wir lassen unserer Filiale Paris 
zu Lasten unseres f.Fr.-Bankkontos den Betrag von f.Fr. 75250.
zum Ausgleioh unserer Verkaufsabrechnung gutschreiben. 

3. Warengeschifte Y. 
(Ware Y ist ein Fabrikat mit lokaler Preisgestaltung.) 

AIle Ankaufe erfolgen gegen D/A-Tratten. 
Die vielen Verkaufe fassen wir summarisch zusammen (Monats

posten), da eine Darstellung der unzahligen kleinen Postchen Uniiber
sichtlichkeit schaffen wiirde. 

Ware Y sei dem Valutarisiko auf Waren unterworfen. Die Risiko
deckung wird in vorliegendem FaIle sehr vereinfacht durch den Umstand, 
daB die Verkaufsabteilung, in Beriicksichtigung des Valutarisikos auf 
Waren (siehe II. Kapitel im ersten Teil) sich auf Einstandspreise gerade 
in denjenigen fremden Wahrungen zu stiitzen wiinscht, auf welche die 
beziiglichen Tratten lauten, also hauptsachlich auf £ (und bei einer 
Tratte auf f.Fr.). Dieser Umstand ermoglicht, ja verpflichtet uns bis zu 
einem gewissen Grade, die Tratten ungedeckt zu lassen, bis sich das 
dadurch entstehende Hausserisiko durch Verkaufe in der gleichen 
Wahrung von selbst wieder ausgleicht. Damit sind Deckungstrans
aktionen ausgeschaltet, solange die Verkaufe in der Tratten
val uta erfolgen (siehe II. Teil). Die Buchungen erfolgen nach dem 
in Beispiel Nr.14, Variante A dargestellten System, d. h. die Um
rechnungskurse fiir Verkaufsfakturen werden denjenigen fiir die Ankaufe 
gleichgesetzt. Ala Kurs pro und kontra wird in unserem FaIle der 
mittlere Kurs yom Tage der Negotiation der Dokumentartratten 
bestimmt. Unsere Filiale Tokio teilt uns den Tag der Negotiation 
gleichzeitig mit dem Begebungskurs der Tratten jeweilen sofort tele
graphisch mit (Datum des Telegramms der Kursaufgabe = Tag der 
Negotiation). 

Verschiedene Verkaufe, die aIle auf den gleichen Ankauf Bezug haben, 
sind demnach zum gleichen Kurs (Kurs des Ankaufs) umzurechnen. 
Bezieht sich aber ein einzelner Verkauf auf mehrere Ankaufe, so muB 
die Umrechnung dieses Verkaufs entsprechend den verschiedenen 
Belastungskursen des Warenkontos (Ankaufe) zu verschiedenen Kursen 
umgerechnet, d. h. vor der Umrechnung zerlegt werden. 

In unserem Beispiel konnte diese umstandliche Umrechnungsweise 
durch Schatzung der Trattenanteile an den Monatsverkaufen vereinfacht 
und daher noch verhaltnismaBig leicht durchgefiihrt werden; gehen die 
Verkaufe aber mehr ins Detail, so muB mit einer anderen LOsung vorlieb-
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genommen werden (Umrechnung zum festen Kurs pro und kontra, siehe 
Beispiel Nr. 14, Variante 0). 

Sobald Waren in irgendeiner anderen Valuta als der Trattenvaluta 
(Einstandsvaluta) verkauft werden, muB beim VerkaufsabschluB eine 
Deckungstransaktion erfolgen. . 

Die Buchhaltung hat in diesem letzteren FaIle die Differenz zwischen 
effektivem Deckungskurs und dem Kurs, zu welchem das Warenkonto 
belastet wurde (hier = Tageskurs der Negotiation) auf das zustandige 
Warenkonto zu iibertragen. Denn das Warenkonto iibernahm die Ver
antwortung ffir das nicht rechtzeitige Decken der Tratten und hat 
demnach auch die Folgen zu tragen, d. h. die dadurch entstehenden Kurs
differenzen zu iibernehmen (verspatete Deckung, siehe Beispiel Nr. 13, 
Varianten A, B und 0). 

Solche Korrekturbuchungen lauten: 
Wenn zur effektiven Deckung ein hoherer Kurs als der Belastungs

kurs bezahlt werden muBte: 
Warenkonto an Kursdifferenzenkonto 

und umgekehrt: 
-Kursdifferenzen an Warenkonto, 

wenn im Gegenteil die zunachst ungedeckte Tratte nachtraglich zu einem 
billigeren Kurse gesichert werden konnte. 

Bei zwei s.Fr.-Verkaufen von in £ einstehenden Waren [P 23 und 24, 
P 54 und 551)] muBten solche nachtragliche Sicherungstransaktionen mit 
Korrekturbuchungen in unserem Geschaftsgange durchgefiihrt werden. 

::;-
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~ 

P 8 

P 9 

P12 

P17 

P21 

GeschiiftsvorfaIle Ware Y: 
a) Inventarposten (P 1)1). 
Aktiven: 

Warenlager am 31.12.1922: 56 Risten Ware Y, Nr. 905/960 = £ 2200/-/
a. 23. - = B.Fr. 50 600.

Passiven: 
Tratten: unser Akzept iiber 76 Risten Ware Y, Nr. 905/980, 

zahlbar am 31. Marz 1923, Trattenbetrag £ 3000/-/-

b) Ankaufe: 

Datum des 
Kaufs zugleirh Gegenstnnd des Kaufs Datum der Datum der 

Datum der KlStpn: Trattenbetrag Akzeptierung EinlOsung (Ver-
Negotiatlon fall) der Tratten 

in Jap. 
Zahl Nr. 

22. Januar 30 YI001/30 £ 1180/-/- 28.Febr. (P18) 31.Mai (P51) 
25.Januar 15 Y1031/45 ." 601/-/- 1O.Marz (P 19) 10.Juli (P62) 
17. Februar 40 Y 1046/85 " 790/-/- 31.Marz (P27) 31.Juli (P65) 

28. Februar 5 Y 1086/90 f.Fr. 12500.- 10.April (P28) 10.Juli (P63) 
17.Marz 10 Y1091/2000 £ 386/-/- 10.Mai (P45) 10. Sept. (P68) 

1) Nr. der entsprechenden Posten im chronologischen Journal auf S. 102-121. 
2) Kennzeichen der Ankaufe. 
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c) Verkaufe: 

;;-

~ Datum der Eintragung Verkaufs· 
I'l des Verkaufs in unserem Gegenstand des Verkaufs Summe Bemerkungen 
2 Journal 
~ 
~ 

Verkaufe im Marz 

P22 Marz 31- ex Kisten Y 1001/30 £ 380/-/-
P22 

" 
31- " " Y 1031/45 " 380/-/-

P22 
" 31- " Stock s.Fr.10500.- £·Einstand ver· 

langt Kursdeckg. 
(siehe S. 96) 

Verkaufe im April 

P40 April 30. ex Kisten Y 1001/30 £ 100/-/-
P40 

" 
30. " " Y 1031/45 " 400/-/-

P40 
" 

30. " " Y 1086/90 f.Fr. 6000.- (f.Fr .. Einstand) 

Verkaufe im Mai 

P53 Mai 31- ex Kisten Y 1046/85 £ 800/-/-

P53 " 
31- " Stock s.Fr.30000.- £·Einstand ver· 

langt Kursdeckg. 

P53 " 31- " Kisten Y 1086/90 f.Fr. 9000.- (f.Fr.·Einstand) 

Verkaufe im Juni 

P60 Juni 30. ex Kisten Y 1046/85 £ 50/-/-

P60 " 30. " " Y 1091/2000 " 100/-/-

d) Eingang von Zahlungen (tlberweisungen von Debitoren zugunsten 
unserer Bankkonti): 

1m Marz . £ 3000/-/- (P 25) 2) 1m Juni 

" April 
" Mai. 

" " . 
1800/-/- (P 56) 

s.Fr. 10500.- (P 56) 

" 
" Juli 

4. Erganzende Angaben. 

£ 300/-/- (P 61) 
f.Fr. 6000.- (P 61) 
£ 150/-/- (P 64) 

a) Vervollstandigung des Geschaftsganges. 
Der Geschaftsgang setzt sich aus den auf S. 89-97 beschriebenen 

Einzelfallen zusammen. Zu diesen treten aber noch mehrere von ihnen 
unabhangige Posten, welche nicht in direktem Zusammenhang mit den 
Warentransaktionen stehen, also nur zur Erganzung des Beispieles auf
genommen wurden. 

1) Kennzeichen der den vorstehenden Ankaufen entsprechenden Verkaufe. 
2) Nummern der Posten im Journal auf S. 102-121. 

Os t e r tag, Valutarisiken, 7 
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Erganzungsposten: 
26. Jan. 1923. Von unserem Spediteur in Genua trillt eine Spesennote iiber eine 

Sendung Ware X ein, die wir ibm gutschreiben (P 10) Lire 2000.-
18. Febr. 1923. Der Debitor zahlt seine Lire-Schuld zuriick, durch "Oberweisung 

des Betrages von . . . • . . . . . . . . . . • Lire 5000.
zugunsten unseres Lire-Bankkontos (P 13). 

18. Febr. 1923. Wir verwenden von der-obengenannten Gutschrift. Lire 2000.
zum Ausgleich der Spesenrechnung v. 26. 1. (P 14) und verkaufen am 

28. Febr. 1923. den Rest von • . . . . . . . . • • • . . . • • Lire 3000.
fUr welchen unsere s.Fr.-Bank uns, a 25.20 umgerechnet, den Betrag 
von s.Fr. 756.- auf s.Fr.-Konto gutschreibt. Damit ist das Lire
Risiko ausgeglichen (P 15). 

30. April 1923. Unser Spediteurin Marseille sendet Spesenrechnung ffir eine Sendung 
Ware X (P 41) . • . . . . . . . . . . • . . . f.Fr. 2600.-

15. Sept. 1923. Wir begleichen die Spesenrechnung yom 30. April (infolge Diffe
renzen mit dem Spediteur erst heute) (P 69) •.. f.Fr. 2600.-

31. Dez. 1923. Beziige der Kasse bei der Bank an Bargeld im Laufe des ganzen 
Geschaftsjahres (P 71) ••••••••••••• s.Fr. 18000.-

31. Dez. 1923. Die allgemeinen Spesen, Kommissionen usw. wamend des ganzen 
Geschaftsjahres betragen (P 71): 

f.Fr. 6 900.-
£ 300/-/-
s.Fr. 22 000.-

b) Eingangsbilanzen. 
Das. Geschaftsjahr umfaBt den Zeitraum zwischen 31. Dez. 1922 

und 31. Dez. 1923. In der folgenden Eingangsbilanz sind Schulden 
und Guthaben, welche auf fremde Wahrungen lauten, zum Bilanzkurs 
(f.Fr. = 50.-, £ 23/-/-, Lire = 25.-, Yen = 2.50) umgerechnet in 
dieBilanz eingestellt, und zwar derart, daB nichtnurdies.Fr.-Bewertung, 
sondern auch der fremde Wahrungsbetr~g ersichtlich gemacht ist. 
Dieses Verfahren sollte bei der Veroffentlichung von Bilanzen auch in 
der Praxis wenn immer moglich durchgefiihrt werden. Die unbestimmten 
AuBerungen iiber die Valutaposition, wie wir sie etwa in Geschafts
berichten finden, wiirden damit durch Zahlen erganzt, was die Be
urteilung einer Unternehmung in bezug auf die Valutaengagements 
erleichtern wiirde. In unserem Falle ist selbst bei den Waren, die una 
vorIaufig £ und nicht s.Fr. kosten, der £-Einstandswert von £ 2200/-/
neben der Bewertung in s.Fr angegeben worden. 

Aktiven 

Kasse 

Eingangsbilanz der Filiale Pa.ris 
per 1. Jan. 1923. 

:':0.- I Akzepte (Akzept· per 
15. Marz, F 2001/30) • 

Ba.nk . 225 000.- Kreditoren (festes Dar-

Passiven 

f.Fr. 

325000.-

lehn) • . . • • . .. 100 000.-

~ (Nr. F 2001/30). 325 000.- ~baus (siehe S. 99) 129000.-
554000.- 554000.-
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Eingangsbilanz der Filiale Tokio 
Aktiven per 1. Jan. 1923. 

Yen 
Kasse und Bank . 100100.- Kreditoren 

Stammha.us 
100100.-

-- --
Eingangsbilanz (siehe PI) 

Aktiven 

Kasse . 

Bank 
£ 3000/-/-

a. 23.- . 69000.-
f.Fr.loo000.-

a. 50.-. 50000.-
s.Fr. . . 801200.-

Waren 
£ 2200/-/-

(Y 905/960) a. 23.- . 

per 1. Jan. 1923. 

2 100. - Kreditoren (feste Dar
lehen, Beteiligungen 
von Angestellten usw.) 

920200.-

50600.-

£ 6200/-/-
it 23.- .. 142600.-

f.Fr.120oo0.- -
a. 50.-. 60000.-

s.Fr. . . 242455.-

Tratten ll) 

£ 3000/-/- (u/Akzept 
iiberWa.re Y,Nr.905/980, 
zahlbar in London per 

99 

Passiven 

Yen 
50000.-

50100.-
100100.-

Passiven 

445055.-

Debitqren 
Lit 5000.

a. 25.-

31. Marz 1923) a. 23.- 69000.-

1250.- Kapital (Einzelfirma) . 751850.-

£ 4000/-/
a. 23.-

s.Fr .• 

Filialen1 ) 

92000.
. 10005.-

103255.-

Paris:f.Fr.1290oo.- 8,50.- 64500.
Tokio: Yen 50100.- it 2.50 125250.---- ---

1265905.- 1265905.-

c) Angaben zum JahresabschluB per 31. Dez. 1923. 

1. Warenlager laut Inventar am 31. Dez. 1923: 
Waren X: Ausverkauft. 
Waren Y: Gemii.B Stockbuch ex 1001/30 (Tratte A, Kurs 24.15) fiir £ 700/-/-

" ,,1091/00 ( " E, .. 24.45) " " 400/-/-
" 905/60 ( " 0, " 23.-) " " 800/-/

£ 1900/-/.::.. 

1) tTher die Erganzung und Verwendung der den Filialen Paris und Tokio 
belasteten Kapitalteile geben die vorstehenden Filialbilanzen Auskunft. Die 
Aktiven und Passiven, die das -Londoner Geschaft betrefien, vertei1en sich auf 
die einzelnen Konti des Stammhauses, da die Filiale London keine selbstandige 
Buchhaltung fiihrt. 

2) Der Diskonto auf der unverfallenen Tratte wurde der Einfachheit halber 
unberiicksichtigt gelassen, ebenso aIle Marchzinsen auf der Aktiv- wie auf der 
Passivseite. 

7* 



100 Besprechung und Stellung der Aufgabe. 

GemaB Kurstabeile auf S.101 ist der Bilanzkurs fiir £ am 31. Dez.1923 
= 25.20. Zu diesem Kurs umgerechnet ergibt der oben ermittelte Betrag 
von £ 1900/-/- . = s.Fr. 47880.-

Nach unserer Umrechnungsmethode miissen aber 
£-Verkaufe der in £ einstehenden Waren dem Waren
konto zum Tageskurs der Negotiation der betr. Doku
mentartratte gutgeschrieben werden (gemaB S. 95). 

