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Vorwort. 

Das Buch will einen Leitfaden zur Einfiihrung in das 
Verstandnis von Buchfiihrung und Bilanzen schaffen; es 
vermeidet dabei die in sonstigen Werken gleicher Materie 
iibliche kaufmannische Erklarungsweise, die zwar eine durch 
Tradition geheiligte, dabei aber so eigenartige ist, da13 sie 
dem technisch Gebildeten fremdartig erscheinen mu£, und 
bedient sich statt des sen der Mathematik. 

Friedrichssegen, September 1909. 

Del' Verfasser. 
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I. Die Konten. 
Wie bei einer technischen Konstruktion die zeichnerische 

Wiedergabe als Pendant zu dem im Geiste erfolgenden Entwurf 
unentbehrlich ist, so ist auch die systematische schriftliche Wieder·· 
gabe, die nBuchung" , der einzelnen Geschitftsvorfitlle in jedem 
kaufmltnnischen und industriellen Betriebe kleineren oder gro13eren 
Umfangs conditio sine qua non; denn nur so ist es moglich, jeder
zeit ein Bild fiber die Lage des Unternehmens zu gewinnen, die 
Fiille von Geschitftsvorfallen dem Gedl1chtnis zu erhalten und 
ihren Einflu13 auf den Gang des U nternehmens ersichtlich zu 
machen. Diese systematische Wiedergabe erfolgt durch die 
doppelte Buchfiihrung. 

Die nachstehenden Erorterungen knfipfen au s s chI i e £ Ii c h 
an die Buchfuhrung und Bilanzierung der Aktiengesellschaften an, 
einmal, weil sie fur den technisch Gebildeten vermoge ihrer uber
ragenden volkswirtschaftlichen Bedeutung 1) fast einzig und aHein 
in Betracht kommen und sodann, weil die Buchfuhrung anderer 
kaufmltnnischer und gewerblicher Betriebe nur wenig von der 
der Aktiengesellschaften abweichi, somit leicht verst1l.ndlich ist, 
wenn man die erstere kennt. 

Ferner schicken wir hier voraus, da13 es zweierlei Arten 
von Buchungen gibt: Wert- und Mengenbuchungen. Nur 
die ersteren bilden den Gegenstand der nachstehenden Erorterungent 

w1l.hrend die Mengenbuchungen, die dem Verst1l.ndnis keine 
Schwierigkeiten bieten, in kurzen Worten im Teil V Erw1l.hnung 
:linden sollen. 

1) Zur Illustration dieser Bemerkung geben wir nachstehend 
(S. 2) eine Zusammenstellung des in deutschen Aktiengesellschaften 
investierten Kapitals. 

Glockemeier, Buchfllhrung. 1 



2 Die Konten. 

Zur Wertverbuchung eignen sich Geschaftsvorfalle erst dann, 
wenn sie in Zahlen ausdriickbar sind. Werden wir also beispiels
weise benachrichtigt, da£ in acht Tagen eine Ladung Kohlen an 
unsere Adresse abgehe, so liegt zu einer Buchung keine Ursache 

-

Bestand zu Ende Bestand zu Ende 
1906 1907 

Gewerbegruppen 
~fitienkaPital Zahl \ Aktienkapital--

a in vi(, 1000 in Jt, 1000 

Land- u. Forstwirtschaft 5 5412 4 4912 
Tierzucht und Fischerei 17 18720 21 23620 
Bergbau-, Hutten und 

Salinenwesen. 255 1311209 259 1307549 
:B1febau, Hiittenbetrieb, 

etall- und Maschinen-
industrie miteinander 
verbunden . 42 802851 41 861851 

Industrie der Steine und 
Erden . 357 416860 365 439362 

Metallverarbeitun~. . . 127 19287B 132 198611 
Industrie derIMasc inen, 

Instrumente und Ap-
533 1624473 parate ....... 553 1718463 

Cliemische Industrie . 140 403626 143 417421 
Industrie ~. Leuchtstoife, 

Seifen, Ole usw. . . . 155 162 HI8 160 166193 
Textilindustrie . 342 581433 351 608320 
.P a~ierindustrie. . . . . 103 144104 105 153323 
Le erindustrie und In-

dustrie lederart. Stoffe 58 105179 61 110980 
Industrie der Holz- und 

Schnitzstoffe . .. 60 62315 65 70640 
Industrie der N ahrungs-

und GenuBmittel. . . 904 1032479 923 1072357 
Bekleidungsgewerbe . . 11 13150 13 16540 
Reinigun~gewerbe . . 68 21956 68 21898 
Baugewer e ...... 39 78868 43 85618 
PolygraphischeGewerbe, 

122 70330 Zeitungsverlag usw. . 123 73507 
Handelsgewerbe (Geld-

775 und Kreditwesen) . . 4427240 772 4531578 
V ersicherungs~ewerbe . 136 608218 127 585368 
Verkehrs~wer e. . . . 479 1517538 483 1571531 
Gast-u.Sc ankwirtschaft 72 57703 74 68298 
Musik-, Theater- und 
Schaustellun~sgewerbe 39 16835 41 17535 

Sonstige Gese lschaften, 
auch gemeinnutzige . 221 173346 229 174104 

Zusammen 15 060 I 13 848 609 15 157 I 14 299 267 
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vor. Von dem Augenb1ick dagegen, wo wir die Rechnung liber 
die Ladung erhalten, gewinnt der Geschaftsvorgang zahlenmaBige 
Eink1eidung und wird bllchungsfahig. Der Tag, der die zahlen
maBige Erfassung eines Geschaftes ermog1icht, ist demnach auch 
maBgebend fur das Datum der Buchung. 

Nun ist es k1ar, daB eine b10Be Aneinanderreihung 
der Geschaftsvorfalle nach dem Datum niema1s die 
Mog1ichkeit gewahren wurde, ein li be r sic h t 1 i ch e s Bi1d eines 
Unternehmens zu schaffen, und zwar um so weniger, je umfang
Teicher das 1etztere ist. Mit N otwendigkeit muB daher die 
Forderung erhoben werden, daB das Buchungsmaterial nach einer 
systematischen Ordnung gesichtet werde. Es liegt nun auBer
ordentlich nahe, z u v 0 r d e r s t die einzelnen Buchungen nach 
dem Prinzip der Gleichartigkeit zu ordnen; dies geschieht in del' 
Tat, indem man gleichartige Geschaftsvorfalle unter 
.sogenannten "Konten" zusammentragt. So sind z. B. 
Lohnzahlungen, Koh1enkaufe, Warenverkaufe durchaus ungleich 
geartete Geschaftsvorfalle, und V organge del' ersten Art werden 
demgemaB unter Lohnkonto, solche der zweiten Art unter Kohlen
konto, der dritten Art unter Warenkonto verbucht. J e groBer 
ein Unternehmen, um so mehr Konten sind notwendig, bisweilen 
mehrere Hundert, um gleichartige Vorgange unter einem passen
den Konto verbuchen zu konnen. 

Betrachten wir nun, wie die Einrichtung eines Kontos in 
den Geschaftsbuchern gestaltet werden m uB. Es ist augenschein
lich, daB bei jedem Konto Buchungen von zwei und auch n ur 
zwei Arten erforderlich sein werden. Beim Kassakonto beispiels
weise werden Eingang und Ausgang von Geld in bunter Reihe 
abwechseln; die E in g a n g e wirken in po sit i v e m Sinne, d. h. 
sie erzeugen eine Zunahme der auf dem betreffenden Konto dar
gestellten Vermogensbestandteile, die Au s g a n g e in neg a
i i v e m Sinne, d. h. sie rufen eine Abnahme der unter Kassa
konto verbuchten Werte hervor; oder ziehen wir ein dem Kassa
konto, wie wir spater sehen werden, ungleichartiges Konto als 
Beispiel herbei, etwa das Provisionskonto, so stehen sich hier 
Gewinn (+) und Verlust (-) odeI' Ertrag (+) und Aufwand (-) 
.gegenuber. Gleiche Erwagungen kann man bei jedem Konto 
pflegen. 

'Vir stehen nun vor der Aufgabe, die Art der Einrichtung 
eines Kontos in den Biichern zu entwickeln. Es hinderte nichts, 
·daB man jedem Konto nur eine Spalte gabe, und daB in derselben 

1* 



4 Die Konten. 

positive und negative Buchungen in buntem Wechsel folgten. 
Wenn man aber beim Abschlu13 nach einem bestimmten Zeitraum 
den "Saldo" eines Kontos, d. i. den Uberschu13 der positiven 
iiber die negativen Buchungen bzw. umgekehrt oder exakter aus
gedriickt, die algebraische Summe samtlicher Buchungen eines 
Kontos berechnen wollte, wo wiirde man der lastigen Arbeit 
gegeniiberstehen, zuerst die einzelnen Glieder zu ordnen, was 
einen hOchst unangenehmen Zeitaufwand bedeuten wiirde, zumal 
wenn Runderte von Buchungen auf einem Konto stehen. Dieser 
l\li13stand laBt sich am einfachsten beseitigen, wenn man von 
vornherein auf jedem Konto positive und negative 
Buchungen getrennt anordnet. 

Mathematisch dargestellt wiirde ein Konto nach Ablauf 
einer gewissen Zeit nicht folgendes Aussehen zeigen (p = positive 
Buchungen, n = negative, x = Saldo, ~ = Zeichen fiir Summe) 

PI sondern PI rlI 

pg P2 rl2 

n I Pa na 
Pa usw. usw. 
rig 

usw. 

~P - ~n= +x 
Es zeigt sich somit, d a £ jed e s K 0 n toe i n ere i n I i c h e 

Trennung von positiven, Eingang oder G;ewinn. 
und negativen, Ausgang oder Verlust, bedeutenden 
Bu ch ungen aufwe is t. 

Auf Grund der eben gegebenen Darstellung ergibt sich nun
mehr die aus dem nachstehenden Schema ersichtliche Zweiteilung 
eines Kontos mit zwingender Notwendigkeit: 

SoIl (Debet) X-Konto (Credit) Raben 

1'1 Be- is Be- I I~ p Text rufungs- .A 4 IE Text rUfungs-1 J& .., 
0; spalte 1) 10; spalte 1) A IA I 

I 

Dieses Schema enthalt zwei bislang noch nicht erwahnte 
Ausdriicke, namlich "SoIl und Raben" oder "Debet und Credit". 

1) Enthiilt Seitenhinweise auf andere Bucher. 
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die, wie aus dem V orausgegangenen ohne weiteres ersichtlich, 
offenbar mit der Trennung in positive und negative Buchungen 
zusammenhii.ngen. Sie sollen uns an anderer Stelle eingehend 
beschii.ftigen. 

Wir werden nun im folgenden sehen, da£ sich alle Konten 
unter drei Gruppen einordnen lassen. Um das Verst!1ndnis fiir 
die zu gebende Einteilung zu vertiefen, miissen wir etwas weiter 
ausholen. 

Denken wir uns beispielsweise einen Gewerbetreibenden, der 
ein gutgehendes Geschii.ft 'besitze und am J~resende .A 10000 
.baren Reinverdienst eriibrigt haben soll. Wir nehmen aus pii.da
gogischen Rilcksichten an, da£ er seinen Reinverdienst immer 
in bar in seinen Geldschrank gelegt, also nicht etwa im Laufe 
des J ahres den Verdienst irgendwie anders verwendet habe. 

Diese .A 10000 stellen ein gewisses Ka pit al dar, 
welches sich im Laufe eines Zeitraumes (hier Jahr) gebildet 
hat. (Ka pi tal bi ld u n g). 

Die ursprilngliche Form jedes Kapitals ist also die Geld
form. Sie war im Mittelalter zumeist und ist noch heute bis
weilen in manchen ilberseeischen Lii.ndern (z. B. Indien) die end
gilltige Form des Kapitals (T h e s au r i e run g). In dieser Form 
wohnt dem Kapital noch nicht die Bedeutung inne, die es in der 
modernen Volkswirtschaft hat; die Geldform ist eine ziemlich 
nnschuldige Form des Kapitals und bietet wohl die angenehme 
Moglichkeit, das Auge an dem Geldschatz zu weiden, Vorteil 
bringt dieses Kapital jedoch noch nicht. 

Der Besitzer kann ihn aber sofort haben, ohne dabei den 
Bestand des Kapitals zu schm!1lern, wenn er das Kapital in 
irgend einem gewinnbringenden Unternehmen anlegt; denn dann 
wird ihm das Kapital Zinsen tragen als Entgelt filr die Moglich
keit, daB andere mit dem von ihm zur Verftigung gestellten 
Kapital wirtschaften dilrfen. 