In unserem Faile ergabe darnach eine sofortige Li
quidation des Warenlagers zu Bilanzpreisen und richtiger 
Umrechnung zu den oben erwahnten Trattenkursen 
folgende Gutschriften auf dem Konto 
Waren Y: £ 700/-/- a 24.15 . . . .. . = B.Fr. 16905.-

" 400/-/- a 24.45 . . . . .. . -" 9 780.-
" 800/-/- a 23.- . . . . .. . = ,. 18400.- s.Fr.45085.-

also urn ......................... B.Fr. 2795.-

weniger als die in die Bilanz eingesteilte, zum Bilanzkurs umgerechnete 
Summe. Mit anderen Worten: Bei Umrechnung zum Bilanzkurs von 
25.20 iiberwerten wir unser Warenlager (errechnen wir einen zu groBen 
Rohgewinn). Dagegen kommt das Agiokonto um den gleichen Betrag zu 
kurz. Waren namlich aile Waren noch im alten Geschaftsjahr verkauft, 
so hatte sich ein um den oben festgestellten Betrag von Fr. 2795.- ver
mehrter Kursgewinn auf Kursdifferenzenkonto gezeigt (mehr zu niedrigen 
Kursen zu Buch stehende Debitorenguthaben, bei Einsetzung zum hoheren 
Bilanzkurs dieser Guthaben entsprechend groBerer Kursgewinn). Die 
Richtigsteilung erreichen wir durch Einsetzung eines transitorischen 
Aktivpostens im Kursdifferenzenkonto und eines entsprechenden transi
torischen Passivpostens iiber s.Fr. 2795.- im Warenkonto Y (bzw. 
Abzug vom Inventurwert des Warenlagers) (vgl. S. 137, 138 und 140). 

2. Abschreibungen a/Debitoren: £ 50/-/-, Buchwert it 24.
= s.Fr. 1200.- (siehe S.131). 

3. Filialertragnisse. Die selbstandigen Filialen, die nicht nur 
zur Erledigung der StammhausgeschMte dienen, sondern auch Handel 
fUr ihre Rechnung treiben (z. B. Tokio exportiert nach Indien, Paris 
exportiert nach Spanien und Italien) reichen folgende SchluBbilanzen 
ein. Die daraus ersichtlichen Gewinne werden durch die Buchung 

Filiale an Gewinn- und Verlustkonto 
in die Stammhausrechnung einbezogen (vgl. S. 129 und 132). 

Aktiven Schlu.Bbilanz Filiale Paris per 31. Dez. 1923. 

. asse 

ank. 

K 

B 
D 
W 

ebitoren. 

aren F 3050/80 } 
F 3001/20 
F 2960/80 

f.Fr. 
7-000.- Akzepte F 3050/80} 

260000.- F 3001/20 . 

100000.- Kreditoren 
StarnmhauB 

362500.- Reingewinn 

--
729500.- --

Passiven 

f.Fr. 

315905.-

100000.-
129000.-
184595.-

729500.-
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Aktiven Schlu.BbiIanz der Filiale Tokio. Passiven 

Yen Yen 

Bank. 86090.- Kreditoren • 30790.-

Stammhaus 37300.-

Ge"\\inn 18000.---
I 

--86090.- 86090.--- --
Aus der Schlu.BbiIanz der Pariser Filiale Ia.Bt sich darauf schlie13en, wie das 

Stammhauskapital gegen Kursrisiken gesichert wurde (unter der Voraussetzung, 
da.B ausnahmsweise die ganze Valutaposition durch die Buchhaltung erfa.Bt 
werden konnte): 

Pariser Kapital It. EingangsbiIanz am 31. Dez. 1922 
+ Gewinn wahrend des Geschaftsjahres . . . . . . 
In Paris in vestiert am 31. Dez. 1923 •.... 
Vom Wahrungszerfall unberiihrte Pariser 

A k t i v e n (kurssichere Waren) • . . . . . . . . 

d) Die Bewegung der Kurse. 

f.Fr.129000.-
" 184595.

f.Fr. 313595.-

f.Fr. 362500.-

Wahrend des Geschaftsjahres machten die in Betracht kommenden 
Devisenkurse folgende Entwicklung durch: 

Bilanzkurs = (Tageskurs 
vom 31. Dez. 1922) 

Bewegung wllhrend des Geschliftsjabres 

1 £ = s.Fr. 23.- unter maBigen Schwankungen lang-

Bilanzkurs = (Tageskurs 
vom 31. Dez. 1923) 

sam steigend. . . . . • . . . . • 1 £ = s.Fr. 25.20 

100 f.Fr. = s.Fr. 50. - unter sehr heftigen Schwankungen 
sinkend ......... : •.. 100f.Fr. =s.Fr. 32.-

1 Yen = s.Fr. 2.50 stabil. . . . . . . . . . . . .. 1 Yen = B.Fr. 2.50 

100 Lit. = B.Fr. 25.- zwischen 20.- und 28.- fluktuierend 100Lit. =s.Fr. 25.-

Die wahrend des ganzen Geschaftsjahres zur Anwendung gelangenden 
festenJahreskurse entsprechen den Bilanzkursen vom31.Dez.1922, 
also £ = 23.-, f.Fr. = 50.-, Lire = 25.-, Yen = 2.50. 

B. Geschaftsgang. 
(Durchfiihrung der gestellten Aufgabe.) 

1. Chronologische Geschiftserzahlung 
mit Angabe 

a) der Einwirkung der einzelnen Geschafte auf das Valutarisiko; 
b) der·zu wahlenden Umrechnungskurse und der zu treffenden Kurs

vornotierungen; 
c} der Bewertung in s.Fr. (Buchungsbetrage); 
d} der zu treffenden Journalbuchungen (Buchungssatze). 
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P4 

P5 

P6 

Geschli.ftsgang. 

~i Datum 
Gescbiftserz/l.hIung m; 

0 1923 

0 1. Jan. Eingangsbilanz . 

a. 2. Jan. Kauf von Waren X, Partie X 1-20 in 
Tokio a/Termin. Verschiffung in Japan 
im Marz, genauea Quantum und daher auch 
der genaue Kaufbetrag noch unbestimmt. 
Preis pro kg Yen 30.- . . . ca • 

b 3. Jan. Kauf von Waren X, Partie X 21-50 in 
Tokio per sofort. Dagegen traaaiert 
Tokio auf uns per 4 m/s (DfP) und nego-
ziert die Tratte im Betrage von . . ca. 
Ausdem erhaltenen Telegrammgehtnurder 
ungefahre Trattenbetrag hervor (a. P 11). 

b 3. Jan. Kursdeckung fur Kauf X 21-50 (P 3). 
Wir kaufen . .... . ... 
wofi!I" una die a.Fr.-Bank a 49.621/2 mit 
belastet. Die gekauften f.Fr. uberweisen 
wir an unser Bankkonto in franz. Wahrung. 

a. 15. Jan. Verkauf von Waren X, Partie 1-20 
auf Termin (Marzverschiffung in Japan 
siehe P 2) fUr . . . . • . . . . . . . ca. 

a. 15. Jan. Die teilweise Kuradeckung fur Ver-
ka uf X 1-20 (P 5) erfoIgt in Japan durch 
Anpassung der bis jetzt in Yen belassenen 
Einstandsvaluta (siehe P 2) an die Ver
kaufsvaluta (f.Fr.): Tokio verkauft zu 
diesem Zweoke auf Termin (Erklarung 
siehe S. 89-90) ...•..•..... 
zum Kurs von 4.97, erhii.lt also flirf.Fr. 4.97 
1 Yen = (It. Tageskurs von jenem Tage) 
s.Fr. 2.49. Da das Yen-Risiko aIs nicht 
vorhanden betrachtet wird, so diirfen wir 
definitiv annehmen: 

1 Yen = s.Fr. 2.49, somit auch: 
Erlas aus f.Fr. 4.97 = s.Fr. 2.49 oder 

.. .. .. 100.- = .. 50.10. 
Damit ist der effektive Deokungskurs fUr 
die Umreohnung der Verkaufsfaktura ge
geben (siehe P 5, Kursnotierung). Da zu
gieich durch den Warenverkauf auch die 
gegen X 1-20 zu akzeptierende Tratte ge
sichert wird, darf die Vornotiz des effekt. 
Deokungakurses von 50.10 auch fUr die 
Akzeptbuchung gelten (aiehe ebenf. P 5)1). 

Betr&ge 

s.Fr.1265905.-

Yen 26000.-

f.Fr. ISO 000.-

f.Fr. 200 000.-
a.Fr. 99250.-

f.Fr. 145000.-

f.Fr. 133000.-
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a) bl I c) I d) 

Wirkunl! der Transaktionen auf N otizen fur die lluchhaltnng 
die Risikoposition 

Baiasa Rausee Umrechnungskurs s.Fr.-Betrag Buchungssatz 

Lit. 5000 f.Fr. 20 000.- Bilanzkurse yom 31. 12. 1922 1265905,-1 Bilanz an 
Verschiedene 

und umgekehrt 

Das Yen-Risiko wird als unge-
fahrlich betrachtet (gesunde 
Valuta), es bleibt vorlaufig 

ca. ungedeckt. Der Buchungs-
Yen 26000.- kurs kann erst bei Deckung - -

vornotiert werden (P 6). 

Vornotierung fiir die Um-
rechnung der Buchung: 

- f.Fr.180000.-
Waren an Akzept (P 11) 
effektiver Deckungskurs - -
laut P 4 = 49.621/2' 

Bank f.Fr. 
f.Fr. 200000.- - Effektiver Kurs = 49.621/ 2 • . 99250.- an' 

Bank s.Fr. 

Vornotierung fiir die Um-

f.Fr.145000.-
rechnung der Buchun-

- gen: Waren an Akzept - -
(P 36), Debit. an Waren 
(P 42). Durch Umrechnung 
des eff. Deckungskurs. (P 6) 
ermittelte "cross-rate" (d. h. 
indirekt ermittelter Kurs) 
s.Fr. zu f.Fr. = 50.10 

Effekt. Kurs in Japan f.Fr. 4.97 
= 1 Yen = s.Fr. 2.49 (diese 
Kurstransaktion wird nur in 
der Filialbuchhaltg. in Tokio 
gebucht, dagegen wird der 
aus ihr berechnete Umrech-

- f.Fr. 133 000. - nungskurs zur Buchung von - -
Faktur und Tratte (pro und 
kontra) beniitzt (sieheneben-
stehende Bemerkung in der 
Kolonne "Geschaftserzah-
lung" und P 5). 

1) Die Deckung des Restbetrages von f.Fr: 12000.- (145 000.- .J. 133000.-) 
wird von der Finanzabteilung verschoben bis zum 10.4., wo eine Kompen
sation mit anderen Risiken stattfindet (P 33). Der dabei entstehende Kursverlust 
von s.Fr. 6.85 pro 100 f.Fr. (50.10 ./. 43.25) {aUt zu Lasten des Kursdifferenzen
kontos (vgl. S. 124 u. S. 139). 
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GescMftsgang. 

Datum 
Geschiiftserzahlung 

1923 

20. Jan. Kauf von Waren X, Partie Nr. 51-60 
per sofort. Unsere Filiale in Tokio bringt 
diese Ware zur Verschiffung, ohne eine 
Tratte auf uns abzugeben. (KapitaIrimesse 
von Tokio nach der Schweiz in Form von 
Waren) . ca. 

A 22. Jan. Kauf von Waren Y, 30 Kisten = 
N r. 1001/30. Die Filiale in Tokio negoziert 
dagegen seine auf uns gezogene D/A.Tratte 
per 3 Monate Sicht im Betrage von . 

B 25. Jan. Kauf von Waren Y, 15 Kisten = 
Nr. 1031/45. Die Filiale Tokio negoziert 
dagegen seine auf uns gezogene D/A.Tratte 
per 4 m/s von 

P 10 Erg.1) 26. Jan. Von unserem Spediteur in Genua trifft 
Spesenrechnung ein, betreffend eine Sen· 
dung Ware X 

P11 b 15. Febr. Ware X 21-50 trifft im europaischen 
Hafen ein. Wir erhalten die Faktur un· 
serer Filiale in Tokio, die genau mit der 
Wls durch die europaische Zentrale der 
Uberseebank gleichzeitig zum Akzept vor· 
gewiesenen Tratte iibereinstinlmt2). Wir 
akzeptierendieTratte iiber X21-50, 
zahlbar in Paris per 15. Juni a. c., DjP, 
im Betrage von 

Betrage 

Yen 12800.-

£ 1180/-/-

£ 601/-/-

Lire 2000.-

f.Fr. 180200.-

1) Erg. = Erganzungsposten. 
2) Bei allen weiteren Tratten sei die gleiche tJbereinstimmung zwischen 

Faktur und Tratte angenommen. 
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a) b) I c) I d) 

Wirkung der Transaktionen auf Notizen ffir die Buchhaltung 
die Risikoposition 

Baisse I Hausse Umrechnungsknrs s.Fr.-Betrag Buchungssatz 

Vornotierung fiir die Um-
rechnung der Buchung: 
Waren X an Fil. Tokio (PI6). 
Tageskurs v. 20. Jan. laut 

ca. Telegr. = 1 Yen = s.Fr. 2.50 - -
- Yen 12800.-

Kursvornotierung fiir die 
Buchungen: Waren an 
Akzept (P 18) und Debitoren 

£ U80/-/-1 ) £ 1180/-/- &n W_ Y (P 22 =d P 40) I 

I 

£ 

TageskursLondon -Schweiz v. 
22. Jan. = 1 £ = B.Fr. 24.152) - -
(Kurs pro und kontra) 

K ursvornotierung fiir die 
Buchungen: 'Waren an 
Akzept (P 19) und Debitoren 

601/-/-1 ) £ 601/-/- an Waren Y (P 22 und P 40) 
Tageskurs vom 25. Jan. 
= 24.20 2) - -

lUre 
Tageskurs Mailand-Schweiz am Waren X 

16. Jan. = 25.40 508.- an Kreditoren 
- 2000.- Lire-Konto 

- Beniitzung der Vornotiz 
vom 2.1. (P 3): Effektiver 
Deckungskurs der Ankaufs-
sicherung Paris - Schweiz = Waren X an 
49.621/ 2 89424.25 Akzeptkont0 8) 

Richtigstellung des urspriing-
f.Fr. 200.- lich nur mit f.Fr. 180000.-

anstatt f.Fr. 180 200. - ein-
gesetzten Hausserisikos (erste 
Schatzung siehe P 3). 

1) Die fettgedruckten Zahlen in der Risikokolonne bedeuten die Einschatzung 
des Valutarisikos auf Waren Y. Das Geld-Hausserisiko (gewohnliche Zahl) wird 
durch das Valutarisiko auf Waren, das hier ein Baisserisiko ist (fette Zahl), auf
gehoben. Das Valutarisiko auf 'Waren darf als £-Baisserisiko betrachtet werden, 
weil die betr. Ware_ Y zum Verkauf in England bestimmt ist und dort lokaler 
Preisgestaltung unterliegt. 

2) Zur Umrechnung von £-Verkaufen (Fakturen) ist der vornotierte Kurs von 
24.15 bzw. 24.20 definitiv. Erfolgen Verkaufe von £·Waren zu B.Fr.-Preisen, so 
muB das dabei entstehende Valutarisiko gedeckt und das Warenkonto Y mit der 
Differenz zwischen dem effektiven Deckungskurs und dem vornotierten Tratten
kurs belastet oder erkannt werden. 

3) Bemerkung fiir die Buchhaltung: Da die Faktur von Tokio mit dem Tratten
betrag iibereinstimmt, wird anstatt: Waren X an Tokio (fiir Faktur) und Tokio an 
Akzept (fiir Tratte) direkt: Waren X an Akzept gebucht. 
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""~ 31'1 ~~-e 
.s-a~ :"it 8. Datum 

Geschilftaerzihlung Betrige ! .. fil 
J~ j:l.j:e~ 

g~ 1923 

P 12 C 17. Febr. Kauf von Ware Y, Nr. 1046/85 = 40 Ki-
s te n. Tokio negoziert dagegen Beine auf 
unB gezogene Tratte, D/A, per 4 m/s1) im 

790/-1-Betrage von £ 

P13 Erg. 18. Febr. Unser Lire-Debitor begleioht Beine Sohuld duroh 
Vberweisung von. . . . . . . . . . • Lit. 5000.-
a.n unBer Lire-Bankkonto. 

P14 Erg. 18. Febr. Wir Ia.asen unBerem Spediteur in Genua. zum 
, . Auagleioh seiner Spesennota vom 26. Jan. den 

Betrag von _ . . . . . . . . . . . . . . Lit. 2000.-
iiberweisen und werden da.fiir von unserer 
Bank auf Lire-Konto bela.stet. 

P15 Erg. 28. Febr. RisikodeokungBtransa.ktion: Verkauf der iiber-
BohiisBigen Lire an unsere Bank, wofUr unB auf 
B.Fr.-Konto fUr Lit. 3000.- a. 25.20 B.Fr. 756.-
gutgesohrieben werden. 

P 16 0 28. Febr. Ware X 51/60 trifft im europiiisohen 
Hafen ein. Gleiohzeitig erhalten wir die 
beziigl. Faktur unBerer Filiale in Tokio im 
Betrage von . Yen 12800.-
(Eine Tratte wurde gegen diese Waren nioht 
abgegeben. ) 

P17 D 28. Febr. Kauf im Osten von Ware Y, Nr. 1086/90 = 
5 Kisten (zum Verkauf in Frankreioh be-
stimmt). Tokio negoziert dagegen seine auf 
unB gezogene Tratte, D/A, per 4 m/s von. f.Fr. 12500.-

P18 A 28. Febr. Ware Y Nr. 1001/30 trifft in London ein. 
Wir erhalten die Faktura und akzeptieren die 
beziigL Tratte, D/A, zahlbar London per 
31. Mai a. o. im Betrage von £ 1180/-/-

P19 B 10. Miirz Ware Y 1031/45 trifft in London ein. Wir 
akzeptieren, zahlbar London, DjA, per 
10. J uli a.. o. £ 601/-/-

1) 4 m/s = 4 months sight = zahlbar 4 Monate naoh Sioht. 
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a) b) I c) I d) 

Wirkung der Transaktionen auf N otizen fUr die Buchhaltung 
die Risikoposition 

BaisBe I Hausse Umrechnungskurs B.Fr.-Betrag Buchungssatz 

Vornotierung fiir die Um-
rechnung der Buchun-

;£ 7901-/- £ 790/-/-
gen: Waren an Akzept (P27) 
und Debitoren an Waren 
(P53 u. P 60). Tageskurs 
v. 17. Febr. = 24.20 (£/s.Fr.) - -

Reine Geldkontobuchung, d. h. Bank Lire-Kto. 
siehe PI - bl08e Verschiebung von Va- an 

lutaposten, keine Wahrungs- Debitoren 
umwandlung: Jahreskurs Lire-Konto 
Italien-Schweiz = 25.- 1250.-

Reine Geldkontobuchung wie Kreditoren 
oben: Jahreskurs Italien- Lire-Konto 

- - Schweiz = 25.- 500.- an 
(100 Lire = 25 s.Fr.) /BankLire-Kto. 

Effektiver Kurs Italien- Banks.Fr.-Kto. 
Schweiz = 25.20 756- an 

- Lire 3000.- BankLire-Kto. 

Beniitzung der Vornotiz Waren X 
vom 20. Jan. (P7): Tages- an 
kurs Yen-s.Fr. vom Tage, Filiale Tokio 

- - an welchem eine alliallige Yen-Konto 
Tratte negozierl worden ware 
= 2.50 32000.-

Vornotierung fiir die U m- I 
rechnung derBuchungen: 

f.Fr. l~ 500.- i.Fr. 12 500.-
Waren an Akzept (P 28) und 
Debitoren an Waren (P 40 u. 
P 53), Tageskurs v. 28. Febr. 
= 43.10 - -

Beniitzung der Vornotiz Waren Y 
vom 22. Jan. (P 8): Tages- an 
kurs vom Datum der Nego- Akzeptkonto 

- - tiation der Dokumentarlratte 
1 £ = B.Fr. 24.15 . 28497.-

Beniitzung der Vornotiz Waren Y 
vom 25. Jan. (P9): Tages- an 

- - kills der Negotiation 1 £ = Akzeptkonto 
B.Fr. 24.20 . 14544.20 
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.",~ ,S", s:1~-e 
.s'S'" ~& Datum 

GeschiUtserziblung BetrAge ~~1l ~; p.,t:~ gs:1 0 1923 

P20 a 15.Marz Tokio meldet die Verschiffung der auf Termin 
gekauften Partie, Ware X 1-20, und die 
Negotiation in f.Fr., unter Beniitzung des 
Terminkontraktes (P 6), einer auf uns dagegen 
gezogenen Dokumentartratte, D{p, per 4 m/s 
im Betrage von . f.Fr. 132800.-

1'>21 E 17. Marz Kaut im Osten von Ware Y, Nr . .1091/2000 
= 10 Kisten. Tokio negoziert dagegen seine 
auf uns gezogene Tratte, D/A, per 4 m/s im 
Betrage von 
(Die betr. Waren sind zum Verkauf in Eng-

£ 386/-/-

land bestimmt.) 

P22 ABO 31. Marz Fakturierte Verkaufe von Ware Y im 
Marz (zur gemeinsamen Buchung auf Ende 
des Monats gesammelt) 

A ex Ankauf A (ex Y 1001/30) . £ 380/-/-
B ex Ankauf B (ex Y 1031/45) . " 380/-/-
0 ex Lager am 31. 12. 22 (Inv.-Ware Y 905/960) s.Fr. 10500.-

P23 0 31. Marz Kursdeckung fiir Verkauf von Waren Y 
ins.Fr. a b Lager London. Die am 31. 12. 22 
am Lager verbleibenden Waren Y waren zum 
Verkauf in England bestimmt und dement-
sprechend in der Risikoposition alB £-Baisse-
risiko gewertet. Der s.Fr.-Verkauf bringt 
einen £-Ausfall, der wie folgt gedeckt wird: 
Wir kaufen . £ 400/-/-
wofiir uns die Bank a 24.22 mit s.Fr. 9688.-
auf s.Fr.-Konto belastet. 

P24 0 31. Marz Rektifikationsbuchung zu P 22, Ver-
kauf O. Differenz zwischen effektivem Dek-
kungskurs (It. P 23 = 24.22) und dem ur-
spriinglichen Belastungskurs des Warenkontos 
(Inventarkurs = 23. -) auf dem infolge Ver-
kauf in s.Fr. nachtraglich eingedeckten £oBe-
trag (£ 400/-/- a 1.22) = . . . . . . . . 
(Siehe Bemerkung 2) zu P 8 u. P 9, auch S. 96.) 

s.Fr. 488.-

P25 A-E 31. Marz Einzahlungen unserer £-Debitoren zugunsten 
unseres Kontos bei unserer Londoner Bank 
im Monat Marz (Sammelposten vom ganzen 
Monat) . £ 3000/-/-
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a) b) I 0) I d) 

Wlrlmng der Transaktionen auf N otizen f11r die :Suchhaltnng 
die RlBikopoeition 

:Swsse Hausse Umrechnungs!rurs s.Fr.· :Betrag :Suehungssatz 

Bereits am 15. Jan. mit 50.10 
vornotiert (P 5). 

Riohtigstellung des urspriingl. - -
um f.Fr. 200.- zn hooh ein-
gesohatzten Hausserisikos 

f.Fr.2oo.- - (erste Sohatzung siehe P 6). 

Vornotierung fiir die Um-
reohnung derBuohungen: 

Waren Y an Akzept (P 45), 
£ 886/-/- £ 386/-/- Debitor. an Waren Y (P 60) 

Tageskurs yom 17. Marz = 
24.45 . - -

Beniitzung der Kursvor-
notierungen: 

£ 380/-/- £ 380/-/- P 8 (v. 22. Jan. 1. A) = 24.15 9177.- } Deb. £ und 
" 380/-/- " 380/-/- P 9 (v. 25. Jan. f. B) = 24.20 9196.- a.Fr. an 

- 00.." 400/-/J ) . 10500.- Waren Y 

£ 400/-/- - Effektiver Kurs = 24.22 . 9688.- Bank £ 
an 

Bank a.Fr. 

Waren Y 
- - 488.- an 

Kursdifferenz. 

Reine Geldkontobuohung,bloJ3e Bank £ 
Versohiebung von Valuta- an 
posten, keine Wahrungsum- Debitoren £ 

- - wandlung: J ahreskurs 
=23.- . 69000.-

1) Wahrend bei den £.Warenverkauien A und B die Valutarisiken ausgleiohen 
(Verminderung des Baisserisikos auf dem in England znm Verkauf bereitstehenden 
Warenlager = Vermehrung des reinen Baisserisikos auf £-Guthaben), muJ3 der 
Ausgleioh beim s.Fr.-Verkauf 0 erst duroh eine besondere Deokungstransaktion 
herbeigefiihrt werden (P 23). 
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'l:I~ 

~I R ~-e 
"''a " Datum 

Geschllftserzl1hIung BetrAge !oSi p<:em ~~ g= 1923 

P26 0 31. Marz Wir lasen unser Akzept per 31. Marz, D/A, uber 
Y 905/980 ein . . . . . . ..... £ 3000/-/-
[d. h. unsere £..Bank beIastet uns mit dem Be-
trag dieses bei fur domizilierten Akzeptes1)]. 

P27 C 31. Marz Ware Y 1046/85 trifft in London ein. Wir 
akzeptieren, zahlbar London, D/A, per 
31. Juli a. c. (per 4 m/s) £ 790/-/-

P28 D 10. April Ware Y 1086/90 trifft in Marseille eiD. Wir 
akzeptieren, zahlbar Paris, D/A, per 10. Juli 
a. c. (per 3 m/s). . . . . . . . . • . . . f.Fr. 12500.-

P29 d 10. April Wir verkaufen in Kommission fur Rech-
n u ng u nserer Filiale i nParis. F 2001/2010 
= 10 Kisten Pariser Importwaren (Verkaufs-
rechnung fiir unsere Filiale in franz. Wahrung 
auszustellen; wir ubemehmen fiir unsere 
Filiale das Kursrisiko): Betrag des Verkaufs-
abschlusses mit einem Schweizer Kunden . s.Fr • 35000.-

P30 c 10. April Verkauf X 51-55 (Teilverkauf I, Ge-
schiiftegruppe c) in Frankreich fur f.Fr. 21000.-

P31 b 10. April Verkauf X 21-50 fiir . s.Fr. 98000.-

P32 b 10. April Wir losen unser DjP-Akzept per 15. Juni 
(P ll) ein, um die Waren X 21-50 dem 
Kaufer zur Verfiigung stallen zu kOnnen: 

Akzept .•....• f.Fr. 180200.-
./. 5% Diskonto fiir 

f.Fr. 178 573.2( 65 Tage . " 1626.80 

1) Gilt auch fiir alle weiteren Tratteneinlosungen. 



Chronologische Geschaftserziihlung. 111 

a) b) I c) I d) 

WirJrung der Transaktionen auf N owen fiir die Buchhaltung 
die Risikoposition 

Baisse Hausse Umrechnungskurs s.Fr. -Betrag Bnchungssatz 

Reine Geldkontobuchung: Um Akzeptkonto 
- - das Akzeptkonto von Kurs- an 

differenzen freizuhalten,wird Bank £ 
der Kura der entsprechenden 
Habenbuchung, hier, da es 
sich um eine Inventartratte 
handelt, der Bilanzkurs, an-
gewendet (1 £ = s.Fr. 23.-) 69000.-
(Siehe Akzeptkto. auf S. 135.) 

Beniitzung der Vornotiz Waren Y 
vom 17. Febr. (P 12): an 

- - Tageskurs bei Negotiation Akzeptkonto 
= 24.20 . 19118.-

Beniitzung der Vornotiz Waren Y 
vom 28. Febr. (P 17): an 

- - Tageskurs bei Negotiation Akzeptkonto 
= 43.10 . 5387.50 

Vornotierung fiir die Um-
rechnung der Buchung: 
Waren i/Ko an Fit Paris 
(P 48) (fiir unsere Verkaufs-
rechnung): 

ca. Effektiver Deckungskurs (siehe 
- f.Fr. 75 000.- Deckung P 33) = 43.25 - -

Vornotierung fiir die Um-
f.Fr. 21000.- - rechnung der Buchun~: 

Debitor an Waren X (P 34). 
Effektiver Deckungskurs der 
summarischen Deckungs-
transaktion (P 33) = 43.25 - -

- - Keine Umrechnung - -

Reine Geldkontobuchung. Um Netto- Akzeptkonto 
das Akzeptkonto abervon betrag: an 
Kursdifferenzen freizuhal- Fr. 88616.95 folgende: 
ten, wird der Kurs dieser Diskonto: 1. Bank f.Fr. 
Sollbuchung demjenigen der Fr. 807.30 (88616.95), 

f.Fr. 1 626.80 - entsprechenden Habenbuch-
Total 

2. Waren X 
ung (= 49.621/ 2, siehe P 11) (807.30) 
angepaBt. Deshalb erfolgt (wie P 11) 
hier die Umrechnung zu Fr. 89424.25 

49.621/ 2 anstatt zum Jahres-
kurs von 50.-
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'C~ 
-S.::: ~s~ 