Findet sich aber auch immer j emand, der seines K a pit a 1 s 
b edarf? 

Diese .Frage erofl'net eine technisch und volkswirtschaftlich 
interessante Perspektive, so daB wir uns nicht versagen konnen, 
sie etwas nii.her zu beleuchten. Sie wiirde nii.mlich in anderen 
Worten lauten: 

oder: 

Wie verhalten sich Kapitalbildung und Kapitalbedarf 
zueinander ? 
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oder: 

Die Konten. 

Entspricht das Kapitalangebot stets del' Kapitalnach
frage? 

Wird man in dem MaBe in Industrie, Handel, Staat, 
Kommune zu N euanlagen schreiten, daB genau auf Heller 
und Pfennig das sich dauernd fort und fort bildende Kapital 
absorbiert wird? 

Die Antwort lautet: N ein, wie ja zu erwarten. Die Folge 
dieser Unstimmigkeit ist sehr mannigfach; vor allem aber die, 
daB Kapital, d. h. ~lso Geld, bald mehr, bald weniger oder kaum 
zur Verfugung steht und demgemaB, wie man sagt, bald billig, 
bald teuer, ja so unerschwinglich (z. B. in 1907) ist, daB nicht 
einmal die notwendigsten Bedurfnisse von Industrie und Handel 
erfullt werden konnen und eine starke gewerbliche Starung ein
treten muB, bis die dauernd sich voHziehende Kapitalbildung 
wieder ein starkes Kapitalangebot hervorruft. 

Der Empfanger des 0 ben erwahnten K a pit a Is, in diesem 
Falle aus eingangs dargelegten Grunden irgend eine Aktiengesell
schaft, hat vom buchhalterischen Standpunkt die Verpflichtung, 
aHe auf dieses Kapital bezuglichen VorfaHe in einem bestimmten 
Konto, dem K a pit a I k 0 n t 0 oder K 0 n to des A k tie n -
k a pit a Is, festzulegen. Mit diesem Konto eroffnen wir unsere 
Konteneinteilung. 

Wenn ein solches Kapital in irgendeinem Unternehmen an
gelegt wird, so geschieht folgendes: 

Es verliert seinen Charakter als Geldkapital und wandelt sich 
um in Besitz der verschiedensten Art, als Wechsel, Gebaude, 
Maschinen, Waren usw.; es entstehen also die verschieden
artigsten Geschaftsbestand t e il e, die die Buchfuhrung je nach 
Art und Wesen trennt und in die entsprechenden Konten auf
nimmt, so daB also ebenso soviel Be s tan d k 0 n ten notwendig 
werden, als Geschaftsbestandteile vorhanden sind. 

Schon hier sei darauf aufmerksam gemacht, daB diese Be
standteile nicht nur positiver Natur (z. B. Besitz an Sachen und 
Rechten umfassend) zu sein brauchen, der Geschaftsbetrieb 
bringt natiirlich auch Verbindlichkeiten mit sich, die ebenfalls 
Geschaftsbestandteile, und zwar negativer Art, darstellen. 

Mit den Bestandkonten lernen wir die zweite Art von Konten 
kennen. Um einen Begriff von der Verschiedenartigkeit der Ge
schaftsbestandteile und demgemaB der Fulle der Bestandkonten 
zu machen, geben wir nachstehend eine Ubersicht derselben, die 
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mit geringer Abanderung dem Buchhaltungslexikon von Rob. 
Stern entstammt. Wir trennen dabei in Aktiva und Passiva, 
in Besitz an Sachen und Rechten und in Schulden oder Ver
bindlichkeiten; mathematisch ausgedriickt sind Aktiva solche 
Bestandteile, deren Konten stets positiven Saldo aufweisen, 
Passiva dagegen solche, bei deren Konten der absolute Wert 
der negativen Spalte (s. Schema S. 4) gro£er ist als der 
positiven. 

I. Aktiva. 
A. Fliissiges oder BetriebskapitaP). 

1. Bargeld 
a) in einheimischer, 
b) in fremder Wahrung. 

2. Aktive Wertpapiere: 
a) Wechsel, 
b) Urkunden, 
c) Effekten, 
d) Vorschu£- und Wertzeichen. 

3. Waren und Materialien. 
4. Debitoren: 

a) volleinbringliche, 
r;(. pfandbedeckte Buchforderungen, 
~. ofl'ene Buchforderungen, 

b) zweifelhafte (dubiose) Forderungen, 
c) uneinbringliche. 

B. Festes oder Anlagekapital. 

5. Mobiles: 
Maschinen, 
Schiffe, 
Werkzeuge usw. 

6. Immobiles: 
a) Liegenschaften, 
b) Grund und Boden, 
c) Waldbesitz, 
d) Montanistischer Besitz. 

1) Auf die Bedeutung dieser Uberschrift wird im Teil VI naher 
eingegangen. 
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II. Passiva. 
1. Schuldwechsel: 

a) Solawechsel, 
b) Akzepte. 

2. Kreditoren. 
3. Feste Schulden: 

a) Darlehen, 
b) Hypothekenschulden. 

4. Laufende Zinsen auf Passivkapital. 

Der Anzahl der Aktiven und Passiven entspricht die Zahl 
der moglichen Arten von Bestandkonten. Nach der Bescha:fl'en
heit des einzelnen Geschaftes erfahren diese Arten eine Trennung 
in die verschiedensten Unterabteilungen, so da£ schlie£lich eine 
gro£e Zahl von Bestandkonten moglich ist. 

Innerhalb eines Unternehmens stehen Kapital und Geschafts
bestandteile, somit Kapitalkonto und Bestandkonten, in ganz 
bestimmter Beziehung. Es mu£ namlich das K a pit a 1 g 1 e i c h 
sein den mit seiner Hilfe geschaffenen Geschafts
b est and t e i 1 en; oder in buchhalterischer Form ausgedruckt, 
es mu£ die Summe aller Bestandkonten dem Kapitalkonto gleich 
sein. Diese Gegenuberstellung erfolgt mit Rilfe der Bilanz
gleichung; die Grundgleichung einer Eroffnungsbilanz, d. h. der 
am Beginn einer Geschaftsperiode aufgemachten Bilanz lautet 
somit: 

!.B=K 
(d. h. Summe aller Bestandkonten = Kapitalkonto). Da die 
algebraische Summe der Bestandkonten sich aus Konten aktiver 
und pas siver Werte zusammensetzt, kann die Gleichung ge
schrieben werden: 

!'A-!.P=K. 
Fur das Verstandnis der Bilanz und der ein

zelnen Buchungen mu£ scharf an dieser ursprung-
1 i c hen For m (Bestandkonten links, Kapitalkonto rechts) de r 
B ilanz gl e ich ung fe s tgehal ten w erd en; auf Grund der 
Ausfiihrung auf S. 4, wo wir nachwiesen, da£ die Kontenform 
subtraktive Posten nicht zula£t, ist es jedoch selbstverstandlich, 
da£ die Bilanzgleichung, wenn sie in Kontenform abgefa.l3t 
wird, eine Umformung erfahren mu£ in: 

!.A=K+!.P. {fp 
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Es ist somit logisch falsch, wenn das Gesetz sagt (cf. S. 29 Passus 5), 
da£ das Kapital unter die Passiva aufzunehmen sei; logisch 
richtiger wll.re es zu sagen, da£ die passiven Vermogensbestand
teile auf der Seite des Kapitalkontos gesondert aufzuweisen seien, 

Beispiel: 

Aktiva: vI6 ~ 

{
Kassa. . 10000 
Effekten 25 000 
Wechsel . 10 000 
Debitoren . 120000 
Waren. . 3000001-
Grundstiicke 230 000 -
Maschinen . 200000 -

Zusammen 1895 000 1-
~A=~ 895000 

- ~p = " 245000 

~B = ~A - ~p = vI6 650000 

Kapital: 
Grundkapital 
Reservefonds 

Passiva: 

vI6 I~ 
600000 -
50000 -

Akzepte. . . 50000 -
Kreditoren . 150000 -
Somtige Passiven. 45000 ,-

Zusammen 1895 OOO! -

K = ~ 600000 +.A 50000 

K = " 650000. 

Diese Bilanz wiirde einer Eroffnungsbilanz entsprechen, die 
man etwa bei Ubernahme eines Geschil.ftes aufmachen Wiirde. 

N a c h einer gewissen Geschaftsperiode muA sich die 
Bilanzgleichung, die dann etwa die A b s chI u fl b i 1 an z bei 
J ahresschlufl darstellt, verandert haben, und zwar in zwei
facher Hinsicht: 

1. werden Verschiebungen in den Geschaftsbestandteilen 
stattgefunden haben, ohne die Hohe unseres 
Vermogens zu verandern, wir werden beispiels
weise mehr Maschinen, weniger Kassabestand, mehr 
Glaubiger, geringeren Wechselbestand usw. haben und 

2. wird sich durch den Geschaftsbetrieb ein gewisser 
Verlust oder Gewinn gebildet haben, oder allgemein 
gesprochen, der Geschaftsbetrieb wird ein bestimmtes 
Ergebnis g e z e i t i g t haben. 

Eine Verll.nderung des Kapitals wird nur in seltenen Fll.llen 
eingetreten sein, da sie besonderen Generalversammlungs
beschlussen unterliegt und daher mit dem normalen Geschitfts
betrieb nichts zu tun hat. 
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Die unter 1 und 2 erwlthnten ituf3erst wichtigen Gesichts
punkte werden uns noch Bfter in verschiedenstem Zusammenhang 
beschil.ftigen, hier wollen wir nur eine Tatsache aus ihnen heraus
schiilen. 

Unter 2 sagten wir. daf3 ein Ergebnis aus dem Geschil.fts
betrieb resultieren werde. Wenn wir dieses buchhalterisch dar
stellen wollen, benBtigen wir einer bislang nicht erwithnten 
Art von Konten, nil.mIich der Erg e b n is k 0 n ten, der dritten 
und letzten Art von Konten. (Eine Zusammenstellung von Er
gebniskonten s. S. 48.) Wenn wir das Ergebnis der Geschil.fts
periode in der Schluf3bilanz zum Ausdruck bringen wollen, so muf3 
die Schlutlbilanz mathematisch dagestellt wie folgt aussehen: 

!.Al - }; PI = K ± E 1) 
oder der Kontenform entsprechend umgeformt, da die Subtraktiv
posten vermieden werden mussen: 

a) };.A1 = K + }; PI + E Bilanz mit Gewinndarstellung (cf. 
z. B. S. 55); 

b) }; Al + E = K + }; PI Bilanz mit Verlustdarstellung 
(S. 74). 

Die mit dem Begriff »Konto" zusammenhil.ngenden Fragen 
sind zwar noch nicht erschopft, gleichwohl wollen wir dieses 
Kapitel beschlief3en, da wir spitter bessere Gelegenheit haben 
werden, noch Fehlendes nachzuholen. 

Wir fassen das in diesem Abschnitt Gesagte kurz zusammen 

1. Gleichartige Geschil.ftsvorfaIle werden unter Konten sub
summiert. 

2. Konten erhalten bei der Buchfiihrung eine Zweiteilung 
zur Aufnahme einerseits positiver, andererseits negativer 
Buchungen. 

3. Es gibt drei verschiedene Arten von Konten: 

a) Kapitalkonten, 
b) Bestandkonten, 
c) Ergebniskonten. 

1) A ist zu AI. P ZU PI geworden, entsprechend den Verschiebungen 
innerhalb der Geschaftsbestandteile. 



ll. Die Buchungen. 
Der Form nach besitzen die Buchungen eine uberaus wichtige 

Eigenbeit, die es mit sich bringt, daB man diese Buchffihrung 
die doppelte nennt. 

J eder ziffernmaBig erfaBbare Geschaftsvorfall wird n i c h t 
nur einmal, sondern stets doppelt, d. h. auf zwei ver
schiedenen Konten verbucht. Warum nun diese auf den ersten 
Anschein uberflussige Doppelbuchung? Der Grund ist ein ebenso 
einfacher, wie die Idee selbst und ihre Durchffihrung in dem 
ganzen System genial ist. 