~~l~ ~~ Datum Geschaftserzahlung Betrllge .0:"" 
~~~ £8 

@.= ';00 
1923 

P33 a, b, 10. April Summarische Deckungstransaktion des Risiken-
c, d saldos aus den bisherigen f.Fr.-Geschaften 

(P 5, 6, 29, 30 u. ~2), siehe Risikenskontro 
auf S.124. 
Wir kaufen . f.Fr. 40000.-
wofiir uns die s.Fr.-Bank it 43.25 mit . s.Fr. 17300.-
belastet. Die gekauften f.Fr. iiberweisen wir 
unserer f.Fr.-Bank zugunsten unseres Kontos. 

P34 c 12. April Wir fakturieren Waren X 51-55 (gemaB 
VerkaufsabschluB vom 10. April) (P 30) f.Fr. 21000.-

P35 c 13. April Wir erhalten Zahlung fiir unsere Faktur X 51-55 
(P 34) durch Bankii berweisung an unsere 
f.Fr.-Bank l ) • f.Fr. 21000.-

P36 a 20. April Ware X 1-20 trifft im europaischen 
Hafen ein. Wirakzeptierendagegen: Tratte, 

f.Fr. 132 800.-D/P, per 20. August im Betrage von 

P37 a 21. April Wir losen D/P-Tratte iiber X 1-20 ein, 
um die Ware dem Kaufer (Verkauf P 5) zur 
Verfiigung stellen zu konnen. 
u/ Akzept per 20. Aug. . f.Fr. 132 800.-
./.5% Diskonto fUr 119 Tage" 2 194.90 f.Fr. 130605.10 
mit welchem Betrag uns unsere f.Fr.-Bank 
belastet. 

P38 b 22. April Wir fakturieren Waren X 21-50 gemaB 
VerkaufsabschluB vom 10. April (P 31) 
(die Zeit vom VerkaufsabschluB bis zur Faktu-

s.Fr. 98000.-

rierung wird durch Spedition und Kontrollen 
in Anspruch genommen.) 

P39 d 22. April Wir fakturieren Kommissionswaren 
F 2001/2010 gemaB VerkaufsabschluB vom 
10. April (P 29) s.Fr. 35000.-

P40 ABD 30. April Fakturierte Verkaufe von Waren Y im 
April (zur gemeinsamen Buchung auf Ende 
des Monats gesammelt): 

A ex Ankauf A £ 100/-/-
B 

" " 
B " 4001-/-

D 
" " D f.Fr. 6000.-

. l) AIle weiteren Zahlungen von Debitoren, mit Ausnahme von P 46, erfolgen 
gleichfalls durch Bankiiberweisung. 



Ohronologische Geschaftserzahlung. 113 

a) b) I 0) I d) 

Wir!rung der Transaktionen auf N otizen fllr die Buchhaltung 
die Risikoposition 

Baisse I Hausse Umreebnnngsknrs s.Fr.-Betrag Buchungssatz 

Bank f.Fr. 
f.Fr. 40000.- - Effektiver KurB = 43.25. 17300.- an 

Bank B.Fr. 

Beniitzung der Vornotiz Debitor f.Fr. 
- - vom 10. April (P 30): an 

Effektiver Deckungskurs Waren X 
= 43.25 . 9082.50 

Reine Geldkontenbuchung: Bank f.Fr. 
Jahreskurs = 50. - . 10500.- an 

- - Debitor f.Fr. 

Beniitzung der Vornotiz Waren X 
vom 15. Jan. (P5): Effek- an 

- - tiver "Cross-rate"-Deckungs- Akzeptkonto 
kurs = 50.10 • 66532.80 

Reine Geldkontobuchung, die Nettobetr. : Akzept an 
jedoch das Akzeptkonto be- Fr.65433.15 Folgende 
trifft, daher AnpassUng des Diskonto: Bank f.Fr. 
Belastungskurses an denKurs Fr. 1099.65 (65433.15) 

f.Fr. 2194.90 - der Gutschrift = 50.10 (siehe Total (P 36) Waren X 
P 36) Fr.66532.80 (1099.65) 

Keine Umrechnung . 98000.-
Debitor B.Fr. - - an 

Waren X 

Debitor B.Fr. 
an 

- - Keine Umrechnung . 35000.- Waren ifK.o. 

Beniitzung der Vornotie-
rungen: 
vom 22. Jan. fUr Ankauf A . 

£ 100/-/- £ 100/-/- = 24.15 (P 8) 2415.- } Deb. £ an 
" 400/-/- " 400/-/- vom 25. Jan. fUr Ankauf B Waren Y f.Fr. 6000.- f.Fr. 6000.- = 24.20 (P 9) 9680.-

vom 28. Febr. fUr Ankauf D 
= 43.10 (P 17) . 2586.- Deb. f.Fr. an 

Waren Y 

o B t e r tag. Valutarisiken. 8 
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P41 Erg. 30. April Von unserem Spediteur in Marseille triHt Spesen-
rechnung ein fUr eine Sendung Ware X . · f.Fr. 2600.-

P-42 a 30. April Wir fakturieren Waren X 1-20 gemaB 
TerminverkaufsabschluB vom 15. Jan. (P 5). 
Betrag unserer Faktura f.Fr. 145 200.-

P43 0 2. Mai Wir verkaufen Waren X 56-58 (Teilver-
kauf II zu Geschaftegruppe c) an einen 
Schweizer Kunden zu · s.Fr. 15800.-

P44 c 3.Mai Wir fakturieren Waren X 56-58 gemaB 
VerkaufsabschluB vom 2. Mai (P 43) zu s.Fr. 15800.-

P45 E 10.Mai Ware Y 1091/2000 trifft in London ein. 
Wir meptieren, zahlbar London, D I A, per 
4 mIs, d. h. per 10. September a. c .. £ 386/-/-

P46 c 15. Mai Wir erhalten Zahlung zum AusgL unserer Faktur 
X 56-58 (P 44) in bar. . s.Fr. 15642.-
welche zuziiglioh 1% Skonto 
a/Fr. 15800. - . " 

158.-
unserem Debitoren mit . · s.Fr. 15800.-
gutgesohrieben werden. 

P47 d 16.Mai Wir erhalten Zahlung zum Ausgleich unserer 
Faktur F 2001/2010 (P 39) . s.Fr. 35000.-

P48 d 17. Mai FUr die verkauften Kommissionswaren F 2001 
biB 2010 schreiben wir der Filiale Paris gemaB 
Verkaufsrechnung (unter Abzug unserer Pro-
vision und Spesen) den Betrag von f.Fr. 75250.-
gut. 

P49 d 17. Mai Der Ersatz des Pariser Filialkapitals fiir den Ver-
kaufserlos aus F 2001/2010 (P 50) iibersteigt 
unsereliquidenf.Fr.-Bankguthabenundzwingt 
uns, zur Vermeidung von V alutarisiken, einen 
f.Fr.-Bankkredit in Anspruch zu nehmen. 
Diesen Kredit decken wir durch Speisung eines 
s.Fr.-Garantiekontos bei u/f.Fr.-Bank, zu weI-
chem Zweck wir derselben durch unsere s.Fr.-
Bank den Betrag von a.Fr. 20000.-
iiberweiBen lassen. 
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a) b) I c) I d) 

Wirkung der Transaktionen auf Notizen fiir die Buchhaltung 
die Risikoposition 

Baisse Hausse Umrechnungskurs s.Fr.-Betrag I Buchungssatz 

Tageskurs vom 30. April Waren X 
- f.Fr. 2600.- =35.- . 910.- an Kreditor 

f.Fr. 

Beniitzung der Vornotie- Debitor f.Fr. 
rung vom 15. Jan. (P 5): an 

- - Cross-rate zum effektiven I Waren X 
Deckungskurs in Japan 
= 50.10 ......... 72745.20 

f.Fr. 200.- - Korrektur des um f.Fr. 200.-
zu Iriedrig geschatztenBaisse-
risikos (erste Schatzung siehe 
P 5). 

- - Keine Umrechnung • - -
Debitoren s.Fr. 

- - Keine Umrechnung . 15800.- an 
Waren X 

Beniitzung der Vornotie- Waren Y 
rungvoml7. Marz(P21): an 

- - Tageskurs der Negotiation Akzeptkonto 
= 24.45 9437.70 

Keine Umrechnung . Zahlung: 
{ Kasse an 15642.- Debitor s.Fr. Skonto: 
{Waren X an - - 158.- Debitor s.Fr. 

Bank s.Fr. 
- - Keine Umrechnung . 35000.- an 

Debitor s.Fr. 

Beniitzung der Vornotie-
rung vom 10. April (P29): Waren iJKo. 
Eff. Deckungskurs = 43.25. 32545.65 an 

- i.Fr. 250.- Korrektur des um f.Fr. 250.- Filiale Paris 
zu niedrig eingeschatzten 
Ha·usserisikos (erste ScUt-
zung siehe P 29). 

s.Fr.-Garantie-
konto bei der 
franzas. Bank 

- - Keine Umrechnung . . 20000.- an 
s.Fr.-Bank 

8* 
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P50 d 

P.51 A 

P52 a 

P53 eDO 

e 

D 

0 

P54 o 

P55 o 

Datum 

1923 

IS. Mai 

31. Mai 

31. Mai 

31. Mai 

31. Mai 

Geschaftsgang. 

Geschaftserzah\ung 

Wir lassen unserer Filiale in Paris durch unsere 
franzosische Bank (unter teilweiser Beniitzung 
des uns gegen Hinterlage von s.Fr. gewahrten 
Kredits) den Gegenwert unserer Gutschrift 
auf Grund der Verkaufsrechnung iiber F 2001 
bis 2010 (P 4S) iiberweisen 

Wir losen unser Akzept Y 1001/30 ein. 
D/A, fiiJlig am 31. Mai 

Wir erhalten Zahlung zum Ausgleich unserer 
Faktur iiber X 1-20 (P 42) 

Fakturierte Verkaufe von Waren Y im 
Mai (zur gemeinsamen Buchung auf Ende 
des Monats gesammelt): 

ex Ankauf e. 

" " 
D 

" Lager am 31. 12. 22 (0 = Inv.-Waren) 

Kursdeckung fiir Verkauf von Waren Y 
in s.Fr. Warenverkauf in s.Fr., anstatt, wie 
vorausgesehen und in der Kursposition beriick
sichtigt, in £. Der £-Ausfall wird folgender
maBen gedeckt: 
Wir kaufen . 
wofiir uns die Bank it 24.501/ 4 mit 
auf s.Fr.-Konto belastet. 

31. Mai Rektifikationsbuchung(sieheS.96u.P 24). 
Differenz zwischen dem effektiven Deckungs
kurs von 24.501/ 4 (P 54) und dem urspriing
lichen Belastungskurs auf Warenkonto (In
ventarkurs) von 23.- auf dem nachtraglich 
gedeckten Betrag von £ 1200/-/- = s.Fr. 

Betrage 

f.Fr. 75250.-

£ 1180/-/-

f.Fr. 145200.-

£ SOO/-/-

f.Fr. 9000.-

s.Fr. 30000.-

£ 1200/-/
s.Fr. 29403.-

1.501/ 4 pro. 1 £, total = s.Fr. IS03.-

P 56 A/E 31. Mai Einzahlungen unserer Debitoren im Monat Mai 
zum Ausgleich verschiedener Fakturen fiir { £ IS00/-/
Waren Y (Sammelposten vom ganzen Monat) s.Fr. 10500.-
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a) b) I c) I d) 

Wirkung der Transaktionen auf Notizen f11r die Bnchhaltung 
die Risikoposition 

Baisse I Hansse Umrechnungsknrs s.Fr.-Betrag Bnchungssatz 

Reine Geldkontenbuchung: Filiale Paris 
Jahreskurs = 50.- 37625.- an 

Bank f.Fr. 

- --

Reine Geldkontenbuchung, die Akzeptkonto 
- - aber das Akzeptkonto be- an 

trifft, daher Gutschriftskurs Bank £ 
auf Akzeptkonto = 24.15 
(wie P 18) . 28497.-

Reine Geldkontenbuchung: Bank f.Fr. 
- - Jahreskurs = 50.- 72600.- an 

Debitor f.Fr. 

Beniitzung der Vornotie-

£ 800/-/- £ 
rungen: 

800/-/- VOll 17. Febr. ffir .Ankauf C 
= 24.20 (P 12) . 19360.- ) Debitoren 

f.Fr. 9000.- f.Fr. 9000.- vom 28. Febr. fiir .Ankauf D £, f.Fr. u. s.Fr. 
= 43.10 (P 17) . 3878.- an 

- ca. £ noo/-/- (£-Verkauf hiitte zu 23.- 30000.- Waren Y 
umgerechnet werden miissen, 
siehe Rektifikationsbuchung 
P 55, vgl. Bemerk. zu P 22) 

Bank £ 
£ 1200/-/- - Effektiver Kurs = 24.501/ 4 • 29403.- an 

Bank s.Fr. 

Waren Y 
an Kurs-

- - 1803.- differenzen 

Reine Geldkontobuchung: 
41400.- { 

Bank £-Konto 
Jahreskurs ffir £ = 23.- an 

- - Debit. £-Konto 

10 500.- { 
Bank s.Fr.-Kt. 

an 
Debit. s.Fr.-Kt. 
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lif!t s=~t1 
-S'a';:: ~8. Datum 

GeschitftserzAhlung Betritge !csG) "go p..3S1 ~to ga 1923 

P5'i c 1. JUDi Wir verkaufen nach Italien Waren X, Kisten 
Nr. 59/60 (Teilverkauf ill, Geschii.ftegruppe c) 
zu . . Lire 26000.-

P58 c 1. JUDi Kursdeckung fiir Verkauf X 59/60. Ver-
kauf von Lire auf Zeit: Wir verpfIichten uns, 
den Betrag von . Lire 26 000. -
innert 3 Monaten gegen Vergiitung von s.Fr. 
zum Kurse von 26.0P/4 an unsere Schweizer 
Bank zu liefem. 

P59 c 2. JUDi Wirfakturieren Waren X 59/60 gemaB Ver-
kaufsabschluB vom 1. JUDi (P 57) . Lire 26000.-

P60 eE 30. Juni Fakturierte Verkaufe von Waren Y im 
Juni (zur gemeinsamen Buchung auf Ende 

e 
des Monats gesammelt): 

ex Ankauf e . £ 50/-/-

E 
" " 

E £ 100/-/-

P61 A/E 30. JUDi Debitorenzahlungen im JUDi zum Ausgleich von 
diversen Fakturen fiir Waren Y (Sammel-

{ £ 300/-/-posten vom ganzen Monat). f.Fr. 6000.-

P62 B 1O.Juli Wir las~n u/Akzept Y 1031/45 ein (D/A per 
10. Juli) . £ 601/-/-

P63 D 10. Juli Wir lasen unser Akzept Y 1086/90 ein 
(DfA per 10. Juli) . f.Fr. 12 500.-

PM A/E 31. Juli Debitorenzahlungen im Juli zum Ausgleich ver-
schiedener Fakturen fiir Waren Y (Sammel-
posten vom ganzen Monat) . £ 150/-/-

P65 e 31. Juli Wir laBen u/Akzept 1046/85 ein (D/A per 
31. Juli) £ 790/-/-
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a) b) I 0) I d) 

Wirkung der Transaktionen auf N otizen f1ir die Buohhaltung 
die Risikoposition 

Baisse Rausse Umrechnungskurs s.Fr.-BetJ-ag Buchungssatz 

Vornotierung fUr die Um-

Lire 26000.- -
rechnung der Buchung: 
Debitoren Lire-Konto an 
Waren X (P 59), effektiver 
Deck.-Kurs=26.011/4 (lt.P58) - -

WahrungsUDlwandlung: 
Effektiver Kurs = 26.011/,. - -

- Lire 26 000.- (Die Umwandlung wird erst 
bei Erfiillung des Termin-
kontraktes gebucht.) 

Beniitzung der Vornotiz Debitor 
- - vom 1. 6. (P 57): Lire-Konto 

Effektiver Deckungskurs an 
= 26.011/4 • . 6763.25 Waren X 

BenUtzung der Vornotie-

£ 50/-1- £ 50/-1-
rungen: 
vom 17. Febr. fUr Ankauf C Debitoren 

= 24.20 (P 12) . 1210.- £-Konto 
£ 100/-/- £ 100/-/- vom 17. Marz fUr Ankauf E an 

= 24.45 (P 21) . 2445.- Waren Y 

Reine Geldkontobuchungen: Bank £- und 
Jahreskurs fUr £ =23.- 6900.- Bankf.Fr.-Kto. 

- - " " f.Fr. = 50.- 3000.- an 
Debitoren £- u. 

f.Fr.-Konto 

Reine Geldkontobuchung, die Akzeptkonto 
- - aber das Akzeptkonto be- an 

trifft, daher Aupassung an 
den Gutschriftskurs auf Ak-

Bank £-Konto 

zeptkonto von 24.20 (It. P19) 14544.20 

Reine Geldkontobuchung, die Akzeptkonto 
- - aber das Akzeptkonto be-

trifft, daher Gutschriftskurs an 
auf diesem Konto = 43.10 Bankf.Fr.-Kto. 
(It. P 28) 5387.50 

Reine Geldkontobuchung: Bank £-Konto 
Jahreskurs fUr £ = 23.-. 3450.- an 

- - Debitor £-Kto. 

Reine Geldkontobuchung, die Akzeptkonto 
- - aber das Akzeptkonto be- an 

trifft: Gutschr.-Kurs a/Akz.- Bank £-Kto. 
Kto. = 24.20 (It. P 27) 19118.-
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Datum 

1923 

P66 b 22. Aug. 

P67 o 1. Sept. 

Geschll.ftsgang. 

Gescbll.ftserziblung Betrige 

Wir erhalten Zahlung zum Ausgleioh unserer 
Faktur fUr X 21-50 (P 38) • • a.Fr. 98000.-

Der Kursterminkontrakt vom 1. Juni (P 58), 
aer uns zur Lieferung von Lire 26 000. - ver
pfliohtet, lii.uft heute abo Da aber unser 
Debitor nooh nioht bezahlt hat, wir also noch 
nioht in den Besitz der erwarteten Lire ge
kommen sind, sehen wir uns gezwungen, den 
Kontrakt um weitere 3 Monate zu verlii.ngem. 
Kosten der Prolongation . 
welohe wir unserer s.Fr.-Bank gutsohreiben 
und dem Konto Waren X belasten. 

s.Fr. 45.-

P 68 E 10. Sept. Wir lasen u/Akzept Y 1091/2000 ein (D/A 
per 10. Sept.) • • £ 386/-/-

P69 Erg. 15. Sept. Wir lassen unserem Spediteur in Marseille zum 
Ausgleioh seiner Spesennota vom 30. 4. duroh 
unsere f.Fr.-Bank den Betrag von . 
iiberweisen 

f.Fr. 2 600.-

P 70 0 10. Okt. Unser Lire-Debitor begleioht unsere Faktur vom 
2. Mal iiber X 59/60 duroh Zahlung von.. Lire 26000.-
welohen Betrag wir unserer a.Fr.-Bank in Er-
fiillung unserer Lieferungsverpflichtung !aut 
Terminkontrakt zum Kurae von 26.011/, (P 58) 
gegen Gutsohrift von s.Fr. 6 763.25 
abtreten. 

P 71 Erg. 31. Dez. Jahreapoaten zur Ergiinzung: 
Die Kasse bezog bei der a.Fr.-Bank im Laufe 
des Jahres • s.Fr. 18000.-

{ 
s.Fr. 22000.-

Die allgemeinen Speaen betrugen • f.Fr. 6900.-
£ 300/-/-
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a) b) I 0) I d) 

W"lrkong der Transaktionen auf Notizen fUr die Bucbhaltung 
die Risikoposition 

Baisse RausBe Umrechnungskurs s.Fr.-Betrag Buohungssatz 

Bank s.Fr. 
- - Keine Umrechnung . . 98000.- an 

Debitor s.Fr. 

Waren X 
- - Keine Umrechnung . 45.- an 

Bank s.Fr. 

Reine Geldkontobuchung, die Akzeptkonto 
- - aber das Akzeptkonto be- an 

trifft: Gutschr.-Kurs a/Akz.- Bank £-Konto 
Kto. = 24.45 (It. P (5) . 9437.70 

Reine Geldkontobuchung: Kreditor f.Fr. 
JahreskursfiiriFr.= 50.- 1300.- Konto 

- - an 
~ankf.Fr.-Kto. 

- - Effektiver Kurs des Termin- Bank s.Fr. 
kontraktes = 26.011/, an 
(It. P 58) ....... 6763.25 Debitor 

Lire-Konto 

- -

Keine Umrechnung . . 18000.- Kasse an Bank 

Keine Umrechnung . 22000.- ~pesenanKasse 

f.Fr. 6 900.- sollten zu den jeweiligen 2280.- } Spesen an 
Bankf.Fr.-£300/-/- Deckungs- oder zu Tages- 7560.- und £-Konto kursen eingestellt werden. 

Hier rechnen wir der .Ein-
fachheit halber zu den Ab-
schluBkursen um: 
f.Fr. a 32.-, £ a 25.20 
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2. Wihrungsbilanzen und Bisikenskontri. 

Baisserisiken 

Englisebe Wilbrung. 
£·Wahrungsbilanz per 31. Dez. 1922. Hausserisiken 

Waren Y ....... . 
(Dem Kursrisiko a/Waren 
unterworfenes W arenlager, 
fiir welches £·Einstands
preise gerechnet werden) 

£ 
2200/-/- Kreditoren . 

Tratten .. 

£ 
6200/-:-/-

3000/-/-

Bankguthaben . . . . . 

Guthaben bei Debitoren . 

3000/-/-

4000/-/-
9200/-/- i 9200/-/-

£-Risikenskontro fiir den Gescbliftsverkebr 
im Laufe des Jahres (vom 31. Dez. 1922 bis 31. Dez. 1923). 

Zunahme der Baisserisiken Zunahme der Hausserisiken 

Vortrag per 31. 12. 1922 . 
31. 3. P 23, Ankauf von £ bei 

der Bank. . . . . . 

31. 5. P 54, Ankauf von £ bei 
der Bank ... 

A bschl uB posten 
per 31. 12. 1922. 

31.12. £-Rohgewinnei.Laufe 
des Geschaftsjahres, 
gemaB S. 123 . . . 

£ 
-/-/-

400/-/-

1200/-(-

553/-/-

/ 2153/-/-

Vortrag per 31. 12. 1922 . 
31. 3. P 22, 0, s.Fr.-Verkauf 

von £-Waren fur 
s.Fr. 10500.- . ca. 

31. 5. P 53, 0, s.Fr.-Verkauf 
von £-Waren fur 
s.Fr. 30000.- . ca. 

A bschl uBposten 
per 31. 12. 1923. 

31. 12. AbSChreibUngaufDe-1 
bitoren (Verminde
rung des Baisserisik.) 

31. 12. £-SpesenimLaufedes 
Geschaftsjahres. . 

Saldo1 ): Baisserisiko . 

£ 
-/-/-

400/-/-

1200/-/-

50/-/-

300/-/-
203/-/-

2153/-/-

Baisserisiken £-Wahrungsbilanz per 31. Dez. 1923. Hausserisiken 

Bank .. 
Waren .. 
Debitoren 

.13593~-/- Kreditoren .... 

.11900/-/- Saldo = Baisserisiko 

. i 910/-/-
I 6403/-/- __ 

.1620~-/-
203/-/-

6403/-/-

Die verschledenen in £ abgeschlossenen Kame und Verkame von 
Waren Y konnen im £-Risikenskontro unberiicksichtigt bleiben, well sie 
nur eine Veranderung von Geldrisiken zum Valutarisiko am Waren 

1) Der Saldo stimmt mit dem durch die Wahrungsbilanz per 31. 12. 1923 er
mittelten Baisserisiko genau uberein. 
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bedeuten und daher (solange mit £-Einstandspreisen gerechnet wird) 
auf die H6he des Gesamtvalutarisikos keinen EinfluB ausuben (vgl. 
Posten Nr. 8,9, 12,21,22,40 A und Binder Kolonne "Wirkungen auf 
die Risikoposition" der Geschaftserzahlung S. 104-112). 

Die Differenz zwischen An- und Verkauf, d. h. die Rohgewinn
uberschiisse hatten dagegen im Risikoskontro von Fall zu Fall ein
gestellt werden sollen. Indem wir sie auBer acht gelassen haben, bildeten 
sie vom Momente des Kaufs der Waren und Festsetzung des Belastungs
kurses fiir das Warenkonto ein unbeachtetes Baisserisiko, das sich 
bei jedem Verkauf um den dabei erzielten Gewinn vermehrt und zuletzt 
laut nachfolgender Aufstellung den Betrag von £ 553/-/- erreicht. 
Dieser Posten ist nun nachtraglich als Baisserisiko in das Risikenskontro 
einzutragen (siehe Posten vom 31. 12. auf S. 122). 

Nachweis der nicht in B.Fr. umgewandelten £-Rohgewinne 
Einkame (vgl. S. 96/97). Verkame 

31. 12. (Stock) 
28. 2. 

£ 
2200/-/-
1180/-/-

31. 
31. 

£ 
3. 380/-/-
3. 380/-/-

10. 3. 601/-/- 31. 3. s.Fr. 10 500.- = ca. 400/-/-
31. 3. 790/-/- 30. 4. 
10. 5. 386/-/- 30. 4. 

5157/-/- 31. 5. 
31. 5. s.Fr. 30000.-
30. 6. 
30. 6. 
31. 12. Stock 
Total Verkame 
abzuglich lUikame 
£-Rohgewinn 

Baisserisiken 

Franzosiscbe Wiibrung. 
f.Fr.-Wahrungsbilanz per 31. Dez. 1922. 

f.Fr. 

Filiale inFrankreich. Kreditoren . 

Paris sorgt selbst fur Ri'l 
sikoausgleich; das in 
der Filiale investierte 
Stammhauskapital ist 
daher nicht in die Wah-
rungsbilanz des Stamm-
hauses amzunehmen 
(f.Fr. 129000.-). 

Bankguthaben 100000.-

Saldo: Hausserisiko. 20000.--- --
120000.-

-- --

100/-/-
400/-/-
800/-/-

= ca. 1200/-/-
50/-/-

lDO/-/-
1900/-/-
5710/-/-
5157/-/-
553/-/-

Hausserisiken 

f.Fr. 

120000.-

I 

120000.-
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f.Fr.-Risikenskontro fiir den Gesehaftsverkehr 
vom 31. Dez. 1922 bis zum 31. Dez. 1923 

(in runden Betragen). 
Zunahme der Baisserisiken Zunahme der Hausserisiken 

3.1. P 4, Deekung X 
21-50. Kauf a 
49.621/ 2 

15.1. P 5, Verkauf X 
1-20. MutmaB
lieher Fakt.-Betr. 

15.3. P 20, Korrektur 
zu P 6: Anstatt wie 
angenommen f.Fr. 
133 000. - betragt 
die Trattenschuld 
nur f.Fr. 132800.-

10.4. P30, Teilverkauf 
X 51-55 

10.4. P 32, Diskonto 
aufTratteX21-50 
(d. h. Verminderung 
des zum vollen Trat
tenbetrag eingestell
ten Hausserisikos) . 

10.4. P 33, Summari
sche Deckungs
transaktio n: 
Kauf a 43.25 . 

21.4.P37, Diskonto 
aufTratteX1-20 

30.4. P42, Mehrbetrag 
der Faktur X 
1-20. (145200.
gegen 145000.-) 

31.5. Gewinn auf Wa
ren Y. Mehrerlos 
in f.Fr. (Rohgewinn) 
auf Ware Y 1086/90 

31.12. Saldo: Hausserisiko 

f.Fr. 

200000.-

145000.-

200.-

21000.-

1626.-

40000.-

2195.-

200.-

2500.-

5229.-

31.12. Vortrag: Hausseri
siken It. Wahrungs
bilanz per 31. 12. 22 

3.1. P3, Negozierung 
X 21-50, ungefah
rer Trattenbetrag . 

15.1. P 6, Deckung in 
Tokio. Terminkon
trakt ftir X 1-20 
fUr ca 

15.2. P II, Korrektur 
von P3: 
Angenommener Be
trag: 180000.-, 
genauer Betrag: 
180200.- • 

10.4. P 29 Voraussicht
licherBetrag der (der 
Filiale Paris gutzu
schreibenden) Ver
k au f sr e c hn un g 
tiber Kommiss.
Waren Paris: 
F 2001/2010 

30.4. P 41, Spesenrech
nung Spediteur Mar
seille. 

17.5. P 48, Korrektur 
von P29: 
Verkaufsrechnung 
tiber Kommissions
Waren (75250.
gegen 75000.-). 

31.12. P71,Speseninf.Fr. 
wahrend des ganzen 

__ Geschaftsjahres 

f.Fr. 

20000.-

180000.-

133000.-

200.-

75000.-

2600.-

250.-

6900.-
417950.- 417950.-

Das durch die nachstehende Wahrungsbilanz ausgewiesene Hausse
risiko von f.Fr.5228.30 stimmt mit dem Saldo des Risikenskontros 
(f.Fr.5229.- siehe oben) fast genau iiberein. 

Je groBer der Verkehr und je haufiger die Veranderungen der Risiko
position, desto zahlreicher sind solche Proben des stets fortlaufend nach-
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Baisserisiken 

Wiihrungs~ilanzen und Risikenskontri. 

f.Fr.-Wahrungsbilanz per 31. Dez. 1923. Hausserisiken 

f.Fr. f.Fr. 
Ba.nkguthaben ..... 105771.70 K.reditoren • . . . . . . 120000.-

Debitoren . . . . . ~. 9000.-

Die Filiale in Pa.ris deckt 
daB dort investierteStamm
hauskapital· samt dem im 
Laufe des Gesohaftsjahres 
entstehenden Gewinn selbst 
gegen die. Gefahr der Geld-
versohleohterung -.-

Saldo: Hauaserisiko 5228.30 
120000.- 120000.-

1. 1. 1924 Vortrag 5228.30 

zufiihrenden Risikenskontros durch Aufstellung von Wahrungsbilanzen 
vorzunehmen. Dagegen konnen Wahrungsbilanz und ordentliche Bilanz 
meistens nicht iibereinstimmen, weil die Buchhaltung, wie schon ver
schiedene Male in_dieser Schrift betont wurde, roeht aIle Geschaftsvorfalle 
(man denke an Kurskontrakte auf Zeit) zur rechten Zeit systematisch 
zum Ausdruck zu bringen imstande ist. Nur dank der am 31. 12.1923 
schon fortgeschrittenen Liquidation der Geschafte war die in unserem 
Beispiel dargestellte Buchhaltung in der Lage, auch in dieser Hinsicht 
vollstandige Zahlen zu liefern. Aus diesem Grunde decken sich in unserem 
FaIle die Wahrungsbilanzen mit den entsprechenden Posten der SchluJ3· 
bilanz (vgl. z. B. die vorstehende f.Fr.·Position mit den beziiglichen 
f.Fr.-Betragen in der SchluBbilanz auf S. 1(0). 

Italienische Wiihrnng. 
Baisserisiken Lire-Wahrungabilanz per 31. Dez. 1922. Hausserisiken 

Guthaben bei Debitoren .. 1 5 ~~.-I 
Lire-Risikenskontro fiir das GeschMtsjahr 
yom 31. Dez. 1922 bis zum 31. Dez. 1923. 

Zunahme der Baisserisiken Zunahme der Hausserisiken 

Lit. Lit. 
Vortrag (u/Guthaben) • 5000.- 26. 1. P 10, Spesenrechnung 

(laut Bilanz) aus Genua. 2000.-

28.2. P15, Umwandlungvon 
Lire in a.Fr. . 3000.-

1. 6. P 57, Verkauf v. Waren 1. 6. P 58, Verkauf von Lire 
----! 59/60 nach Italien 26000.- __ auf Liefer. gegen a.Fr. 26000.-

31000.- 31000.-
-- --

Die Bilanz per 31. Dez. 1923 enthii.lt keine Lire-Poaten mehr. 
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3. Hauptbuch. 
Anstatt die Geschafte nach der franzosischen Buchhaltungsmethode 

durch verschiedene Spezialjournale zu leiten und nur summarisch im 
Hauptbuch erscheinen zu lassen, wie dies im "Oberseehandel ublich ist, 
werden wir hier der Einfachheit halber nur ein Hauptbuch nach 
italienischer Methode darstellen. Damit erreichen wir die ubersichtliche 
Zusammenstellung aller Einzelposten in einem einzigen Buche. Bei der 
beschrankten Anzahl unserer Buchungen kann in demselben der Aufbau 
der AbschluBzahlen ohne groBe Miihe verfolgt werden. 