Es ist klar, daB die Buchfuhrung nur dann praktisch brauch
bar sein kann, wenn sie eine sichere vor Rechenfehlern schutzende 
Kontrolle gestattet; denn man muB eine Garantie haben, daB die 
vielen oft in die Runderttausende gehenden Buchungen eines 
Geschaftsjahres rechnerisch richtig ausgeffihrt worden sind. Diese 
Kontrolle ist klar und einfach. Betrachten wir nochmals das 
Kontenschema auf Seite 4. Man findet dort auf dem Kopf der 
beiden Kolonnen des Schemas die Worte "SolI" (Debet) und 
"Raben" (Credit). Wenn man j ed e Buchung in das lIS 011" 
des einen und das "Raben" des anderen Kontos 
richtig einstellt, so mussen sich nach Ablauf einer 
Geschaftsperiode die Sollsummen undRabensummen 
sam tlicher Ko n ten gleichen, womit die zu fordernde 
Kontrolle geschaffen ist. 

Dieses unbedingt starre Festhalten an der Form erschwert 
etwas das tiefere Eindringen in das Verstandnis und den 
inneren Zusammenhang aller Buchungen; wir wollen jedoch 
die Materie so beleuchten, daB dieselbe restlos klar wird. 

Dem Inhalte nach sind zwei Arten von Buchungen zu 
unterscheiden 1). Wir erinnern an das auf Seite 9 Gesagte, 

I) Aus padagogischen Grunden werden zunachst nur die nach
stehenden zwei fast ausschlief3lich zur Anwendung kommenden Art en 
berucksichtigt. 
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woselbst wir ausflihrten, wie das durch die Eroffnungsbilanz dar
gestellte Bild eines Unternehmens sich wli.hrend einer gewissen 
Geschli.ftsperiode verandert zum Bilde der SchlU£bilanz. Da die 
Verli.nderungen vermittels einer langen Reihe ei:q.zelner Buchungen 
buchhalterisch erfaJ3t werden mlissen, so muJ3 die BuchIUhrung 
entsprechend der auf Seite 9 gegebenen Zweiteilung zweierlei 
Anforderungen genligen: sie muJ3 erstens Verschiebungen, die 
sich auf Bestandkonten im Laufe eines J ahres vollziehen, mathe
matisch festlegen und zweitens das Ergebnis des Geschli.ftsganges 
erfassen. Mithin muJ3 es zwei Arten von Buchungen geben: 

1. die Bestandbuchungen 
2. die Ergebnisbuchungen, wie wir sie der Klirze halber 

nennen wollen. 

1. Bestandbnchnngen. 
Die Bestandbuchungen behandeln solche Geschli.f'tsvorfli.lle, 

die Verschiebungen innerhalb der Geschli.ftsbestandteile bewirken. 
Es werde beispielsweise eine Maschine gegen Barzahlung 

von J6 1500 beschafft. Bei diesem Geschaftsvorfall verandert 
sich nur die Art unseres Besitzes, nicht seine R 0 he; es stehen 
sich Ausgang auf Kassakonto und Eingang auf Maschinenkonto 
gegenuber, und zwar nimmt, worauf genau zu achten ist, unser 
Besitz an M as chinen re sp. das Ma s chinenkon to um 
ebensoviel zu, als die Kasse resp. das Kassakonto 
a b n i m m t. Mathematisch ausgedruckt, ,kann man sagen: Es 
resultiert eine positive Buchung auf dem einen Ronto (Maschinen
konto) + b" und eine negative auf dem anderen Konto (Kassa
konto) - b {J; ihr absoluter Zahlenwert ist gleich, die V orzeichen 
verschieden; beide Buchungen heben sich gewissermaJ3en auf. 

Bei diesen Buchungen kommen nur Bestand
konten in Betracht. Wenn wir die ,,+ Seite" dieser 
Konten mit "SolI", die "- Seite" mit "Raben" uberschreiben, 
wie dies geschieht, so wiirden die genannte Maschinenanschaffung 
auf die 

+ -oder So11- Seite des Mas chinenkonto s und aU£erdem 
auf die 

- - oder Raben - Seite des Kassakontos zu buchen sein 
und zwar mit dem absoluten Werte J6 1500. 

Flir ein ganz klares Verstli.ndnis geniigt diese Erklli.rung noch 
nicht. J ede einzelne Buchung stellt gewissermaJ3en eine Sprosse 
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dar, auf der man von der Eroffnungsbilanzgleichung zur Gleichung 
der Schlu£bilanz fortschreitet; jede einzelne Buchung ist dem
nach nur verstandlich im Hinblick auf die Bilanz und umgekehrt 
die Bilanz nur dann, wenn man wei£, wie gebucht wird und wie 
jede vorliegende Bilanz mit denen des Vor- resp. Nachjahres 
durch Vermittelung der einzelnen Buchungen zusammenhangt, und 
wenn man ferner wei£, W0rauf wir spater zu sprechen kommen 
werden, wie die Buchfuhrung die Ermittelung des Ergebnisses 
ermoglicht. 

Wir mussen demnach zum Verstandnis der einzelnen Buchung 
die Bilanzgleichung herbeiziehen. 

Die Eroffnungsbilanzgleichung lautet: 

~ A - ~ P = K oder noch kiirzer 
~B =][ 

Die Bestandbuchung betrifft, wie erwahnt, nur Bestandkonten. 
Diese stehen auf der linken Seite der Bilanzgleichung. Da jede 
Buchung ihrerseits eine Gleichung darstellt, die bei der Bestand
buchung lautet: 

+bu -b(1= 0 

(die Indices a. und ~ sollen verschiedene Konten andeuten), so 
wird das oben erwahnte Beispiel der Maschinenanschaffung wie 
folgt mit den Bilanzgleichungen zu verbinden 1) sein: 

Eroffnungs
bilanz 

I 
I - I ' 

Kassa Waren I sc~~~n I' ~O:::~ I Schulden Kapital 

J16 I -" J16. -" --" .16 

{ I + B1 ~ + B2 Ii + Bs I + B4 /- Bo I = / K + 10000: + 30000 I + 60000 + 20000 - 20000 = + 100 000 

SchluBbilanz { I t ~~OO / t fa 000 I t f{ 3500 I t ~o 000 I = ~~ 000 I I 16t 00l) 

In abgekurzter Darstellung, wie wir sie bei den spateren 
Beispielen verwenden, wiirde diese Buchung wie folgt aussehen: 

1) Man achte genau darauf, daB samtliche Bestandkonten auf 
der linken Seite der Bilanzgleichung stehen (vgl. S. 8). 
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Maschinenkonto 
+ J6 1500 

Die Buchungen. 

}; B = K ErO{fnungsbilanz 
Kassakonto 

- J6 1500 = 0 BestantIbuchung 

}; B = K Schlussbilanz 

Die Summe der Bestandkonten ist also dieselbe geblieben, 
nur die Salden einzelner Bestandkonten haben sich geandert. 

2. Ergebnisbuchungen. 
Der Ergebnisbuchung liegt stets ein Geschaftsvorfall zu

grunde, bei dem unser Eigentum an Vermogensbestandteilen zu
oder abnimmt, also nicht die Art, sondern der U m fan g oder die 
H 0 h e unseres Vermogens beeinfiu£t wird. E s k 0 m men be i 
solcher Buchung stets ein Bestandkonto und ein 
Ergebniskonto in Betracht. Wir bezahlen z. B. J6 300 
fur Zinsen; unser Vermogen nimmt um J6 300 ab; e s wi r d 
eine negative Buchung in Rohe von .16 300 sowohl 
auf Z ins e n -, wi e auf K ass a k 0 n toe r for de r Ii c h; ver
einnahmen wir andererseits .16 300 fur Zinsen, dann entsteht 
eine positive Buchung auf denselben Konten. Letzterer Fall 
werde im Schema analog der Darstellung auf S. 13 durchgefuhrt. 

Die Eroffnungsbilanzgleichung lautet: 

'2.B= K 

Da Bestandkonten auf der linken Seite angeordnet sind, 
Ergebniskonten aber auf der rechten Seite (s. S. 10) so lautet 
die Gleichung fur Ergebnisbuchungen ganz allgemein 

+ ba = + e" wenn Gewinn oder Ertrag, 
- ba = - ell wenn Verlust oder Aufwand vorliegt. 

Zur Eroffnungsbilanz addiert, ergibt sich 

"2.B'=K+E }; B' = K - E oder umgeformt }; B' + E = IC 

Es andert sich also einmal die algebraische Summe der 
Bestandkonten und sodann resultiert ein positives oder negatives 
Ergebnis auf der rechten Seite der Bilanzgleichung. 

Zum besseren Verstandnis und zum Vergleich mit der 
Bestandbuchung fuhren wir das Beispiel der Zinseneinnahme von 
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~ 300 im analogen Schema vor, wie bei der Bestandbuchung 
auf S. 13 geschehen. 

I Ma- I Forde-Kassa Waren 
schinen I rung Schulden Kapital 

J(, J6 I vi' -" vi' vi' 

Er-
ge~-
nlS 
J(, 

r~~~~gs- {I t ~6000 I t ~6000 It flfooo I t ~~OOO I =~~000;1:: I t~ooool -
Ergebnis- J I + ba I I I I I = I I + e" 
bUchung \ + 300 I I = I + 300 

Schlu£- {1+ B11 I+B2 I+B3 i+ B4 I-B5 I=I+K I+E bildung + 10300 + 30000 + 60000, + 20000
1

- 20 000 = + 100 000 + 300 

In abgekurzter Darstellung (s. 0.) 

'.£B=K 

Kassakonto Zinsenkonto 

+ 300 + 300 -----------------
'.£B' K+E 

Die algebraische Summe der Bestandkonten hat sich also 
geandert. Ein Verlust ist selbstverstandlich ganz analog zu 
buchen. 

Es war bereits festgelegt worden (S. 12), da£ bei Bestand
kontt\ll die Soll-Seite aIle + -, die Haben-Seite aIle - - Buchungen 
aufnimmt. Ferner hatten wir auf S. 11 auseinandergesetzt, da£ 
jede Buchung in das Soll des einen und in das Haben 
de s anderen Kon to s zu bringen ist. 

Demgema£ mu£ also die Zinseneinnahme (weil positiv wirkend) 
auf aIle FaIle unter der Soll- oder + - Seite des Kassakonto 
(Bestandkonto) verbucht werden und anderseits unter der Haben
Seite des Zinsenkontos (Ergebniskonto). 

Da, wie eingehend erlautert, gema£ der Gleichung fUr Er
gebnisbuchungen die Zinseneinnahme nicht nur fur das Kassa
kon to, sondern auch fur das Zinsenkonto eine p 0 sit i v e Buchung 
darstellt und diese auf der H abe n - S e i t e des Zinsenkontos ge
bucht werden mu£, so ist ofl'ensichtlich, dan bei Zinsenkonto 
und in gleicher Weise bei allen Ergebniskonten die Haben-Seite 
+-Werte, die Soll-Seite aber --Werte aufnimmt. 
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Wir erhalten SOInit foIgendes ubera1Js wichtige Ergebnis: 
Die mathematische Bedeutung von SolI und Haben 
ist bei Ergebniskonten gerade umgekehrt wie bei 
Bestandkonten, nl!.mlich 

Soll-Seite = -j Haben-Seite = +. 
Hier bei der .Art und Weise der Auffassung der Ergebnis~ 
buchungen ist nun der Scheideweg, wo sich die mathematische 
Erkl!!.rungsweise von der sonst in der kaufml!.nnischen Buch
hal tung ublichen Erkll!.rungsweise trennt. 

Wiihrend nl!.mlich bei Ergebnisbuchnngen entsprechend den 
Grundgleiehungen 

+ be< = + ee< oder - ba = - ea 

ffir beide Buckmgsposten dasselbe V orzeichen angewandt werden 
muB, hat der Kaufmann doch ganz im Gegenteil den Eindruck~ 
da£ entgegengesetzte V orzeichen in Frage kommen. 

Die Ursache fUr diese auf den ersten Anblick merkwurdige 
Erscheinung ist die, da£ der Kaufmann den ihm gell!.ufigen Ge
scMftsverkehr mit seinen Kunden auch bei Erkll!.rung und Ab
fhssung der Buchungen in den Gesch!i.ftsbuchern zugrunde legt. 
Er personifiziert aus diesem Grunde s!!.mtliche Konten j von den 
Konten, die jedesmal bei einer Buchung in Frage kommen, gibt 
immer das eine Konto an das andere Konto, welches seinerseits 
emp:fil.ngt. Das gebende Konto wird, wie beirn Geschl!.ftsverkehr
ublich, erkannt, das empfangende belastet; letzteres also 
schuldet - "Debet" oder "SolI" zahlen "an" ersteres r 

welches gut "Hat" (resp. "Haben") = Credit vermittels 
(p er) des belasteten Kontos. 