Valutierung der Posten und Zinsberechnung sind, weil fiir uns 
unwesentlich, weggelassen worden. 

Dafiir wurden die Warenkonti und das Akzeptkonto mit Detail
angaben versehen, die sonst gewohnlich nicht ill Hauptbuch, sondern 
in Hilfsbuchern zu finden sind. Wir beschranken dadurch das fiir den 
Leser miihsame Nachschlagen auf das Notwendigste. 

Die Eingangsbilanz per 31. Dez. 1922 ist auf S. 99 schon im 
vorbereitenden Kapitel dargestellt worden. 

Verzeichnis der Hauptbuchkonti. 

a) Personenkonti in franzosischer Wahrung: 
f.Fr.-Bankkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 127 
f.Fr.-Debitorenkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,128 
f.Fr.-Kreditorenkonto .................. ,,128 
f.Fr.-Konto der Filiale in Paris (mit Bemerkungen tiber den 

Pariser Reingewinn) ..... 
b) Personenkonti in englischer Wahrung: 

£-Bankkonto 
£-Debitorenkonto ....... . 
£-Kreditorenkonto ....... . 

c) Personenkonto in japanischer Wahrung: 
Yen-Konto Filiale 'lokio. • . . . . 

d) Personenkonti in italienischer Wahrung: 
Lire-Bankkonto . .. . . . 
Lire-Debitorenkonto . . . . . . . 
Lire-Kreditorenkonto ...... . 

e) Personenkonti in Schweizer Wahrung: 
s.Fr.-Bankkonto . . . . . . . . . 
s.Fr.-Debitorenkonto . . . . . . . 
B.Fr.-Kreditorenkonto ..... . 
s.Fr.-Garantiedepot bei der f.Fr.-Bank . 

f) Sachkonti: 
.Akzeptkonto 
Warenkonto X . . . 
Waren in Kommission 
Warenkonto Y ... 
Spesenkonto. . . . . 
Kasse ...... . 

g) Agio- oder Kursdifferenzenkonto mit Kritik 
deckung •......... 

h) AbschluBkonti: 
Gewinn- nnd Verlustkonto 
Kapitalkonto 

i) SchluBbilanz . . . . . . . . 

" 129 

" 130 
" 131 
" 131 

" 132 

" 132 
" 132 
" 133 

. ,,133 

der Valuta-Risiko-

" 134 
" 134 
" 134 

" 135 
" 136 
" 136 
" 137 
" 137 
" 138 

" 138 

" 140 
" 140 
" 140 



SoIl 

1922 
3 1. 12. 

An Bilanz 
S aldovortrag . 

1923 
.1. 3 

A n Bank s.Fr. 

Kurs 

50.-

tTh erweisung . . 49.621/ 2 

0.4. 1 
A 
-U 

n Bank s.Fr. 
berweisung . 

1 3.4. 
An Debitor 

f.Fr. 
JEinzahlg .. s 

3 1. 5. 
An Debitor 

f.Fr. 
s /Einzahlg .. 

0.6. 3 
A n Debitoren 

f.Fr. 
E inzahlungen. . 

1924 
1 . 1. An Bilanz 

43.25 

50.-

50.-

50.-

32.-

Hauptbuch. 

a) Personenkonti. 

In franzosischer Wahrung. 

f.Fr.-Bankkonto. 

f.Fr. s.Fr. 1923 
10.4. 
Per Akzept-

100000.- 50000.- konto 
Einl6sung Domi-

Kuxs 

zil X21-50 . . 49.621/ 2 

21. 4. 
200000.- 99250.- Per Akzept-

konto 
Einl6sung Domi-
zil X 1-20 50.10 

40000.- 17300.-
18.5. 

Per Filiale 
Paris 

Vberweisung • 50.-

21000.- 10500.-
10.7. 
Per Akzept-

konto 
Einl6sung Domi-
zil Y 1086/1090 43.10 

145200.- 72600.-

15.9. 
Per Kreditor 

f.Fr. 
Vberweisung . 50.-

6000.- 3000.-

31. 12. 
Per Spesen 

u/Beziige fiir die 
Spesenkasse . . 32.-

I 31. 12. 
Per K ursdiffe-

renzen 
Kursverlust 

31. 12. 
Per Bilanz 

~ortrag . 32.-

512200.-1252650.- --
105771.70[33846.95 

127 

Raben 

f.Fr. s.Fr. 

178573.20 88616.95 

130605.10 65433.15 

75250.- 37625.-

12500.- 5387.50 

2600.- 1300.-

6900.- 2208.-

18232.45 

10577l.70 33846.95 
512200.- 252650.-

I 
I 
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Soll f.Fr.-Debitoren-Konto. Raben 

1923 Kurs £.Fr. s.Fr. 1923 Kurs f.Fr. s.Fr. 
12.4. 13.4. 
An Waren X Per Bank f.Fr. 

u/Faktur iiber X Einzahlung fiir X 
51-55. 43,25 21000.- 9082.50 51-55. 50.- 21000.- 10500.-

30.4. 31. 5. 
An Waren Y Per Bank f.Fr. 

u/Fakturen im Einzahlung fiir X 
April 43.10 6000.- 2586.- 1-20 .. .. 50.- 145200.- 72600.-

30.4. 30.6. 
An Waren X Per Bank f.Fr. 

u/Faktur iiber X Zahlungen a/Y-
1-20 . 50.10 145200.- 72745.20 FakturenimApril 50.- 6000.- 3000.-

31. 5. 31. 12. 
An Waren Y Per Bilanz 

u /Fakturen im Saldo 32.- 9000.- 2880.-

K 

i . . 43.10 9000.- 3878.-

_f 31.12. 
An Kurs-

differenzen 
ursgewinn 688.30 

181200·-1 88980.- 181200·-1 88980.-

Ma 

.~J 28sa-1 

--

T 1924 
1.1. 

.132.-
An Bilanz 

aldovortrag . S 

Soll f.Fr.-Kreditorenkonto. Raben 

1923 Kurs f.Fr. s.Fr. 1922 
Kursl 

f.Fr. s.Fr. 
15.9. 31. 12. 
An Bank f.Fr. Per Bilanz 
u/Vberweisung 50.- 2600.- 1300.- Saldovortrag . 50.- 120000.- 60000.-

31. 12. 1923 
An Kurs- 30.4. 

differenzen Per Waren X 
Kursgewinn . (32.-) 21210.- Spesenrechnung. 35.- 2600.- 910.-

31. 12. _I-An Bilanz 
Saldo 32.- 120000.- 38400.--- 122600.-1 60910.- 122600.- 60910.---

I 
--

1924 

J 

1.1. 

I 
Per Bilanz 

Saldovortrag . 32.- 120000.- 38400.-
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Hauptbuch. 

Filiale Paris. 

129 

Raben 

1922 Kurs f.Fr. s.Fr. 1923 Kurs i.Fr. s.Fr. 
31.12. 17.5. 

An Bilanz Per Waren i/K. 
Sa.ldovortrag • 50.- 129000.- 64500.- ufVerk.-Reohng. 43.25 75250.- 32545.65 

1923 31.12. 
18.5. Per Kurs-
An Bank f.Fr. differenzen 
u{Oberweisung . 50.- 75250.- 37625.- Kursverlust . 5079.35 

31.12. 31. 12. 
An Gewinn- u. Per Bilanz 
VerI ustkonto Saldovortrag . 32.- 313595.- 100350.40 
Gewinn It.Pariser 
Buchha.ltung . 32,- 184595.-- 35850.40 --

388845. -1137975.40 388845.- 137975.40 
-- = 

i 
1924 

1.1. I An Bilanz 
I Saldovortrag . . 32.- 313595.- 100350.40 

Die Filiale Paris hat die Kurssicherung fiir das ihr anvertraute 
Stammhauskapital (f.Fr. 129000.-) selbst zu besorgen. Sie sucht dieses 
Ziel durch Gleichsetzung von 

1. Geldguthaben (Debitoren, Gut-} _ {Geldschuld~n (Kreditoren, ObIi-
haben bei Banken) - gationen, andere f.Fr.·Schulden) 

2. Waren, rea.le Werle Stammhauskapital 

zu erreichen, d. h. das Stammhauskapital nach Moglichkeit in wert
bestandigen Aktiven anzulegen (vgl. S. 78, 101, 123, 125). 

Sinkt der f.Fr. (wie dies in unserem FaIle zutrifft), so ergibt sich beim 
Verkauf der .,wertbestandigen Waren" ein groBer rechnerischer Ge
winnt), der in Wirklichkeit zum Teil nur Ersatz fiir die Wahrungs
entwertung ist. 

Es ware deshalb falsch, den ganzen f.Fr.-Gewinn von f.Fr. 184 595.
(tiber 100% des in Paris investierten Kapitales) zum Bilanzkurs von 
32.- umzurechnen und mit s.Fr. 59070.40 in die Erfolgsrechnung ein
zusetzen. Um ein richtiges Resultat zu erhalten, miissen wir zuvor den 
ebenfalls nur rechnerisch erzielten Kursverlust auf dem FiIialkapital von 
f.Fr. 129000.- in Abzug bringen. Dieser Kursverlust entspricht der 
Differenz von f.Fr. 129000 a 50 (Anfangskurs) und f.Fr. 129000 
a 32.- (SchluBkurs) und betragt s.Fr. 23220.-. Den darnach ver
bleibenden Rest von s.Fr. 35850.402) diirfen wir als wirklichen Pariser 
Gewinn betrachten und entsprechend buchen. 

1) VgL die Papiermark-Dividenden deutBcher Aktiengesellscha.ften wahrend 
der Markentwertungsperiode 1918-1923. 

2) Das gleiche Resultat ergibt sich, wenn der Filiale das von ihr beniitzte 
Kapital auf einem s.Fr.-Konto belastet wird. Dann kommt der Kursverlust 
in der Filialbuchha.ltung direkt rum Ausdruck und vermindert den FiIialgewinn, 
bevor derselbe an die Zentra.le iibertragen wird (siehe Beispiel Nr.16, Var. B & C 
S. 81 u. ff. im II. Tell). 

Os t e r tag, Valutarisiken. 9 
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Umgekehrt miiBte beim Steigen der Valuta ein Kursgewinn auf dem 
Konto "Filiale Paris" dem durch die Wahrungsentwertung nur 
scheinbar verminderten Warengewinne zugezahlt oder von einem eben
falls nur scheinbaren Warenverluste abgezogen werden. 

Soll 

1922 

31. 12. 
An Bilanz 

Saldovortrag . 

1923 
1. 3. 3 

A nDebitoren£ 
Einzahlungen. 

1. 3. 
n Bank s.Fr. 

3 
A 
Vb erweisung . 

1. 5. 3 
A 
E 

nDebitoren£ 
inzahlungen. 

1. 5. 3 
A 
Vb 

n Bank s.Fr. 
erweisung . 

0.6. 3 
A 
E 

nDebitoren£ 
inzahlungen. . 

1. 7. 3 
A 
E 

nDebitoren£ 
inzahlungen. 

1. 12. 3 
A n Kursdiffe. 

renzen 
K ursgewinn 

1924 
.1. 1 

S 
An Bilanz 

aldovortrag . 

b) Personenkonti in englischer Wahrung. 

Livre-Sterling-Bankkonto. Raben 

Kurs ;£ s.Fr. 1923 Kurs j £ s.Fr. 
31. 3. 
Per Akzept-

konto 
Einlosung Domi-

23.- 3000/-/- 69000.--:: zil Y 905/980 . 23.- 3000/-/- 69000.-

I 
31. 5. 
Per Akzept-

konto 

3000/-1-169000.-
Einl. Dom. Y 

11180/-1- 28497.-23.- 1001/30 . 24.15 

10.7. I Per Akzept-
konto 

Einl. Dom. Y 
24.22 400/-/- 9688.- 1031/45 24.20 601/-/- 14544.20 

31. 7. 

I Per Akzept-

I 
konto 

1800/-/-141400.-
Einl. Dom. Y I 

23.- 1046/85 ... 24.20 790/-/- 19118.-

10.9. 
Per Akzept· 

konto 
Einl. Dom. Y 

24.501/ 4 1200/-/- 29403.- 1091/2000 24.45 386/-/- 9437.70 

31. 12. 
Per Spesen-

konto 
Beziige fUr die 
Spesenkasse (gan· 

23.- 300/-/- 6900.- zes Jahr) .. 25.20 300/-/- 7560.-

31. 12. 
Per Bilanz 

23.- 150/-1- 3450.-

:7 
25.20 3593/-/- 90543.60 

9859.50 
9850/-/-1238700.50 9850/-/-238700.50 

--

25.20 3593/-/- 90 543.6( 
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Soll Livre·Sterling.Debitorenkonto. Ha.ben 

1922 KurB £ I B.Fr. 1923 Kurs £ B.Fr. 
31.3. 

31.12. Per Bank £ 
An Bilanz 

4000/-/-192000. -
J /Za.hlungen im 

SaJdovortrag . . · 23.- Mli.rz • • • •• 23.- 3000/-/- 69000.-

1923 
31. 3. 

An Waren Y 31.5. 
Fakturen im Mirz Per Bank £ 
ex A . · · 24.15 380/-/- 9177.- J /Za.hlkgen im 
ex B • · 24.20 380/-/- 9196.- MaL ••.•. · 23.- 1800/-/- 41400.-
30.4. 

An Waren Y 30.6. 
Fakturen im April Per Bank £ 
ex A . · 24.15 100/-/- 2415.- J /Zahlungen im 
ex B . 24.20 400/-/- 9.680.- Juni · 23.- 300/-/- 6900.-
31.5. 31.7. 

An Waren Y Per Bank £ 
Fakturen im Mai J jEinzahlungen im 
ex C . · 24.20 800/-/- 19360.- Juli. . · 23.- 1501-/- 3450.-

31. 12. 
30.6. Per Gewinn und 

An Waren Y VerluBt 
Fakturen im Juni AbBchreibung (un-
ex C . 24.20 50/-/- 1210.- einbringl. Forde· 
ex E . 24.45 100/-/- 2445.- rung) . 24.- 50/-/- 1200.-

31. 12. 
Per KurBdiffe-

renzen 
Kursverlust · 601.-
31. 12. 

Per Bilanz 
Saldo. 25.20 910/-/- 22932.-

6210/-/- 145483.- 6210/-/- 145483.-
--

I 1924 
1.1. 

An Bilanz 
SaJdovortrag • 25.20 910/-/- 22932.-

SoIl Livre-Sterling-Kreditorenkonto. Raben 

1923 Kurs £ s.Fr. 1922 Kurs £ B.Fr. 
31.12. 31.12. 

An Bilanz Per Bilanz 
Saldo ....• 25.20 6200/-/- 156240.- SaJdovortrag . . 23.- 6200/-/- 142600.-

r 1923 
31. 12. 
Per K ursdiffe. 

renzen 
113640.-Kursverlust .. --6200/-/- 156240.- 6200/-/- 156240.--- --

1924 
1. 1. 

Per Bilanz 
25.20 16200/-1-Saldovortrag • • 156240.-

9* 
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8011 

1922 

31. 12. 
An Bilanz 

8aldovortra.g . 

1923 
31. 12. 
An Gewinn u. 

Verlust 
Gewinn in Tokio --

1924 
1.1. 

An Bilanz 
8 aldovortrag • 

80Il 

1923 
8.2. 1 

A n Debitoren 
Lire 

E inzahlung. . 
1. 12. 3 

A n K ursdiffe-
renzen 

K ursgewinn . . 

8011 

1922 
3 1.12. 

An Bilanz 

Geschliftsgang. 

c) Personenkonto in japanischer Wihrung. 

Konto Filiale Tokio. Raben 

Kurs Yen s.Fr. 1923 Kurs Yen s.Fr. 
28.2. 
Per Waren X 

J jFaktura iiber X 
2.50 50100.- 125250.- 51-60 .. 2.50 12800.- 32000.-

31. 12. 
Per Bilanz 

2.50 18000.- 45000.- ~ortrag . 2.50 55300.- 138250.-
68100·-1170250.-68100.- 170250.-

--

T 2.50 55300.- 138250.-

d) Personenkonti in italienischer Wihrnug. 

Lire-Bankkonto. Raben 

Kurs 

I 
Lire s.Fr. 1923 Kurs Lire I s.Fr. 

18.2. 
Per Kredi-

I toren Lire 
25.- 5000.- 1250.- ttberweisung . 25.- 2000.- 500.-

28.2. 
Per Bank s.Fr. 
ttberweisung . 25.20 3000.- 756.-

6.-
5000.- 11256.-

--
5000.- 1256.---

Lire-Debitorenkonto. Rabel 

Kurs Lire 

I 
s.Fr. 1923 Kurs Lire s.Fr. 

18.2. 

I Per Bank Lire 
8 aldovortrag • .25.- 5000.- 1250.- J /Zahlung • . 25.- 5000.- 1250.-

1923 
2 • 6. 
An Waren X 
{Faktur u 

X 59-60 
iiber ... 26.011/, 

10.10. 
Per Bank s.Fr . 
JjZahlung .. 26.011/, 26000.- 6763.2f 

26000.- 6763.25 --
31000. -I 8013.25 31000. -I 8013.2i --