Wie man sieht, hat der Kaufmann bei der Buchung nicht 
den Geschl!.ftsvorfall selbst, sondern eine ganz bestimmte Folge 
desselben im Auge. Um nach dieser Erkli!.rUngsweise die Buchung 
eines Geschl!.ftsvorfalles vornehmen zu konnen, sind steis die 
Fragen zu stellen: Welches Konto emp:fil.ngt? Welches Konto gibt? 

Wenden wir nun diese Erkli!.rungsweise auf die beiden Bei
spiele fur Bestand- und Ergebnisbuchung (S. 13 und 14) an, so· 
ergibt sich folgendes: 

1. Bestandbuchung: 
Welehes Konto empfungt? Maschinenkonto. Ergo. 

wird es belastet. 
Welches Konto gibt? Kassakonto. Ergo wird es. 

erkannt. 
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2. Ergebnisbuchung: 

Welches Konto empfangt? Kassakonto. Ergo wird 
es belastet. 

Welches Konto gibt? Zinsenkonto. Ergo wird es 
erkannt. 

(Uber die praktische Ausfiihrung der Buchung s. weiter unten.) 

Man sieht also, da:B der Kaufmann einen U nterschied in 
der Behandlung der Bestand- und Ergebnisbuchungen nicht kennt, 
ja er wird sich des Unterschiedes im Wesen der beiden Arten 
von Buchungen gar nicht bewu:Bt, resp. braucht sich dessen nicht 
bewu:Bt zu werden. 

Dem gegeniiber konnen wir nicht scharf genug betonen: 

Grundgleichung ffir Bestandbuchung : + ba - b,11 = 0, 
" " Ergebnisbuchung: + ba = + ea ; - ba =-ea • 

Der gro:Be V orteil der mathematischen Erklarungsweise beruht 
nun darin, da:B man einerseits miihelos, anderseits notgedrungen 
im Geiste jede Buchungsgleichung mit den Gleichungen ffir Er
offnungs- und Schlu:Bbilanz (vgl. Schemata S. 13 und 15) ver
bindet und da:B somit der Einflu:B jeder Buchung auf die Ge
staltung der Bilanzgleichung ersichtlich wird. 

Inhaltlich sind die Ergebnisbuchungen in zwei Unter
abteilungen zu gruppieren, namlich solche, 

a) denen Geschaftsvorfalle zugrunde liegen, die sofort eine 
l!'eststellung von Verlust oder Gewinn gestatten, und 
solche, 

b) bei denen sich Gewinn oder Verlust nicht oder nur um
standlich im Augenblick des Entstehens feststellen und 
buchen lassen, und Wertveranderungen nur allmahlich 
vor sich gehen, so da:B zur Feststellung des entstandenen 
Gewinnes bzw. Verlustes erst eine umstandliche Kal
kulation oder in sehr komplizierten Fallen erst die Auf
nahme einer I n v e n t u r erforderlich wird. 

Es erscheint hier nicht zweckma:Big, naher auf diese beiden 
Unterabteilungen einzugehen, da wir im Abschnitt III hierzu 
bessere Gelegenheit finden. 

Glockemeier, Buchflihrung. 2 
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Wir fassen kurz den Inhalt von Abschnitt II zusammen: 
1. J eder Gesch!i.ftsvorfall ist doppelt, d. h. auf zwei Konten 

zu verbuchen, und zwar stets im Soll des einen und 
im Raben des anderen Kontos. 

2. Es gibt inhaltlich zwei Arlen von Buchungen: 

a) Bestandbuchungen, wo stets zwei Bestandkonten, 
b) Ergebnisbuchungen, wo stets ein Bestandkonto und 

ein Ergebniskonto in Frage kommen. 

3. Die Bedeutung von Soll und Raben ist 

a) bei Bestandkonten: Soll = +, Raben =-, 
b) bei Ergebniskonten: Soll = -, Raben = +. 



III. Buchungsbeispiele. 
Wir wollen nunmehr die bisherigen theoretischen Aus

fiihrungen durch eine Reihe von Beispielen erlautern. Die Bei
spiele sollen so gewahlt werden, da:B tunlichst aIle in Bilanzen 
haufig wiederkehrende Konten zur Anwendung kommen und so
mit dem Verstandnis nahegefuhrt werden; kurze Erklarungen 
werden hierzu des weiteren beitragen. 

1. Besfandbuchungen. 
1. Beispiel. Wir senden unserem Kunden, Fritz Muller, 

Hamburg, Waren im Betrage von .16 890,40 auf laufende oder 
offene Rechnung. 

Unser Hestand an Waren vermindert sich um die ~rfolgte 
·Lieferung, und zwar ist auf dem Warenkonto eine negative 
Buchung erforderlich in de r s e 1 ben Rohe, wie die auf Grund 
der Warenlieferung dem Kunden ausgestellte Rechnung ergibt 1). 
Also 

Kontokorrentkonto Fritz Muller 
+ .16 890,40 

Warenkonto 
-..A 890,40 = o. 

1) Zum Verstandnis des Geschaftsvorfalles sei vorausgeschickt, daB 
Kau£ und Verkauf vielfach nicht gegen sofortige Bezahlung, sondern 
auf Kredit erfolgen, der der Tatsache sein Entstehen verdankt, 
daB in groBeren Mengen zusammen gelieferte Waren zumeist erst 
allmahlich durch sukzessiven Detailverkauf abgesetzt zu werden 
pflegen. Das Kreditverhaltnis wird durch eine mehrere Monate nach 
Lie£erung erfolgende Zahlung (Terminzahlung) oder durch Wechsel
begebung (s. S. 22) aufgehoben. Zwischen Termin und sofortiger 
Barzahlung der Warenlieferung wird dann insofern zwecks Deckung 
des Zinsenverlustes wahrend des Kredittermins ein Unterschied 
gemacht, als bei sofortiger Barzahlung ein gewisser Abzug vom 
Rechnungsbetrag (1 %, 2% und mehr), "Skonto" genannt, zugelassen 
wird, wahrend bei Terminzahlung der volle Rechnungsbetrag ent
richtet werden muD. 

2* 
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Als Parallele zu der mathematischen E r k I a run g wollen 
wir noch die in der Praxis iibliche Dar s t e 11 u n g geben. 

Um die Buchung irgendeines Geschaftsvorfalles vorzunehmen, 
sind, wie wir bereits auf S. 16 ausfiihrten, die Fragen zu stellen: 
Welches Konto empfangt? Welches Konto gibt? In Beispiel 1 
empfangt das Kontokorrentkonto "Fritz Miiller" , das Konto des 
Fritz Miiller wird also belastet, wahrend das Warenkonto gibt, 
also erkannt wird. 

Die Buchung sieht in der praktischen Ausfiihrung wie 
folgt aus: 

Kontokorrentkonto 
SolI (+) Fritz Muller, Hamburg (-) Raben 

An Warenkonto. ·1:0 I j I 1 I I 
SolI (+) Warenkonto (-) Raben 

Jf, 4 I P« K,"'''''''"''''. 
Fritz Muller .. 890 40 

Wir miissen hier darauf aufmerksam machen, da£ man nicht 
,sofort jeden Geschaftsvorfall in der obigen Darstellungsweise 
festlegt, vielmehr bucht man ihn in der Regel zuerst in einem von 
zwei "Grundbiichern", namlich entwederindem "Kassabuch" oder 
in dem "Memorial" resp. in der "Primanota". Ersteres umfa£t 
alle die Geschaftsvorfalle, bei denen irgendeine Barzahlung "aus 
der Geschaftskasse" vorliegt, letzteres samtliche iibrigen Vorfalle. 

Bei allen Beispielen soIl au£er der mathematischen Formu
lierung noch der entsprechende Posten im Kassabuch oder dem 
Memorial angefiihrt werden, um auf Teil V besser vorzubereiten. 

Derartige Geschafte auf offene Rechnung rufen ein Kredit
verhaltnis zwischen uns und unseren Geschaftsfreunden hervor, die 
als Lieferanten unsere Kreditorenglaubiger, als Abnehmer unsere 
Debitorenschuldner werden. FUr die entsprechenden Buchungen 
werden somit das Kreditoren- und De bi torenkonto erforderlichj 
beide Bestandkonten faBt man auch unter dem N amen "K 0 n t 0-

korrentkonto" (laufende Rechnung) zusammen. Diese Konten 
stellen eine Art Sammelkonten dar, d. h. sie umfassen eine groBe 
Reihe von Einzelkonten, deren Anzahl der Zahl unserer GeschaftB~ 
freunde entspricht. 
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Memorial. 
Kontokorrentkonto Fritz Muller, Hamburg 

an Warenkonto 
fur unsere Warensendung 

.A 4> 
890 40 
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2. Beispiel. Fritz Muller, Hamburg, sendet uns A 890,40 
in bar und bittet, ihn bezw. sein Konto daftir erkennen zu wollen. 
Zuwachs der Kasse, gleichgro£e Verminderung unserer Forderung. 

Kassakonto 
+ .A 890,40 

Kontokorrentkonto Fritz Muller, Hamburg 
- .A 890,40 = O. 

Posten im Kassabuch 
(besteht aus zwei Seiten, einer Soll- und einer Haben-Seite). 
SoIl 

Datum An Kontok. F. Muller, Hamburg 

Seine Bezahlung fur gelief"erte Waren 890 40 

3. Beispiel. Wir kaufen eine Maschine gegen bar im Werte 
von .A 2500,-. 

Maschinenkonto 
+ .A 2500,-

1m Kassabuch 

Datum Per Maschinenkonto 

Bezahlung fUr Dampfmaschine 3 

Kassakonto 
.A 2500,- O. 

Haben 

.f61~ 
I 

2500: 

4. Beispiel. Wir verkaufen Waren an Alfred Muller, Naum
burg a. Saale, im Werte von.A 840,70 und erhalten als Zahlung 
einen W echseI 1). 

1) Zum Verstiindnis dieses V orfalles und der Bedeutung des 
Wechselkontos sei das wichtigste aus dem Wechselverkehr kurz 
herausgegriffen. 

Zum Zwecke der leichteren Einziehung von Forderungen an 
fremden Pliitzen und der bequemeren Leistung von Zahlungen bedient 
man sich des Wechsels. Der Wechsel, rechtlich charakterisiert durch 
die besondere, sogenannte Wechselstrenge, ist eine U rkunde, in 
welcher in einer bestimmten Schriftform ein Versprechen gegeben 
wird, an einem fest bestimmten Termin eine fest bestimmte Summe 
zu zahlen. 
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Warenkonto 
- .A 840,70 

Memorial. 

Wechselkonto 

+ "" 840,70 = O. 

Wechselkonto 

an Waren "" '" 
fur Warenlieferung an Alfred Muller, Naumburg 

gegen Wechsel per 15. Mai 1908 erhalten 840 70 

Eine Erll1uterung der Grundform des Wechsels wird fur unsere 
Zwecke genUgen: 

N ach der deutschen Wechselordnung muJ.\ jeder Wecheel enthalten: 
1. Angabe des Ortes und Datums der Ausstellung. 
2. Angabe des Termines, an dem gezahlt werden soll. 
3. Angabe der zu zahlenden Summe. 
4. Unterschrift des Ausstellers (Trassant). 
5. Adresse desjenigen, der die Zahlung leisten soIl (des Be

zogenen oder Trassaten). 
6. Die Bezeichnung »W echsel" in der U rkunde. 

AuJ.\erdem werden je nach Art des Wechsels noch aufgenommen: 
7. Name desjenigen, an welchen gezahlt werden soIl (Remittent). 
8. Angabe des Ortes, wo gezahlt werden soIl (Domizil). 
9. Annahmeanerkennung des Zahlungspflichtigen (Akzeptant). 

Derselbe Wechsel ist fUr den Aussteller ein Aktivum, fUr den 
Bezogenen ein Passivum. Au£bewahrt wird er, nachdem er yom 
Bezogenen akzeptiert wurde, yom Trassanten, der ihn am Zahlungs
tage dem Trassaten zur Zahlung »prl1sentieren" muJ.\. 

Aktive Wechsel werden unter "Wechsel" oder "Rimessen·", 
passive Wechsel unter "Tratten-" oder "Akzeptkonto" verbucht. 

Als Beispiel lassen wir ein ausgefUllte3 Wechselformular folgen. 