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SoIl Lire·Kreditorenkonto. Haben 

1923 Kurs Lire s.Fr. 1923 Kurs Lire s.Fr. 
IS.,2. 26.1. 
An Bank Lit. Pel' Waren X 
u{ttberweisung 25.- 2000.- 500.-

7 
25.40 2000.- 5OS.-

31.12. 
An Kursdif-

ferenzen 
Kursgewinn . S.-

2000.- 50S.- 2000.- 5OS.--- --

SoIl 

e) Personenkonti in Schweizer Wahrung. 

s.Fr.-Bankkonto. Haben 

1922 s.Fr. 1923 s.Fr. 
31. 12. An Bilanz 3.1. Per Bank f.Fr. 

SaJdovortrag · . 801200.- Kauf f.Fr. 200 000.-
(Deckung X 21-50) 99250.-

1923 
2S.2. An Bank Lire 31.3. Per Bank £ 

VerkauLLit.3000.- 756.- Kauf £ 400/-/- • . 968S.-

16.5. AnDebitorens.Fr. I 10.4. Per Bank f.Fr. 

Einza.hlung • · . 35000.- Kauf f.Fr.40000.- 17 300.-

31. 5. AnDebitorens.Fr. 17.5. Per Bank f.Fr. 

Einza.hlungen fUr s.Fr.-Kto. 

Fakturen Y · . 10500.- Oberweisung a.uf 
Ga.ra.ntiekonto • 20000.-

22. S. AnDebitorens.Fr. 
Einzahlung fiir Fak- 31. 5. Per Bank £ 

tur X 21-50 .•. 9S000.- Kauf £ 1200/-/- 29403.-

10.10. AnDebitorenLire 1.9. Per Waren X 

Einlieferung von Spesen Prolongation 
Lire 26 000. - It. Lire-Terminkontrakt 45.-
Kontrakt it 26.0P/ 6763.25 

31. 12. Per Kasse 
Barbeziige im Laufe 
des Jahres . . . IS 000.-

31. 12. Per Bilanz 
__ SaJdovortrag ... 75S533.25 

952219.25 952219.25 
-- --
1924 
1.1. An Bilanz 

Saldovortrag · . 758533.25 
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SolI 

Geschaftsgang. 

s.Fr.-Debitorenkonto. Raben 

1922 s.Fr. 1923 s.Fr. 
3 1.12. An Bilanz 15.5. Per Kasse 

Saldovortrag .. 10005.- Barzahlung 15642.-
Per Waren X 
Skonto 158.- 15800.-

1923 

1.3. An Waren X 16.5. Per Bank s.Fr. 
Fakturen Waren Y Vergiitung 35000.-im Mirz 10500.- ... . . . . . . 

3 

2.4. An Waren X 31.5. Per s.Fr.-Bank 

uJFakt. fib. X 21-50 98000.- Vergiitungen im Mai 10500.-
2 

2.4- An Waren ifK. 22.8. Per s.Fr.-Bank 

u/Fakt. fib.F 2001/10 35000.- Vergiitung . . . . 98000.-
2 

3.5. An Waren X 31.12. Per Bilanz 

uJFakt. fib. X 56-58 15800.- 7 
40005.-

.., 
1.5. An Waren Y 

Fakturen Y im Mai 30000.-
3 

199305.- 199305.---
1 924 
1.1. An Bilanz 

Saldovort ... 40005.-

SolI s.Fr.-Kreditoren. Raben 

s.Fr. I '922 31. 12. 
Saldovortrag 

SolI s.Fr.-Garantiekonto bei der franzosischen Bank. 

1923 s.Fr. 1923 
17.5. 31.12. 

An s.Fr.- Bank Per Bilanz 
tThertrag • . . 20000.- ~ortrag 

20000.-= --
1924 

1.1. 
An Bilanz 

Saldovortrag 20000.-

I s.Fr. 

.1 242455.-

Raben 

s.Fr. 

20000.-
20000.-
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f) Sachkonti. 

SoIl Akzeptkonto. Raben 

I 
Fremde Tratten-

Elnlilsungen Kura Valuta a.Fr. Akzept&tionen Kurs Dominal- s.Fr. 
Betrag 

1923 1922 
31. 3. 31. 12. 
An Bank £ Per Bilanz 

Akz. p. 31. 3. £ Akzeptper31.3. 
iiber Y 005/80 23.- 3000/-1- 11)69000.- D/A iiber £ 

Y905/80 . · 23.- 3000/-/- 11)69000.-
10.4. 
An Bank f.Fr. 
Akz. p. 15.6. f.Fr. 1923 
ii/X 21-50. . 49.621/ 2 178573.20 2 88616.95 15.2 . 
An Waren X Per Waren X 
Disk. a/vorsteh. f.Fr. Akz. p. 15. 6., f.Fr. 
Tratte . .. 49.621/ 2 1626.80 2 807.30 D/AiifX21-50 49.621/ 2 180200.- 2 89424.25 

21. 4. 28.2. 
AnBankf.Fr. Per Waren Y 
Akz. p. 20. 8. f.Fr. Akz. p. 31. 5., 

ii/X 1-20 . 50.10 130605.10 7 65433.15 D/A £ 
ii/Y 1001/30 · 24.15 118Of-{- 3 28497.-

An Waren X 
Disk. a/vorsteh. f.Fr. 10.3. 
Tratte . .. 50.10 2194.90 7 1099.65 Per Waren Y 

Akz. p. 10. 7., 
31. 5. D/A £ 
An Bank £ ii/Y 1031/45 · 24.20 601/-/- 4 14544.20 

Akz. p. 31. 5. £ 
ii/Y 1001/30 24.15 1180/-/- 3 28497.- 31. 3. 

Per Waren Y 

10.7. Akz. p. 31. 7., 

An Bank £ D/A £ 

Akz. p. 10.7. £ ii/Y 1046/85 24.20 790/-/- D 19118.-

ii/Y 1031/45 24.20 601/-/- 4 14544.20 10.4. 

10.7. 
Per Waren Y 
Akz. p. 10. 7., 

AnBankf.Fr. D/A f.Fr. 
Akz. p. 10.7. f.Fr. ii/Y 1086/90 • 43.10 12500.- 6 5387.50 
ii/Y 1086/90 43.10 ·12500.- 6 5387.50 

20.4. 
31. 7. Per Waren X 
An Bank £ Akz. p. 20.8., f.Fr. 

Akz. p. 31. 7. £ DIP ii/X 1-20 50.10 132800.- 7 66532.80 
ii/Y 1046/85 . 24.20 790/-/- D 19118.-

i 
10.5. 

10.9. ! Per Waren Y 
An Bank £ Akz. p. 10. 9., I 

I Akz. p. 10.9. £ D/A 

I 
38:;-1-18 ii/Y 1091/00 24.45 386/-/- 8 9437.70 li/Y 1091/00 · 24.45 9437.70 

i I 301941.45 I 301941.45 -- --
1) Fette Zahlen = Ausgleichszeichen. 
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SolI 

1923 
2 6.1. An Kreditor. Lire 

Spesenrechnung 
Transport • . . . 

15.2. An Akzeptkonto 
Tratte iiber X 21-50 

28 .,2. An Fi~iale Tokio, 
Yen-Konto 

Faktur iiber X 51-60 

2 0.4. An Akzeptkonto 
Tratte iiber X 1-20 

3 0.4. An Kreditor 
f.Fr.-Spesenrechnung 
von Marseille. .. 

1 5.5. AnDebitoren s.Fr. 
Skonto betr. X 56-58 

l.!9. An Ba,nk s.Fr. 
Spesen. Prolongation. 
Lire-Terminkontrakt 

1.12. An Gewinn- und 
Verlust-Konto 
Bruttogewinn auf 
Waren X ... 

SolI 

1923 

Gesch~ng. 

Wa.renltonto X. 

1923 
10.4. Per Akzeptkonto 

508.-
Diskonto afTratte 
iiber X 21-50. • • 

12.4. PerDebitorenf.Fr. 
89424.25 Faktur X 51-55 . 

21.4. Per Akzeptk~nto 

32000.-
Diskonto afTratte 
iiber X 1-20 ••• 

22.4. PerDebitorens.Fr. 
661;i32.80 Fakturiiber X 21-50 

30.4. PerDebitorenf.Fr. 
910.- Faktur iiber X 1-20 

3.5. PerDebitorens.Fr. 
158.- Faktur iiber X 56-58 

2.6. Per Debitor. Lire 
45.-

7 14719.85 
204297.90 --

Waren in Kommission. 

1923 I 
22.4. PerDebitorens.Fr. 

ujFaktura iiber 

Raben 

807.30 

908~.50 

1099.65 

98000.-

72745.20 

15800.-

6763.25 

204297.90 

Raben 

17. 5. An Filiale ~aris 
Gutschrift fiir F ~001 
bis 2010 It. Verkaufs-
rechnung • . . •• 32545.65 

F 2001/2010 . • 35000.-

31. 12. An Gewinn- und 
Verlustkonto 
Gewinn auf Kommis
sionswaren (d. h. 

_ ufKommission)1) • 2454.35 
35000.-= 35000.-

1) Die Kommission erscheint im Verhii.ltnis zur Verkaufssumme ziemlich 
hoch, weil darin unsere Delkredere-Kommission sowie unsere Pramie fiir Kurs-
sicherung inbegriffen sind. . 



Sou-

1922 

31. 12. An Bilanz 
(£ 2200f-f- a 23.-) 
Waren Y 905/960 . 

1923 

28.2. An Akzeptkonto 
Tra.tte iib. Y 1001/30 

10.3. An Akzeptkonto 
Tra.tte iib. Y 1031/45 

31.3. An K ursdifferenz. 
Nachbela.stung B'Fr" 
Verkauf. 

Sl. S. An Akzeptkonto 
Tratte iib. Y 1046/85 

10.4. An Akzeptkonto 
Tratte iib. Y 1086/90 

10.5. An Akzeptkonto 
Tr. iib. Y 1091/2000 

31. 5. An Kursdifferenz. 
Nachbela.stung B.Fr.· 
Verkauf .. .... 

31. 12. An Gewinn· und 
VerI ustkonto 
Bruttogewinn 

__ a/Waren Y 

--
1924 

1.1. An Bilanz 
SaJdovortrag (Stock) 

SoIl 

1923 
31. 12. An KaBse 

An Bank i.Fr. 

An Bank £ .. 

Spesen in B.Fr., i.Fr. 
und £ wahrend <!em 

__ ganzen Geschaftsjahr I 
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Warenkonto Y. Haben 

1923 

31. 3. Per Debitoren 
Marz·Fakturen £. 9177.-

50600.- " " ,,- .. 9196.-

" .. B.Fr. 10500.-

30. 4. April. Fa.kturen £ 2415.-

" " " · 9680.-
28497.-

" " 
B.Fr. 2586.-

31. 5. Mai·Fa.kturen £. · 19360.-
14544.20 .. .. i.Fr. 3878.-.. .. B.Fr . 30000.-

30.6. Juni·Fakturen £ · 1210.-
488.- " .. " 

2445.-

S1. 12. Per BHanz 

19118.- Stock £ 1900f-f-
0.25.20 

= B.Fr. 47 880.-

5387.50 
.f. trans. POBten 
B. S. 100 B.Fr. 2795.- 45085.-

-9437.70 

1803.-

15656.60 --145532.- 145532.-
--

45085.-

Spesenkonto. Raben 

1923 
22000.- 31. 12. Per Gewinn und 

Verlust 
tibertrag 31768.-

'1iOO.- _7
1
.,,68._ 

2208.-

31768.-
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Soll 

1922 
31. 12. An Bilanz 

Saldovortrag 

1923 
15.5. An Debitor s.Fr. 

s/Zahlung fUr Faktur 

Geschllftsgang. 

Kassakonto. 

2100.-

1923 
31.12. Per Spesenkonto 

Auszahlungen fiir 
Spesen wihrend dem 
ganzen Geschaftsjahr 

Raben 

1923 = total . 22000.-

31. 12. Per Bilanz 
Saldo. • • • • .• 13 742.-iiber X 56-58 .. 15 642.-

31. 12. An Bank s.Fr. 
Beziige wii.hrend dem 
ganzen Geschaftsjahr 
1923 = total 18000.- -~I-

35742.- 35742.-

1924 
1. 1. An Bilanz 

Saldovortrag ••• 13 742.-

Soll Kursdifferenzenkonto. Raben 

1923 1923 
31.12. An £·Debitoren 601.- 31. 3. Per Waren Y 

DiHerenz aus s.Fr.· 
Verkauf von£· Waren 488.-

31. 12. An £·Kreditoren 13640.- 31. 5. Per Waren Y 
DiHerenz aus s.Fr.· 
Verkauf von£·Waren 1803.-

31. 12. An f.Fr.·Bank . 18232.45 31. 12. Per £.Bank 9859.50 

31. 12. An Filiale Paris. 5079.35 31. 12. Per f.Fr.· Debito· 
ren . 688.30 

31. 12. Per f.Fr .• Kredi· 
toren. 21210.-

31. 12. Per Lire·Bank. • 6.-

31. 12. Per Lire ·Kredi· 
toren. 8.-

31. 12. Per Bilanz 
transitorisch. Posten 
(betriHt £, Erklii.rung 
&ehe S. 100) ••.. 2795.-

31. 12. Per Gewinn und 
Verlust 

__ Kursverlust pro 1923 695.-
37552.80 37552.80 

-- --
1924 

1. 1. An Bilanz 
Vortrag (trans. 
Posten) . . 2795.-
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Analyse des Saldos auf Kursdifferenzenkonto (Kursverlust). 

Kurs- Kurs-
verluste gewinne 

£-K ursdifferenzen: s.Fr. s.Fr. 
It. P24. . . . · · · 488.-
It. PM • . . . · · 1803.-
It. Ba.nkenkonto (AbschluBposten) (S. 130) • . · 9859.50 
It. Debitorenkonto 

" 
(S. 131) . · · 601.-

It. Kreditorenkonto 
" 

(S. 131) • . · · 13640.-
TransitoriBoher Posten It. S. 100 · · · 2795.-
Kursgewinn auf £ (Saldo) · 704.50 

14945.50 114945.50 
f.Fr.·K ursdifferenze n: 
It. Bankenkonto (AbschluB) (S. 127) • · 18232.45 
It. Debitorenkonto 

" (S. 128) • · · · 688.30 
It. Kreditorenkonto " 

(S. 128) • · 21210.-
It. Konto Filiale Paris (AbschluB) (S. 129) . · 5079.35 
KursverIust a/f.Fr. (Saldo) · · 1413.50 

23311.80 23311.80 
Lire-K ursdifferenzen: 
It. Ba.nkenkonto (S. 132) . . 6.-
It. Kreditorenkonto (S. 133) 8.-

Kursgewinn afLire (Saldo) . · , · 14.-

Rekapitulation: 
Kursverlust auf f.Fr. . · · 1413.50 
Abziiglich Kursgewinn 80/£ . · · · · · = s.Fr. 704.50 

" " a/Lit. . · - " 
14.- 718.50 

Saldo auf Kursdifferenzenkonto It. S. 138 · 695.-

Kritik der Valutasicherung: In Anbetracht der Zahl und des 
Umfanges unserer Valutageschafte und der groBen Kursschwankungen 
darf der Saldo auf dem Agiokonto von s.Fr.695.- ala sehr klein be
zeichnet werden. Das erfreuliche Resultat ist nicht nur dem Umstande 
zuzuschreiben, daB sich zufalligerweise £-Kursgewinne und f.Fr.-Kurs
verluste zum Teil aufheben, sondern beruht hauptsachlich 
auf der im ganzen gut durchgefiihrten Valutasicherung 
und der richtigen Umrechnung und Aufzeichnung der 
Posten durch die Buchhaltung. Die sich noch zeigenden, ver
haltnismaBig geringen Kursdifferenzen sind fast ausschlieBlich dadurch 
entstanden, daB wir die Margen zwischen An- und Verkaufssummen in 
fremden Wahrungen (Rohgewinne) nicht durchweg sofort sicherten. 

Bei der englischen Position haben uns die auf diese Weise nicht zum 
Ausgleich gebrachten Baisserisiken (vgl. S. 123) zu einem Kursgewinne 
verholfen; inf.Fr. dagegenist besonders der Posten yom 15.Januar (Baisse
risiko von f.Fr. 12000.-, ungedeckt yom 15. Januar bis zum 10. April) 
Ursache einesfiihlbaren Verlustesgeworden (sieheS.l02/103, P 5und6). 
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Verluste 

Kursverlust . 

Geschliftsgang. 

h) AbschluJ3konti. 
Gewinn- und Verlustkonto 

per 31. Dez. 1923. 

695.- Ertrag FiliaJe Paris 
Abschreibung a/Debitoren • 1200.- Ertrag FiliaJe Tokio 
Spesen . . . . 31768.- Waren in Komm. 
Reingewinn . . . . . • 80018.20 Wa.renX. . . 
(Obertrag auf KapitaJkonto) Wa.renY. . -- --113681.20 -- --
Sol1 Kapitalkonto. 

1923 1922 
31. 12. An Bilanz. 831868.20 31. 12. Per Bilanz 

1923 

_/-~ 
831868.20 

31. 12. Per Gewinn und 
Verlust 

__ Reingewinn . 

Aktiven 

Kasse ••...•.• 
Waren (Y) £ 1900/-/

(zu versch. Kursen) .. 
Banken 
f.Fr. 105771.70 

it 32. - = 33846.95 
£ 3593/-/-