~ ~ per f§. ~i 1908 aUf c?a44d' 

~~. !J[cuun.f""'1l a. y, den f§. /iTe.fw<Vt 1908 Fur Mark 840, 70 

6 !J)uu' DJt:;'nak nacIi lieale zahlen Sie fur diesen Prima-

r;il Wechsel an die Ordre - VAln and .u/&, - die Summe von 

~) ~ ad!II!undednie~ aucli 70 -'I 

=s ~ HerrnJ1lfced~ 
~ ~ ~ -in &"d czv.~~~. 
~ .!1Jalinliej4k<;fo 12 

Wechsel, die wir besitzen, konnen wir vor dem Verfalltage an 
Geldes Statt in Zahlung geben oder aber zu Gelde machen, ver-
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In Praxi wird der Geschil.ftsvorfall, um den Verkehr mit 
dem betr. Geschil.ftsfreund ersichtlich zu machen, in zwei Teile 
zerlegt und wie folgt verbucht: 

Warenkonto 
- .A 840,70 
Wechselkonto 
+ .A 840,70 

Debitorenkonto 
+ .A 840,70 = O. 

Debitorenkonto 
- .A 840,70 = O. 

5. Beispiel. Die Reichs bank, bei der wir ein G i r 0 k 0 n t 0 

unterhalten, benachrichtigt uns, daB sie Akzepte von uns in 
Hohe von .A 3000,-, die wir bei ihr zahlbar stelIten, eingelost 
hat und unser Girokonto gleichlautend belastet hat l ). 

Akzeptekonto Reichsbank 
+ .A 3000,- - .A 3000,- = O. 

Memorial. 
Akzeptekonto 

an Reichsbank .A ~ 
von ihr eingeloste Akzepte 3000 

6. Beispiel. Wir geben der Bank Auf trag zum Kam eines 
Industriepapiers, und zwar von 10 Aktien (shares) der San Miguel 
Copper Mining Company; sie fiihrt den Auftrag aus, nimmt die 
Effekten in Depot und belastet uns laut spezifizierter Rechnung 
mit .A 513,25. Sie teilt uns dies mit, worauf wir wie folgt 
buchen: 

kaufen oder diskontieren, wie man sagt. In beiden Fiillen wird 
natUrlich nicht der Wert verrechnet, der auf dem Weohsel angegeben 
ist; da er denselben erst am Verfalltage besitzt, so werden die Zinsen 
bis zum Verfalitage abgerechnet. Als Zinsfua wird dieser Zins
berechnung der sogenannte Reichsbankdiskont zugrunde gelegt. 

"Auslil.ndische Wechsel" werden unter "Devisen"-Konto ver
rechnet. 

1) Der Giroverkehr erledigt Geldzahlungen duroh Ubertragen von 
Konto zu Konto unter Vermittelung einer Zwischenperson (Bank). 
Ein Kaufmann A. in Hamburg, der ein Girokonto bei der Reichsbank 
besitzt, will an einen Geschil.ftsfreund B. in Erfurt zahlen, der gleich
falls bei der Reichsbank ein Girokonto besitzt. A. tut dies, indem er 
die Hamburger Reichsbankhauptstelle durch 1Jbersendung eines aus
gefflllten Formulares von der beabsichtigten Zahlung benachrichtigt, 
wil.hrend diese ihrerseits A. fUr den Betrag belastet, B. dagegen wird 
durch die gleichfalls von der Zahlung in Kenntnis gesetzte Reichs
bankstelle Erfurt auf den gleichen Betrag erkannt. 
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Bankkonto 
- J6 513,25 

Memorial. 

Efl'ektenkonto 
+ J6 513,25 = O. 

Efl'ekten 
an Bank 

Stck. 10 San Miguel Copper shares it 27/16 

Courtage in London 
Transferspesen. . 

fB 24, 7.6 

" 
5.-

" 
5.-

fB 24,17.6 

it 20,48 J6 509,45 
Stempel 
Provision 
Depesche 

J6 0,50 
" 1,80 
" 1,50 " 3,80 

J6 513,25 

'1. Beispiel. Wir kaufen ein Haus um den Preis von 
.A 50 000 ; bezahlen bar an J6 20 000 , ubernehmen die 
I. Hypothek mit J6 18000 und decken den Restbetrag durch 
Aufnahme einer neuen II. Hypothek von J6 12000. 

Gebaudekonto + J6 50000, Kassakonto - J6 20000,-
Hypoth.Kto. I - " 18000,-

" "II - " 12000,-
+ J6 50000,- - .A 50 000,-= O. 

K ass a b u c h (Haben-Seite). 
Per Gebaudekonto 

Anzahlung beirn Kauf des Hauses Herren-
straBe 15. . 20000 

Memorial. 
Gebaude 

an Hypothekenkonto I J6 4 
ubernommen 1. Hypothek auf Haus 

Herrenstrai3e 15 verzinst mit 4 0J0 18000 

Gebaude 
an Hypothekenkonto II 

neu errichtete II. Hypothek zur Deckung 
des Restbetrages auf Haus Herren
strasse 15 verzinst mit 5 0/0 12000 -
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Die am meisten in den Bilanzen wiederkehrenden Bestand
konten haben wir nunmehr alie in den vorhergehenden Beispielen 
berUhrt. 

Es sind dies: 

Kassa-, Effekten-, Wechsel-, Bankkonto, Waren-, 
Maschinen- oder aligemein Utensilien-, Gebaude- oder 
Immobilienkonto. 

Weitere Beispiele entnehme man aus Teil IV. 

Die Verschiedenartigkeit der Konten wird bei den Bei
spiel en dem Anfanger Schwierigkeiten bereiten, durch Ubung 
verschwinden dieselben natiirlich in der Praxis; immerhin er
fordert die FUhrung der Grundbucher bei verwickelterem Ge
schaftsbetrieb groBe Sorgfalt und Uberlegung. 

2. Ergebnisbnchnngen. 
a) Geschiiftsvorfiille mit sofortiger Gewinn- oder 

Verlustfeststellung. 
8. Beispiel. 

Hierbei liegt eine 
Wir zahlen bar fiir Reisespesen J(g 1250. 

Vermogensverminderung um J(g 1250 vor. 

Kassakonto 
- J(g 1250,-

SolI (+) 

Soli (-) 
- -

I .16 
.An Kassakonto 1250 

Spesenkonto 
- J(g 1250,-

Kassakonto 

I Per Spesenkonto 

Spesenkonto 

1- 4 I 

(-) Raben 
~ 

14 .16 
1250 

(+). Haben 

Ergebnisbuchungen werden naturlich ebenso wie Bestand
buchungen in den Grundbuchern, Memorial und Kassabuch fest
gelegt. Das Beispiel witre im Kassabuch aufzunehmen: 

Kassabuch (Haben-Seite) 

per Spesenkonto J(g ~ 
fiir Reiseauslagen 1250 
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Eine groBe Reihe von Geschitftsvorflillen wird ebenso wie 
obiges Beispiel verbucht. Zumeist handelt es sich dabei um 
Unkostenkonten, wie: 

Zinsenkonto, Provisionskonto, Lohnkonto, Portokonto, 
Steuernkonto usw. 

Wir fiigen noch zwei Beispiele dieser Art an: 

9. Beispiel. Wir vereinnahmen J6 300 an Vierteljahres
zinsen aus unserem Darlehen an N. N. 

Kassakonto 
+ J6 300,- -

K as s a b u ch (Soll-Seite) 
an Zinsenkonto 

Zinsenkonto 
+ J6 300,-

viertelj1l.hrliche Zinsen des Darlehens an N. N. 
J6 J6 
300 

10. Beispiel. Wir zahlen J6 210 ffir div. Materialien, welche 
im Betriebe verbraucht werden. 

Kassakonto 
- J6 210,-

Kas s abu ch (Haben-Seite) 
per Materialienkonto 

Fl1r div. Material 

Materialienkonto 
-J6 210,-

J6 J6 
:no 

11. Beispiel. Unser Schuldner Fritz M1iller, Hamburg, ist 
insolvent geworden. Wir erhalten als Ausgleich 50 Ofo UDseres 
Guthabens von J6 1500, also J6 750 bar, die audere Hillfte stellt 
unseren Verlust dar. 

Hierbei wird eine zweifache Buchung erforderlich, namlich 
eine Bestand- und eine Ergebnisbuchung: 

Kontokorrentkonto 
Fritz Ml1ller, Hamburg 

Bestandbuchung -.A 750,-
Kassa-Konto 

+ J6 750,-= 0 

Verlust- und Gewinn-Konto 
Ergebnisbuchung - J6 750,- - J6 750,-

Das Konto des Fritz Ml1ller, welches mit J6 1500 belastet 
war zu unseren Gunsten oder die laufende Rechnung (Konto-
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korrent) mit Fritz Muller, die einen positiven Saldo von .A 1500 
aufwies, ist jetzt ausgeglichen. 

Kassabuch (Soll-Seite) 
An Fritz Muller, Hamburg 

Fur seine Barzahlung 

Memorial. 
Gewinn- und Verlust-Konto 

.A ..16 
750 

an Kontokorrentkonto Fritz Muller, Hamburg, 
Verlust im Gefolg eines Ausgleichs in Hohe 
von 50010 750 -

12. Beispiel. Wir diskontieren (d. h. verkaufen) bei der 
Reichsbanknebenstelle einen Wech.sel von .A 2500 zum Diskont
satz von 41/2010. Die Bank zieht .A 52,40 Diskont ab, wir er
halten bar .A 2447,60. 

Die Verbuchung des Beispiels kann in doppelter Weise 
erfolgen: 

a) Kassakonto 
+.A 2500,

. 52,40 

Wechselkonto 
-2500,-=0 

Diskontkonto 

- 52,40 

Addiert man beide Gleichungen, so erhalt man 

+ ~ 2447,60 - 2500,- = - ..J(p 52,40 

b) Kassakonto 
+ ..162447,60 

Wechselkonto 
-.A 2500,-

Diskontkonto 
-.A 52,40 

b) ist lediglich eine Abkurzung von a), indem Bestand- und 
Ergebnisbuchung in e i n e r Gleichung vereinigt werden. 

a) sieht im K ass a b u c h wie folgt aus: 

SoH (+) 

A~ Rimessenkonto , 
fur diskont. Rimesse 

(-) Haben 

I Per Diskontkonto ,. , vf6 I A& 
Diskontabzug. . 52 40 

b) Ergebnisbuchungen mit Hilfe der Inventur. 
Wenn die Buchfuhrung nur mit Bestandbuchungen und 

Ergebnisbuchungen nach der Art unter a) dargestellten zu 
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tun hlltte, dann w/l.re das Bilanzziehen eine auf3erordentlich ein
fache Sache. 

Man hll.tte nur die Bucher a jour zu bringen, d. h. aile 
Geschaftsvorfalle bis zum Moment der Bilanzaufsteilung zu ver
buchen und dann zur Eroffnungsbilanz I B = K die samtlichen 
Buchungsgleichungen zu addieren (vgl. Schemata S. 13 und 15), 
so wfirde man zur Schluilgleichung 

I B' = K + E gelangen. 

So bequem ist das Aufsteilen einer Bilanz nun freilich nicht, und 
zwar deshalb nicht, weil in der Buchhaltung eine R e ih e von 
Konten vorkommen. bei denen die den Konten ent
sprechenden Geschll.ftsbestandteile Veranderungen 
unterworfen sind, welche sich erst auf Grund 
besonderer Manipulationen, namlich der. Inventur, 
f est s tell e n 1 ass e n. Erst nach Aufsteilung der Inventur ist 
es bei diesen Konten moglich, das Ergebnis und somit die ent
sprechende Ergebnisbuchung festzulegen. 

Das Wesen der Inventur sowie einige wichtige gesetz
geberische Bestimmungen fiber Inventur und Bilanz sind aus den 
im Abdruck folgenden §§ 39, 41 und 261 des Handelsgesetz
buches ersichtlich. 

§ 39. 
Jeder Kaufmann hat bei dem Beginn seines Handelsgewerbes 

seine Grundstl1oke, seine Forderungen und Sohulden, den Betrag 
seines baren Ge~des und seine sonstigen Vermogensgegenstll.nde genau 
zu verzeiohnen, dabei den Wert der einzelnen Vermogensgegenstll.nde 
anzugeben und einen das Verhliltnis des Vermogens und der Sohulden 
darstellenden AbsohluB zu maohen. 

Er hat demnaohst fI1r den AbsohluB eines jeden Gesohaftsjahres 
ein solohes Inventar und eine solohe Bilanz aufzustellen. Die Dauer 
des Gesohaftsjahres darf 12 Monate nioht l1berschreiten. Die Auf
stellung des Inventars und die Bilanz ist innerhalb der einem 
ordnungsmaBigen Gesohaftsgang entspreohenden Zeit zu bewirken. 
Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem naoh der Besohaffenheit 
des Gesohaftes die Aufnahme des Inventars nioht fl1glioh in jedem 
J ahr gesohehen kann, so genl1gt es, wenn sie alle 2 Jahre erfolgt. 

Die Verpfliohtung zur jahrliohen Aufstellung der Bilanz wird 
hierdurch nioht berl1hrt. 

§ 40. 
Die Bilanz ist in Reiohswahrung aufzustellen. 
Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind samtliohe 

Vermogensgegenstande und Schulden naoh dem Werte anzusetzen, 
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der ihnen in dem Zeitpunkte beizulegen ist, fUr welchen die Auf
steHung stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen 
Werte einzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. 

§ 41. 
Das lnventar und die Bilanz sind von dem Kaufmann zu unter

zeichnen. Sind mehrere personliche Gesellschafter vorhanden, so 
haben sie aIle zu unterzeichnen. 

Das lnventar mid die Bilanz konnen in ein dazu bestimmtes 
Buch eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. 1m 
letzteren Faile sind sie zu sammeln und in zusammenhangender 
Reihenfolge geordnet aufzubewahren. 

§ 261. 
Bilanzen von Aktiengesellschaften oder Kommandit

ge sellsch aft en b etre£f end. 
1. Wertpapiere und Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis 

haben, durfen hochstens zu dem Borsen- oder Marktpreis des Zeit
punktes, fUr welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser Preis 
jedoch den Anschaffungs- oder Herstellungspreis Ubersteigt, hochstens 
zu dem letzteren angesetzt werden. 

2. Andere Vermogensgegenstande sind hochstens zu dem An
schaffungs- oder Herstellungspreis anzusetzen. 

3. Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur Weiter
verauEerung, vielmehr dauernd zum Geschaftsbetriebe der Gesellschaft 
bestimmt sind, dUrfen ohne RUcksicht auf einen geringen Wert zu 
dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis angesetzt werden, sofern 
ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder 
ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird. 

4. Die Kosten der Errichtung und Verwaltung durfen nicht als 
Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden. 

5. Der Betrag des Grundkapitals und der Betrag eines jeden 
Reserve- und Erneuerungsfonds sind unter die Passiva aufzunebmen 1). 

6. Der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und samtlicher 
Passiva sich ergebende Gewinn oder Verlust muE am Schlusse der 
Bilanz besonders angegeben werden. 

Wir gehen nunmehr zur Besprechung derjenigen Geschafts
bestandteile uber, deren Konten zu ihrem Abschlufl einer Inventur 
bedurfen und beginnen dabei mit demjenigen Konto, bei welchem 
die Aufgabe der Inventur, den Erfolg zu ermitteln, am deut
lichsten in die Augen flillt, namlich dem Warenkonto. 

1) Die Fassung dieses Pasaus ist, wie aus unseren Erorterungen 
(z. B. S. 8) hervorgeht, logisch falsch. 
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Waren. Die Soll- oder + -Seite des Warenkontos registriert 
im wesentlichen Wareneingang, d. h. also die Waren, die wir 
gekauft oder hergestellt haben; die Haben- oder - -Seite da
gegen, Warenausgang bezw. Warenverkauf. Wenn man nach 
den auf Warenkonto auftretenden Buchungen urteilt, so scheint 
von einem Gewinn oder Verluste bei Warenkauf und -verkauf 
keine Rede selli zu k1innen, denn es wird niemals ausdrticklich 
ein dabei entstehendes Ergebnis gebucht. Wenn wir dagegen 
irgendeine bestimmte Ware bei Ein - und Verkauf verfolgen, bei

.spielsweise 10 t Hafer, so wird sich zeigen, daB, wie zu 
erwarten, bei normalem Geschli.ftsgang zu h1iherem Preise ver-
kauft als gekauft wurde, somit aus der Verbind ung b eider 
G esc h II. f t s v 0 rf 11.11 e ein Gewinn resultierte. 

Es hat jedoch einmal keinen Zweck jeden solchen Gewinn 
sofort zn ermitteln und zu buchen und zum anderen ist dies auch 
mitunter unm1iglich, und somit verschiebt man die Berechnung 
sli.mtlicher aus Ein- und Verkauf oder aus Fabrikation mit nach
folgendem Verkauf resultierenden Gewinne auf den Zeitpunkt des 
Abschlusses. Es fragt sich nun, wie die Gewinnfeststellung beim 
A b s chI u B stattfindet. Sie wli.re li.uBerst einfach, wenn im 
Momente des Abschlusses sli.mtliche w!i.hrend der Geschli.ftsperiode 
gekauften oder hergestellten Waren auch gerade vollstli.ndig ver
kauft wli.ren. Dann hli.tte man nur die Summe sli.mtlicher Soll
Posten (Betrag der bei Einkauf gezahlten Preis e) von der Summe 
der Haben-Posten (Betrag der beim Verkauf erzielten Preise) ab
zuziehen, und der Gewinn oder eventuelle Verlust wli.re ermittelt. 

Dieser Fall d1irfte jedoch wohl nie eintreten, sondern man 
wird immer ein mehr oder weniger groBes Lager von Waren haben. 
Der Wert derselben muB bei der Gewinnberechnung berficksichtigt 
und infolgedessen zunli.chst ermittelt werden. Dies geschieht mit 
Hilfe der In ven tur. 

Wenn nun beispielsweise der Betrag der bei Beginn einer 
Geschli.ftsperiode vorhanden gewesenen und im Laufe derselben 
eingekauften oder hergestellten Waren .A 50 000 betruge, der 
Wert der verkauften Waren dagegen .A 40 000 und der Wert des 
bei der Inventur ermittelten Vorrates .A 20000, so ergibt sich 
der Gewinn wie folgt: 

Soll-Seite Haben-Seite 
.A 50000 40000 - 30000 = .A 10000 Gewinn . 
.A 20 000 .A 40 000 
.A 30 000 .A 40 000 



Ergebnisbuchungen. 31 

Da Subtraktivposten vermieden werden mtissen, so wird 
man den V organg in nachstehender Form darstellen: 

SolI Warenkonto Raben 

Bestandundeingegangenewarenl50 -too Ausgegangene Waren .• 140 -tOO 
Gewinn . . . . . . . . . . . 10 000 Bestaild laut Inventur 20 000 

160 000 160 000 

Die entsprechende auf der Inventur aufgebaute Ergebnisbuchung 
lautete somit: Warenkonto Gewinn- und Verlustkonto 

+ vI(p 10000 - + vI(p 10000 
Wir haben uns etwas eingehend tiber diesen Fall verbreitet, 

weil er von grllBter Wichtigkeit ist und wir spil.ter in anderem 
Zusammenhang nochmals auf ihn zurtickkommen mtissen. Man 
vergleiche noch wegen der Ausffihrung der Inventur der Waren 
S. 29 § 261 Absatz 1. 

Bei den weiteren Erllrterungen tiber Inventur schlieBen wir 
uns an die Aufstellung der Aktiva und Passiva, S. 7 und 8, an. 

Die fremden Sort e n (Geldsorten), nl!.mlich Mtinzen und 
N oten, sind, da Geld :fem Ausland gegentiber eine Ware darstellt, 
tltglichen im Kurszettel notierten Schwankungen unterworfen; sie 
sind daher zu dem am Tage der Inventur gtiltigen Tageskurs 
in Markwithrung umzurechnen (R. B. Ges. § 40 Abs. 1 und 2). 
Das gleiche gilt ffir die C 0 up 0 n s. Dabei kann die Mllglichkeit 
zu einem, wenn auch geringfiigigen, Verlust oder Gewinn gegeben 
sein gemiiB den Schwankungen des Kurses. Beispielsweise 
kauften wir Fr. 500,- franzllsische Noten it. 81 = vI(p 405,-. 
Am Inventurtage ist der Kurs 80, der Wert also ." 400,-. Die 
Differenz stellt Verlust dar. 

Weehsel. Beim Wechselkonto bat die Inventur den Zweck, 
den Wert der "im P ortefeuille" befindlichen Besitzwechsel, auf den 
Tag der Inventur berechnet, festzustellen; denn derselbe ist nicht 
einfach gleich dem Saldo des Wechselkontos, da ja die Wechsel erst 
frtiher oder spiiter nach dem Tage der Inventur prl!.sentiert werden, 
somit im Werte zu kfirzen siud um die jeweiligen Diskontbetriige 
bis zum Fl!.lligkeitstermin. Bei geringem Wechselbestand ist der 
Abzug geringfligig, und aus diesem Grunde ist auch keine ent
sprechende gesetzliche V orschrift vorhanden; bei Banken ist es 
jedoch tiblich, den Diskontabz]lg zu berticksichtigen. 

Wir lassen hier ein Beispiel folgen, welches dem Lehrbuch 
der Bankbuchhaltung von Brosius S. 120 entnommen ist und das 
Wechselkonto einer Bank darstellt. 
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Die aus der Inventur resultierende Ergebnisbuchung ist 
also folgende: 

Wechselkonto 
+ J(p 43,45 

Gewinn- und Verlustkonto 
+ J(p 43,45. 

Die dem Abschlu£ entsprechende Buchung auf Gewinn- und 
Verlust-Konto folgt spater unter Kapitel "Gewinn- und Verlust
Konto". 

Fur D e vis e n und Ak z e pte gilt das unter Wechsel Gesagte 
analog. 

Effekten. Das Effektenkonto umfa£t Staats-, Provinzial- und 
Stadtanleihen, Hypothekenpfandbriefe, Aktien und Obligationen. 
(Naheres uber die einzelnen Kategorien findet man in dem sehr 
lesenswerten Werkchen von Dr. Georg Obst "Kapitalanlage 
un d We r t pap i ere", Verlag von Karl Ernst Paschel, Leipzig). 

Die N otwendigkeit der Inventur fur die Gewinnermittelung 
geht aus nachfolgendem Beispiel hervor: 

Wir haben im Laufe des Geschaftsjahres 10 Aktien einer 
Bergwerksgesellschaft gekauft zum Kurse von 150, bezahlten also 
J(p 15000 ohne Berucksichtigung der beirn Kauf erwachsenden 
Spesen. Die Aktien mogen wahrend des weiteren Verlaufes des 
Geschaftsjahres im Depot gelegen haben, und mittlerweile der 
Kurs auf 125 gesunken sein. Beim Schlu£ der Geschaftsperiode 
betragt der Wert der 10 Aktien nur J(p 12500, somit ist ein 
Verlust von J(p 2500 auf Effektenkonto entstanden. Die Inven
tarisierung der Effekten ist also zur Gewinn- oder Verlust
ermittelung unbedingt notwendig (vgl. im ubrigen S. 29 § 261 
Abs. 1). Der Abschlu£ erfolgt dabei genau so, wie unter Waren
konto dargelegt. 

Mobilien und Immobilien. Bei dies en Werten findet keine 
Inventur in dem Sinne statt, wie bei den bislang besprochenen 
Werten, es sei denn, da£ die Neuaufnahme irgend eines Unter
nehmens vorliege, und zwar geschieht dies aus dem Grunde 
nicht, weil die bei diesen Geschaftsbestandteilen sich vollziehende 
Wertverminderung allmahlich und stetig erfolgt, j e nachem sich 
die betr. Anlagen durch Gebrauch abnutzen, somit entwerten. 
N ur in seltenen Fallen wird eine Wertsteigerung zu verzeichnen 
sein, namlich bei Grundstucken und Gebauden in Stadten. 

Die erwahnte Wertminderung wird zum Ausdruck gebracht 
durch Abschreibungen vom Buchwert oder Bildung eines Er-

Glo ckemeier, Buchffthrung. 3 
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neuerungsfonds oder Amortisationskontos. An einem Beispiel 
wollen wir zeigen, wie diese Wertverminderung buchmil.J3ig aus
gedrfickt wird. 

fiber Abschreibungspolitik s. S. 65 ff. 
a) Die Abschreibungen vom Bu chwert beziehen sich 

auf den Wert, welchen die Anlagen bei der letzten Bilanz dar
stellten. Sollen z. B. stil.ndig 10 Ofo abgeschrieben werden vom 
Wert der Anlage, der ursprfinglich .A 100000 betrage, so wiirden 

im ersten Jahre .A 10 000 

., zweiten 
" " 

9000 

., dritten ., ., 8100 

abgeschrieben, Buchwert der Anlage 
somit .A 90 000 

" 
., 

Buchwert der Anlage 
somit .A 81000 

Buchwert der Anlage 
somit.A 72 900 usw. 