it 25.20 = 90543.60 
s.Fr.. . .. 758533.25 
s.Fr.-Garantie-

konto •• 20000.-

Debitoren 
f.Fr. 9000.-

it 32.- 2880.-
£ 910/-/-

it 25.20 22932.-
s.Fr. • • .• 40 005.-

Filiale Paris 
f.Fr. 313595.- it 32.- = 
Filiale'Tokio 
Yen 55300.- it 2.50 = 
Transi t()risc-h e p()ste n 
(£-Kursdifferenzen) 

--

1924 
1. 1. Per Bilanz 

i) SchluJ3bilanz. 
Bilanz per 31. Dez. 1923. 

s.Fr. 
13742.-

45085.-

902923.80 

65817.-

100350.40 

138250.-

2795.-
1268963.20 

Kreditoren 
f.Fr. 120000.-

it 32.- = 38400.
£ 6200/-1-

it 25.20 = 156240.-
s.Fr.. .• 242 455.-

Kapital.. 751850.
+Gewinn 1923 80018.20 

~ 
--

Gewinne 

35850.40 
45000.-
2454.35 

14719.85 
15656.60 

113681.20 

Baben 

751850.-

'80018.20 
831868.20 

831868.20 

Passiven 

s.Fr. 

437095.-

831868.20 



Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 

Die Umstellung auf Gold in der Selbstkosten- und Preisberecbnung 
und in der Bilanziemng (Goldreehnung und Goldbilanz). Von Otto 
SchuIz-Mehrin, Ingenienr. Mit 3 Abbildungen im Text. (VI u. 97 S.) 1924. 

2.40 GoIdmark / 0.60 Dollar 

Goldmark - EroHnungsbilanz und Technik der Goldmarkbuch
fiihmng. Auf Grund der amtliehen Verordnungen (einsehlieJUieh slLmt
Heher Durchftlhrungsbestimmungen vom 28. MlLrz 1924) mit Beispielen fUr die 
Praxis dargestellt von Dr. Gustav MillIer, Handelshoehsehul-Diplominhaber. 
Seit 1907 von der Handelskammer zu Magdeburg und fUr den Landgeriehts
bezirk Magdeburg eidlieh verpfliehteter BilehersaehverstILndiger und Gutachter. 
(IV u. 58 S.) 1924. 2 Goldmark / 0.50 Dollar 

Betriebswirtschaltliche Zeitfragen. Herausgegeben von der Gesellsehaft 
filr wirtsehaftliche Ausbildung E. V., Frankfurt a. M. 
E r s t e sHe f t: GoIdmarkbilanz. Von Dr. E. Schmalenbach, Professor der 

Betriebswirtsehaftslehre an der UniversitILt Kliln. Z wei t e , unver
linderte AufJage. (IV u. 56 S.) 1923. 2 Goldmark I 050 Dollar 

Zweites Heft: Wirtschaftsunruhe und BUauz. Von Dr. Erwin Geld· 
macher, Privatdozent der Betriebswirtschaftslehre an der UniversitlLt K51n. 
I. Teil: Gmndlagen und Technik der bilanzma.oigen Erfolgsrechnung. 
Mit 15 Abbildungen. (IV u. 66 S.) 1923. 2.50 GoIdmark / 0.60 Dollar 

Drittes Heft: Wirischaftsunruhe und BDanz. Von Dr. Erwin Geld
macher, Privatdozent der Betriebswirtsehaftslehre an der UniversitILt Kliln. 
II. Teil: Die bilanzma.oige Erfolgsrechnung in Zeiten gesWrter Wirt· 
schaftsentwicklung. In V orbereitung 

Vie r t e sHe f t : Goldkreditverkehr und Goldmark - Buchffihmng. Von 
Dr. W. Mahlberg, Professor der Betriebswirtsehaftslehre an der Handels
hochschule Mannheim. Mit 12 Abbildungen. (IV u. 46 S.) 1923. 

1.80 Goldmark I 0.45 Dollar 
F il n f t e sHe f t: Die Verrechnungspreise in der Selbstkostenrechnung 

industrieller Betriebe. Von Dr. Thcodor Beste, Privatdozent der Be
triebswirtsehaftslehre an der UniversitILt Ki:lln. (68 S.) 1924. 

3 Goldmark / 0.75 Dollar 

Buchhaltung und Bilanz auf wirtsehaftlieher, rechtlicher und mathematischer 
Grundlage fUr Juristen, Ingenieure, Kaufleute und Studierende der Privat
wirtschaftslehre mit AnhlLngen Uber "Bilanzverschleierung" und "Teuerung, 
Geldentwertung und Bilanz". Von Profe~sor Dr. hon. C. Johann Friedrieh 
Schar in Berlin. F il n ft e, durehgesehene und erweiterte AufJage. (XXIV 
u. 496 S.) 1922. Gebunden 15 Goldmark / Gebunden 3.60 Dollar 

Die systematische (doppelte) Buchfiihrung. Grundlage, System und 
Teehnik. Von Max Schau, Diplomhandelslehrer all der Staatliehen Handels
Behule und Dozent am Teehnischen Vorlesungswesen und der Volkshochschule 
zu Hamburg. Mit 2 Tafeln. (VII u. 103 S.) 1923. 2 Goldmark / 0.50 Dollar 

Buchfiihrung und BiicherabschluB bei der industriellen Aktien. 
gesellschaft. Von Johannes Curt Porzig, Fabrikdirektor, Dresden. Mit 
28 Formularen. (V u. 94 S.) 1923. 
2.70 Goldmark; gebunden 3.60 Goldmark / 0.65 Dollar; gebunden 0.90 Dollar 



Verlag von J u Ii u sSp ri n g e r in B.erlin W 9 

Finanzen, Defizit und Notenpresse 1914-1922. Reich, Preullen, Bayern, 
Sachsen, W11rttemberg. Von Dr. A. Jessen. Mit einem Vorwort von Preull. 
Staats- und Finanzminister a. D. S a e m i s c h. Mit 6 Anlagen in Steindr\lck. 
(VII u. 65 S.) 1923. 4 Goldmark / 0.95 Dollar 

Die dentsehe Finanzwirrnis. Tatsachen und Auswege. Von Dr. Arnd 
Jessen. Mit 7 Tabellen. (II u. 76 S.) 1924. 2.40 Goldmark I 0.60 Dollar 

Die volkswirtsehaftliehe Bilanz nnd eine neue Theorie der Wechsel
knrse. Die Theorie der reinen Papierwiihrung. Von Edmund Herzfelder. 
lvlit 10 Textfiguren. (XVI u. 487 S.) 1919. 
16 Goldmarkj gebunden 18 Goldmark I 3.85 Dollar; gebunden 4.30 Dollar 

Die Werterhaltung in der Unternehmung und das einsehlagige 
Steuerreeht. Von A. Romer, Dipl.-Kaufmann, Fabrikdirektor. (55 S.) 1923. 

1.25 Goldmark / 0.30 Dollar 

Die Wertverandernng dnreh Absehreibung, Tilgnng und Zinses
zinsen. Formeln und Tabellen zur sofortigen Ermittlung des Verlaufes und 
jeweiligen Standes eines Betriebs- oder Kapitalwertes. Zum Gebrauch fUr 
Ingenieure, Verwaltungsbeamte, Kaufleute usw. Aufgestellt und erlautert 
von Dipl.-Ing. H. Kastendieck. (32 S.) 1914. 

Gebunden 1.60 Goldmark / 0.40 Dollar 

Die Wertmindernngen an Betriebsanlagen in wirtsehaftlieher, rest
lieher nnd reehneriseher Beziehung. (Bewertung, Abschreibung, Til
gung, Heimfallast, Ersatz und Unterhaltung.) Von Emil Schiff. (VII, 184 S.) 
Neudruck 1920. 7 Goldmark I 1.70 Dollar 

Die Absehatzung des Wertes indnstrieller Unternehmnngen. Von 
Dr. Felix Moral, Zivilingenieur uud beeidigter Sacbverstandiger. Zw e i t e, 
verbesserte uud vermehrte Auflage. (VIII u. 160 S.) 1923. 

4 Goldmark; gebunden 5 Goldmark / 0.95 Dollar; gebundeu 1.20 Dollar 

Die Inventnr. Aufnahmetechnik, Bewertung und Kontrolle. Fiir Fabrik- und 
Wareuhandelsbetriebe dargestellt von Dr.-Ing. Werner Grull. Zweite Auflage. 

In V orbereitung 

Die Kontrolle in gewerbliehen Unternehmungen. GrundzUge der Kon
trolltechnik. Von Dr.-Ing. Werner Groll in MUnchen. Mit 89 Textfiguren. 
(X u. 226 S.) 1921. Gebunden 7 Goldmark / Gebundeu 1.70 Dollar 
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Die Umsatz-, Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 
in Handel und Industrie. Kritische Untersuchung des Standes der Be
teiligungsfrage unter besonderer Berllcksichtigung volkswirtschaftlicher, sozial
politischer und gesebgeberischer MGglichkeiten. Von Helmuth Wendlandt, 
Doktor der StaatswissenschafteJ,l, Berlin, Volkswirt R. D. V. (VIII u. 212 S.) 
1922. 6 Goldmark I 1.45 Dollar 

Der Gewinnbeteiligungsgedanke und seine Grundlagen. Von Julius 
Lippert, Doktor der Staatswissenschaften, Berlin, Volkswirt R. D. V. (IV u. 
73 S.) 1922. 3 Goldmark / 0.75 Dollar 

Die Gewinnbeteiligung der Arbeiter und AngesteUten in Deutschland. 
Von Werner Feilchenfeld, Dr. jar. et rer. pol., volkswirtschaftl. Sekretltr an 
der Handelskammer zu Berlin. Mit Unterstlltzung der Handelskammer zu 
Berlin. (IV u. 167 S.) 1922. 

5.50 Goldmarkj gebunden 7 Goldmark / 1.35 Dollarj gebunden 1.70 Dollar 

Kapital- und Gewinnbeteiligung aIs Grundlage planmiBiger Wirt
schaftsltihrung. Von Dr. Albert Siidekum, Staatsminister und Finanz
minister a. D. (38 S.) 1921. 0.80 Goldmark / 0.20 Dollar 

Wirtschaltswissenschaltliche Leitliden. 
E r s t e r Ban d: Angebot und Nachfrage. Von Hubert D. Henderson, M. A.., 

Dozent fllr Volkswirtschaftslehre an der Universitltt Cambridge. Deutsch 
herausgegeben von Dr. Melchior Palyi, Privatdozent an der Handelshoch
schule Berlin. Mit 2 Abbildungen. (VII u. 155 S.) 1924. 

3.90 Goldmark / 0.95 Dollar 
Z wei t e r Ban d: Das Geld. Von D. H. Robertson, M. A., Dozent am Trinity 

College, Cambridge. Deutsch herausgegeben von Dr. Melchior Palyi, Privat
dozent an der Handelshochschule Berlin. (VII u. 149 S.) 1924. 

3.90 Goldmark / 0.95 Dollar 
D r itt e r Ban d : Produktion. Von D. H. Robertson, M. A., Dozent am 

Trinity College, Cambridge. Deutsch herausgegeben von Dr. Melchior 
PaIyi, Privatdozent an der Handelshochschule Berlin. (V u. 148 S.) 1924. 

3.90 Goldmark / 0.95 Dollar 
Viertel Band: Bev6lkerung. Von Harald Wright, M. A., Cambridge. 

Deutsch herausgegeben von Dr. Melchior Palyi, Privatdozent an der 
Handelshochschule Berlin. Mit einem Vorwort von J. M. Keynes. (VIII u. 
150 S.) 1924. 3.90 Goldmark / 0.95 Dollar 

Ertrig~isse deutscher Aktiengesellschalten vor und nach dem Kriege. 
Mit Oberblick tiber die neueste Entwicklung. Von Dr. jur. et phil. Frhr. Otto 
von Mering, Privatdozent an der Handelshochschule Berlin. (Vu.149 S.) 1923. 

5 Goldmark / 1.20 Dollar 

Der Aulbau der Eisen- und eisenverarbeitenden Industrie-Konzerne 
Deutschlands. Ursachen, Formen nnd Wirkungen des Zusammenschlusses 
unter besonderer Berllcksichtigung der Maschinenindustrie. Von Dr.-Ing. 
Arnold TroD. (VIII u. 221 S.) 1923. 8 Goldmark I 1.95 Dollar 

Das neue deutsche Wirtschaltsrecht. Eine systeruatische Obersicht tiber 
die Entwicklung des Privatrechts und der benachbarlen Rechtsgebiete Beit 
Ausbruch des Weltkrieges. Von Dr. Arthur NuSbaum, Professor an der 
Universitltt Berlin. Z wei t e, vGllig umgearbeitete A.uflage. (VII u. 132 S.) 
1922. 3 Goldmark / 0.75 Dollar 



Verlag von JuliuB Springer in Berlin W 9 

Bank- und finanzwirtsehaftliehe Abhandlungen. Herausgegeben von 
Profe~sor Dr. W. Prion in Koln. 
1. Heft: Die Verwendung maschineller HUfsmittel 1m Bankbetrleb. Von 

Dr. Joh. Diedrichs, Diplom-Kaufmann. (VIII 11. 58 S.) 1923. 
2 Goldmark / 0.50 Dollar 

2. Heft: Der Fillalbetrieb der deutschen Kreditbanken. Von Dr. Math. 
G6bbels. (66 S.) 1923. 2 "Goldmark / 0.50 Dollar 

3. He f t : Die Abwicklung des DevisengesehMtes im Bankbetrieb. Von 
Dr. Max Krawinkel. (VI u. 108 S.) 1924. 3.60 Goldmark / 0.90 Dollar 

4. Heft: Da§ Devisentermingeschiilt. Von Dr. Joachim Vogel. (Vu. 57 S.) 
1924. 2 Goldmark / 0.50 Dollar 

Der Verkehr mit der Bank. Eine Anleitung zur Benutzung des Bank
kontos, zur Prllfung von Wechsel-, Effekten- und Devisenabrechnungen Bowie 
Kontoauszfigen nebst Zins- und Provisionsberechnungen. Von Bankprokurist 
Wilhelm Schmidt. Z w e it e, vermehrte Auflage. (IV u. 72 S.) 1922. 

1.20 Goldmark / 0.30 Dollar 

Die Teehnik des Bankbetriebes. Ein Hand- und Lehrbuch des praktischen 
Bank- und Borsenwesens. Von Brono Buchwald. A c h t e, vollstlindig 
umgearbeitete Auflage. (VIII u. 600 S.) 1924. 

Gebunden 10.50 Goldmark / Gebunden 2.75 Dollar 

Werkstattenbuehfiihrung fiirmodemeFabrikbetriebe. Von C. M. Lewin, 
Dipl.-Ing. Z we i t e, verbesserte Auflage. (VIII u. 152 S.) Unverlinderter 
N eudruck 1922. 6 Goldmark / 1.45 Dollar 

Die Exportmogliehkeiten der deutsehen Masehinenindustrie. Von 
Fritz Reuter. Mit einem Geleitwort von Ludwig Bernhard, ord. Pro
fessor der Staatswissenschaften an der Universitlit Berlin. Mit 10 Textab
bildungen. (VIII u. 142 S.) 1924. 6.60 Goldmark / 1.60 Dollar 

Der Vbersee-Masehinenhandel. Eine Abhandlung Ilber seine Gestaltung 
und Ilber die sich in ibm auswirkenden Wechselbeziehungen zwischen Wirt
schaft und Technik. Von Wilhelm Thiemann, Ingenieur und Abteilungs
leiter der Firma Simon, Evers & Co., G. m. b. H., Hamburg. Mit 14 Ab
bildungen im Text. (IX u. 248 S.) 1924. 

Gebunden 11 Goldmark / Gebunden 2.65 Dollar 

Vberseeiseher Masehinenexport. Ein Leitfaden fllr Maschinenfabrikanten 
und Ingenieure, die nach Ubersee gehen. Von Hermann Scherbak, 
Ingenieur in Hamburg. (VI u. 106 S.) 1911. 3 Goldmark / 0.75 Dollar 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