Die erforderliche Buchung wfirde wie folgt aussehen: 

13. Beispiel. Wir schreiben bei Jahresschlnfi 10 Ofo vom 
Werte unserer Maschinen ab im Betrage von .A 8230,-. 

Maschinenkonto 
- .A 8230,-

Me mori al. 
Gewinn und Verlust 

an Maschinen 

Gewinn- und Verlustkonto 
- -.A 8230,-

Ffir Abschreibung laut Inventar. 
.A Ail> 

8230 

b) Die Abschreibungen vom Neuwert und Bildung eines 
Erneuerungsfonds 1) wiirden bei denselben Voraussetzungen, wie 
unter a) Jahr ffir Jahr .A 10000 betragen, somit wiirde beispiels
weise nach drei J ahren dem N euwert der Anlagen in HBhe von 
J(g 100 000 ein Erneuerungsfonds mit J(g 30 000 gegenuberstehen. 
Wenn wir am Jahresende der Abnutzung unserer Maschinen 
(s. Beispiel unter a) dadurch Rechnung trUgen, daJ3 wir 
J(g 8280,- = 10 Ofo eines Neuwertes von J(g 82300 dem Brutto
gewinn entnil.hmen und auf Erneuerungsfonds l1bertr11gen, so 
wfirde folgende Buchung entstehen. 

Gewinn und Verlust 
o = - J(g 8230 

Erneuerungsfonds 
+ J(g 8230 

1) Der Erneuerungsfonds ist eine Unterabteilung des Kapital
kontos gleich dem Reservefonds (Erklarung dieser Buchung siebe 
spater S. 40). 
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Da die Bekanntschaft mit dem Begriffe Abschreibungen fiir 
den technisch Gebildeten von besonderer Bedeutung ist, so lassen 

. wir nachstehend noch ein schematisches Beispiel eines Anlage
Kontos folgen, aus welchem die Eroffnung und der AbschluB 
eines solchen Kontos mit Sicherheit hervorgeht. 

SolI (+) Bureauinventar-Konto. (-) Haben 

1908 J6 '" 1908 
J6 I'" Jan. 11. An Bilanzkonto Dez. 31. Pe·r Bilanzkonto •. 2700 -

Wert des lnventars Wert des lnventars 
am 1. 1. 1908 2000 - nach Abzu,q d. Ab-

schreibung fur 1908 
an.- An Kassakonto Per Verlust- und Ge-
Dez. Neuanschaffungen . 1000 - winnkonto 300 -

Abschreibung fur 
Geschiiftsjahr 1908 

30001- 30001-

1909 

-I I Jan. \1. An Bilanzkonto . 2700 
Wert des lnventars I am 1. 1. 1909 . 

Die dem AbschluB entsprechende Ergebnisbuchung wiLre 
folgende: 

Bureau-Inventarkonto 
- J6 300,-

Gewinn- und Verlustkonto 
- J6 300,-

Materialien. Bei Rohstoffen und Hilfsmaterialien dient die 
Inventur zur Kontrolle des buchmiLBigen Materialverbrauchsnach
weises. Das Materialienkonto wird fast immer als Bestandkonto 
gefiihrt genaa wie etwa Kassakonto und nur dann als Ergebnis
konto, wenn der Verbrauch an Materialien zu geringfiigig ist, um 
einen genauen Materialverbrauchsnachweis zu rechtfertigen. Der 
Materialverbrauchsnachweis geschieht wie folgt: 

Die einzelnen Betriebsabteilungen fiillen Anforderungszettel 
aus, die kontrolliert und genehmigt werden. Alsdann werden zur 
bestimmten Zeit yom Materialverwalter die entsprechenden 
Materialien verausgabt; die Anforderungszettel dagegen werden 
zuruckbehalten und dienen als Unterlage fur die Buchungen. 
Fur gewisse Materialien sind die so erfolgenden Buchungen zum 
Nachweis des Verbrauches und Bestandes ausreichend, bei an
deren wird jedoch, wie erwahnt, eine Inventarisierung stattfinden 

3* 

I 

I 
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mussen. Wie die auf Grund des Verbrauchsnachweises bezw. 
der Inventur erfolgende Ergebnisbuchung aussieht, ergibt sich 
aus dem Beispiel auf S. 46. 

Halbfabrikate. Unter Halbfabrikaten versteht man solche 
Fabrikate, die sich noch in Herstellung befinden, also den 
FabrikationsprozeB noch nicht vollkommen durchlaufen haben. 
Da sie Aktivwerte darstellen, mussen sie inventarisiert werden 
und in der Bilanz erscheinen. 

Wenn wir noch einen kurzen Ruckblick auf den Abschnitt 
uber Inventur werfen, so zeigt sich, daB es eine Reihe von 
Bestandkonten gibt, die zu ihrem Abschlu:B der Inventur bedurfen. 
Es ist ublich, solche Ronten ng e m i s c h t e" gegenuber den 
"r e in en" Bestandkonten zu nennen. J e weniger gemischte 
Ronten ein Unternehmen einzufuhren braucht, um so leichter ist 
es, jederzeit die Bilanz zu ziehen, da der hierfur notwendige 
V organg der Inventur um so mehr vereinfacht ist. 



IV. Einige spezielle Buchungen. 
1. Kapitalkonto. 

Wir haben bislang das Kapitalkonto vollig beiseite liegen 
lassen, weil aufKapitalkonto selten Buchungen erforderlich werden. 

Was die Bedeutung von SoIl und Haben bei Kapitalkonto 
anbelangt, so ist schon aus Grunden der Symmetrie ersichtlich, 
daB sie der bei den Ergebniskonten zutreffenden gleichen wird; 
denn sowohl Kapital-, wie Ergebniskonten stehen auf der rechten 
Seite der Bilanzgleichung. 

Ein Beispiel wird dies zeigen: 

14. Beispiel. Es werde seitens der Aktionare das Aktien
kapital eines Unternehmens in Hohe von J6 2000000 bar ent
richtet. 

Kassakonto 
+ J6 2000000,

Ka s s a b u c h (Soll-Seite). 
an Kapitalkonto 

Barzahlung des Aktienkapitals 

Kapitalkonto 
+ .A 2000 000,-

J6 2000000,-

Wir mach en hier darauf aufmerksam, da£ zur gleichen 
Kategorie, wie das Aktienkapitalkonto, auch noch einige andere 
in Bilanzen haufig auftretende Konten gehoren, namlich Reserve
fondskonto, Erneuerungsfondskonto, Spezialreservekonto, au£er
ordentliche Rucklagen und Konten ahnlicher Bezeichnung. 
Ihnen allen ist dies gemeinsam, daB sie entstanden sind, indem 
man von dem errechneten Bruttogewinn vergangener Geschafts
jahre Teile abgetrennt hat, anstatt sie, gleich dem N ettogewinn, 
in Dividendenform auszuschutten. Dadurch wird gewisserma£en 
das in dem U nternehmen arbeitende Kapitel vergroBert, ohne 
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dail jedoch im eigentlichen Kapitalkonto eine VeriLnderung zu
tage tritt. 

"Uber den Reservefonds im besonderen existieren noch nach
folgende rechtliche Bestimmungen: 

Handelsgesetzbuch § 262. 
Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes ist 

ein Reservefonds zu bilden. In diesen ist einzustellen: 
1. Von dem jahrlichen Reingewinn mindestens der zwanzigste 

Teil so lange, als der Reservefonds den zehnten oder den im 
Gesellschaftsvertrage bestimmten hoheren Tell des Grundkapitals 
nicht llberschreitet; 

2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder 
bei einer Erhohung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien 
f1lr einen hoheren als den N ennbetrag fiber diesen und tiber 
den Betrag der durch die Ausgabe der Aktien entstehenden 
Kosten hinaus "erzielt wird; 

3. Der Betrag von Zuzahlungen, die ohne Erhohung des Grund
kapitals von Aktionaren gegen Gewiihrung von Vorzugsrechten 
fllr ihre Aktien geleistet werden, soweit nicht eine Verwendung 
dieser Zahlungen zu aufierordentlichen Abschreibungen oder 
zur Deckung aufierordentlicher Verluste beschlossen wird. 

2. Gewinn- und Verlnstkonto. 
Das Gewinn- und Verlustkonto ist einerseits ein Erge bnis

konto, wie jedes andere Konto dieser Art (vgl. Beispiel 11), an
dererseits falIt ihm jedoch noch eine besondere Aufgabe zu, die 
wir wegen der Bedeutung ffir die Bilanzdarstellung an dieser 
Stelle naher berfthren mttssen. 

Wir sahen, dail ein Ergebnis sowohl auf Ergebniskonten 
wie mit Hilfe der Inventur auf gemischten BestandkQnten fest
gelegt wird. Nun ist es naturgem1!.B zur Feststellung des End
ergebnisses erforderlich, die e in z e 1 n en Verluste und Gewinne 
zu addieren, um zu wissen, ob man in Summa mit Verlust 
oder Gewinn gearbeitet hat. Es muB also ein Sammelkonto ffir 
die einzelnen Ergebnisfeststellungen existieren, welches, mathe
matisch gesprochen, aIle diese zusammengehorigen Glieder in eine 
Klammer schlie£t. Diese Funktion erfftllt das Gewinn- und 
Verlustkonto. Ehe wir diese Ergebnisaddition auf Gewinn- und 
Verlustkonto vorflihren, wollen wir noch ein einzelnes Ergebnis
Konto darstellen, wie es sich beirn AbschluB prll.sentiert. 
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(+) Raben SolI (-) GehiUter-Konto. 

vi' ~ vi' 

Jan. 31. An Kassakonto Jan. 31. Per Gewinn u. VerZust 
GezahZte GeMlter. 500 - Ubertrag aUf Gewinn 

~ 

und VerZust • . • 500 -

500 1-
1 

500 1-=== 
Einige der in unseren bisherigen Ausfiihrungen nachgewiesenen 

Ergebnisse, und zwar auf Geh!1lterkonto, Bureauinventarkonto 
(S. 35), Wechselkonto (S. 32), sowie ein Gewinn auf Efl'ekten
konto in Rohe von .A 1000 und Warenkonto in Rohe von 
.A 2500, sollen nunmehr auf Gewinn- und Verlustkonto buch
halterisch addiert werden. Wie leicht ersichtlich, stellen die 
einzelnen Posten zum Teil Ergebnisbuchungen (cf. Wechsel
konto S. 32), zum Teil lediglich Ubertragungen bereits gebuchter 
Ergebnisse (cf. Gehltlterkonto) dar. 

SolI (-) Gewinn- und Verlust-Konto. (+) Haben 

vi' ~ vi' l~ 
Jan. 31. An Gehiilterkonto. 500 - Jan. 31. Per Effektenkonto 1000 -

An Bureauinventar- Per Warenkonto . 2500 -
konto. 300 - Per WechseZkonto. 4-3 45 

An Bilanzkonto 
274314-5 . (Reingewinn) . 

3543145 3543 145 

Es sei hier kurz darauf hingewiesen, da£ bei industriellen 
Unternehmungen der Gewinn zumeist nur liber ein Konto aus
gewiesen wird, dem Warenkonto, Erzproduktionskonto oder 
wie man es sonst im einzelnen benennen mag, wahrend bei den 
Banken Gewinn oder Verlust auf Sorten- und Kouponkonto, 
Efl'ekten-, Konsortial-, Wechsel-, Zinsen- und Provisionskonto 
entsteht. 

Die Art und Weise des Ubertrags bereits erfolgter Ergebnis
buchungen auf Gewinn- und Verlustkonto gibt uns Anlail, die 
Theorie der Buchungen etwas zu vervollstandigen. 

Wir zeigten, da£ insgesamt drei Arten von Konten existieren, 
und dail je zwei Konten zu einer Buchung erforderlich sind. 
Folglich sind insgesamt moglich sechs verschiedene Buchungen 
mit folgenden Kontenzusammenstellungen. 
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1) 2 Bestandkonten; 
2) 1 Bestandkonto, 1 Kapitalkonto·.; 
3) 1 Bestandkonto, 1 Ergebniskonto; 
4) 2 Kapitalkonten; 
5) 1 Kapitalkonto, 1 Ergebniskonto; 
6) 2 Ergebniskonten; 

Von fundamentaler Bedeutung sind, wie in Kapitel II dar
gelegt, nur 1 und 3, namlich die sog. Bestand- und Ergebnis
buchungen. Die Gleichungen fiir diese sechs Arten von Buchungen 
miissen, wofern die Bilanzgleichung, zu der sie zu addieren sind, 
eine G lei c hun g bleiben solI, wie folgt lauten: 

1) +ba-b,IJ=O 
2) + ba = + ka ; - ba = - ka 
3) + ba = + ea ; - ba = - ea 

4) 0 = +ka-k~ 
5) 0 = + ka - ea ; 0 = - ka + ea 
6) 0 = + ea - e~ 

2, 4, 5 und 6 kommen sehr selten in Frage. Ein Beispiel 
fur 2 haben wir auf S. 37 vorgefiihrt. 4 trate Z. B. dann ein, 
wenn man aus irgendwelchen Griinden einen Teil eines Spezial
reservefonds auf Reservefondskonto iibertragen wiirde; 5, wenn 
ein Ubertrag stattfinden wiirde von Gewinn- und Verlustkonto 
auf Kapitalkonto, etwa bei einer G. m. b. H. und nach 6 endlich 
erfolgt der Ubertrag von Ergebniskonten auf Gewinn- und Verlust
konto zwecks Addition bereits erfolgter Ergebnisbuchungen auf 
Gewinn und Verlustkonto. 

Zusammenfassung. Es ist hier der Platz, die gewonnenen 
Resultate nochmals zu iiberblicken. 

1) Wir sahen, dafi die Grundlage, auf der die Buchungen 
eines Jahres sich aufbauen, die Er5ffnungsbilanz ist. 

2) Wir konstatierten, dafi alle zahlenmafiigen Geschaftsvorfalle 
mit verschwindenden Ausnahmen nur zwei Arten von 
Buchungen, entweder Bestand- oder Ergebnisbuchungen 
hervorrufen. 

3) Wir zeigten, dafi gewisse sog. gemischte Bestandkonten 
vor Abschlufi einer Geschaftsperiode der Inventur bediirfen 
und auf Grund der Inventur zu Ergebnisbuchungen Anlafi 
geben. 

4) Wir legten endlich dar, in weleher Weise die Addition 
samtlicher Ergebnisse aufGewinn und Verlustkonto erfolgt. 
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3. Doppelkonten. 
Das nachfolgende Kapitel besitzt nicht die grundlegende 

Bedeutung, wie sie dem bisher V orgetragenen innewohnt; es 
bezweckt, nur zu zeigen, daJ3 die mathematische Erklltrungsweise 
spielend alle Hindernisse nimmt; man darf es also ev. fiberschlagen, 
ohne ffir das Verstandnis der doppelten Buchffihrung eine Ein
buBe zu erleiden. 

Es gibt eine groBe Reihe von Geschltftsvorfll.llen, fiber deren 
mathematische Bedeutung, somit buchhalterische Erfassung, man 
zweierlei Ansicht sein kann. Man k<lnnte sie ebensogut als 
Ergebnis-, wie als Bestandbuchungen behandeln. Wenn wir 
beispielsweise drei Aktien zum Kurse von 100 ffir J(p 3000 gegen 
bar kaufen, so stent dies zweifellos eine Bestandbuchung dar. 
Wie steht es aber mit den Spesen, die uns, sagen wir in H<lhe 
von J(p 30, hierbei erwachsen m<lgen. 

Sie lassen zweierlei Auffassung zu: 

a) Sie vergr<lBern den Wert unserer Efl'ekten; denn im 
Falle eines Verkaufes wfirden wir davon ausgehen, daB 
derEinstandspreisnichtJ(p3000, sondern J(p3030 betrug. 

b) Wir betrachten die J(p 30 als Unkosten, wahrend wir 
den Wert unserer Eft'ekten mit J(p 3000 ansetzen; 
denn in der Tat, wenn der Kurs am Tage der Inventur 
auf 100 steht, wie am Tage des Kaufes, so dfirfen 
wir laut Gesetz die drei Aktien nur mit dem Werte 
von J(p 3000 und nicht mit J(p 3030 in die Inventur 
einsetzen. Bei dieser Auffassung stellen also die J(p 30 

Unkosten dar. 
Ahnlich dem dargelegten Beispiel gibt es eine gro:Be Reihe 

von Vorfallen, speziell beim Warenein- und -verkauf, wie das 
nachfolgende Beispiel zeigen wird: 

15. Beispiel. Wir bezahlen ffir Fracht auf gelieferte Waren 
J(p 35 1). Behandeln wir dies Beispiel gemiiB den Ausffihrungen 
unter a) als Bestandbuchung, so ergibt sich sehr einfach folgendes: 

Warenkonto 
+ J(p 35,-

Kassakonto 2) 
- J(p 35,- = 0 

1) Naohlilsse und Frankaturen fallen unter dieselbe Kategorie. 
2) Dies ist die in der Praxis l1bliohe Auffassung dieses Gesohilfts

verfalles. 



42 Einige spezielle Buchungen. 

Legen wir die Auffassung nach b) zugrunde, so liegt eine 
Ergebnisbuchung vor, die wie folgt zu verbuchen ware: 

Kassakonto 
.A 35,-

Warensp e s enkonto 
- .A 35,- gema:6 der allgemeinen 

Gleichung; 

Hierbei wurde also das Ergebnis uber Warenspesenkonto nach
gewiesen werden. 

Da nun aber das Warenkonto, wie wir in dem Kapitel uber 
Inventur gesehen, nebst anderen gemischten Bestandkonten durch 
Zuhilfenahme der Inventur selbst auch Anla:6 zur Ergebnis
ermittelung gibt, so liegt der Gedanke nahe, die Trennung in 
Waren- und Warenspesenkonto fallen zu lassen und das Waren
konto als eine Art Doppelkonto zu fuhren, also die obige Gleichung 

- bet = - e" umzuformen in 
- ba + e" = 0 1) 

womit im Prinzip dasselbe erreicht wird, wie mit der unter a 
dargelegten Bestandbuchung. 

Wurde die Ergebnisbuchung nach Gleichung 

+ b,,=+ e" 
zu erfolgen haben, so ware sie analog umzuformen in 

+ bet -ea = 0 

16. Beispiel. Wir verkaufen gegen bar fUr ..J6 3000 Effekten. 
Es erwachsen uns ..J6 20 Spesen, der Erlos betragt also .-" 2980. 

Effekten 
- ..J6 3000,
+" 20,-
- .A 2980,

Ka s s a bu c h (Soll-Seite) 
an Effektenkonto 

Kassa 
+.A 3000,- = 0 

" 20,- = 0 
+..J6 2980,- - 0 

..J6 ~ 
Erlos fur verkaufte Effekten 2980 

Der Aufwand von ..J6 20, - beirn Verkauf wird in diesem 
Faile bei der Inventur in Erscheinung treten. 

1) Ergebniskonten, wie Warenspesenkonto, stehen auf der rechten 
Seite der Bilanzgleichung, Bestandkonten, wie Warenkonto, auf der 
linken! 
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17. Beispiel. Die X-Bank gibt ibrem Vormanne Fritz Miiller, 
Hamburg, einen protestierten Wechsel von J(p 500 zuriick und 
belastet ibn hierfiir zuziiglich Protestspesen, fremde Spesen, 
Provisionen und Porto mit J(p 510,60. Sie bucht: 

Fritz Miiller, Hamburg Wechselkonto 
1. + J(p 500,- - J(p 500,- ° Riickwechsel 
2. +" 8,65 ,,8,65 0 Protest- und 

fremde Spesen 

3. + " 1,95 
" 

1,95 ° GebiihrderX-Bank 
und Porto 

+ J(p 510,60 J(p 510,60 

(Der Posten unter 3 ist ein ausgezeichnetes Beispiel fiir die 
Ausfiihrungen dieses Abschnittes). 

Memorial. 
Fritz Miiller, Hamburg 

an Wechselkonto 
unser Riickwechsel 

J(p 500,-
" 8,65 Protest und Spesen 
" 1,95 Gebiihr und Porto 

J(p 510,60 J(p 510,60 

4. Fabrikationskonto. 
1m vorhergehenden Kapitel zeigten wir, wie die Moglichkeit, 

Gewinn unter Benutzung der 1nventur iiber gemischte Bestand
konten auszuweisen, zu einer bedeutenden Vereinfachung der 
Buchfiihrung gefiihrt hat, indem auf gemischten Bestandkonten 
auch Spesen und ahnliches zur Verbuchung kommen. 

Ein ahnlicher V organg liegt auch del' Anwendung des in der 
Praxis vielbenutzten Fabrikationskontos zugrunde, dessen Kenntnis 
fiir den technisch Gebildeten unumganglich notwendig ist. 

Der Fabrikbetrieb hat bekanntlich zumEndziel, Rohmaterialien 
durch verschiedene Arbeitsmethoden zu verfeinern, z. B. Eisen 
und Stahl zu Maschinen, Hopfen und Malz zu Bier, Holz zu 
Zellulose usw. 

Materialien, Lohne, Spesen usw. gehen gewisserma£en in dem 
Fabrikationserzeugnis auf, sie stellen somit die Bestandteile dar, 
aus denen sich der Wert des Fabrikationserzeugnisses zusammen
setzt, den Ausgaben hierfiir steht eine aquivalente Werterhohung 
des Erzeugnisses gegeniiber. Die entsprechenden Ronten sind 
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Bestandkonten, und dieser Erwagung gemail mussen die erforder
lichen Buchungen bewirkt werden. 

Diese Auffassung hat, wie wir sehen werden, verschiedene 
V orteile fur die Selbstkostenberechnung und wird in vielen 
industriellen Betrieben den betr. Buchungen zugrunde gelegt. 

Unsere bisherigen theoretischen Erorterungen bleiben im 
ubrigen vollig unberuhrt. Die Benutzung des Fabrikationskontos 
bedingt lediglich folgende Anderung: 

Anstatt die Unkosten usw. sofort in einer groileren Zahl 
von Ergebnisbuchungen (sieheBeispielamSchluil diesesAbschnittes) 
festzulegen und spater mit Hilfe von Gewinn- und Verlustkonto 
zu addieren, werden eine gleich groile Anzahl von Bestand
buchungen geschehen und wird spater entsprechend wie bei 
Warenkonto und anderen Bestandkonten der Gewinn ermittelt 
und auf Verlust- und Gewinnkonto in Erscheinung gebracht. 

Auch bei dieser Art der Verbuchung will man selbstverstandlich 
die samtlichen den Wert des Erzeugnisses ausmachenden und 
auf diversen Konten verausgabten Betrage, also die G est eh un g s
k 0 s te n, buchhalterisch addieren und benotigt zu diesem Zweck 
ein dem. Gewinn- und Verlustkonto in seiner Eigenschaft als 
Sammelkonto ahnliches Konto, und dieses ist das Fa b r i kat ion s -
konto. 

Die fur die Zwecke der Addition notwendige Ubertragung 
auf Fabrikationskonto erfolgt ganz analog wie bei Gewinn- und 
Verlustkonto. 

Urn die einschlagigen Tatsachen besser zu beleuchten, fiihren 
wir als Beispiel eines von den Konten, welche die Gestehungs
kosten aufnehmen, sowie das Fabrikationskonto selbst in seiner 
Eigenschaft als Sammelkonto samtlicher Selbstkostenbestandteile 
und endlich das Warenkonto vor, auf welches die algebraische 
Summe des Fabrikationskontos ubertragen wird. 

Es ware an sich wohl nicht unbedingt notig, vom Fabrikations
konto das Warenkonto zu trennen, sondern moglich, auch den 
Warenverkauf uber Fabrikationskonto zu buchen. Da jedoch der 
Warenverkauf zu solchen Ergebnisbuchungen Anlail geben kann, 
die mit den Selbstkosten nichts zu tun haben (S. 41), so ist es 
besser, im Interesse einer reinlichen Verbuchung aller Selbst
kosten das Fabrikationskonto und das Warenkonto zu trennen. 
Die auf S. 46 und 47 b(;lfindlichen Beispiele sind in verkurzter Form 
entnommen dem Artikel: Meltzer, Kalkulations- und Selbstkosten
wesen; Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Bd. 52 S. 985. 
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Da man auf Fabrikationskonto nur die rein en Betriebskosten 
zur Erscheinung bringen will, so werden Handlungs- und General
unkosten ganz regul!tr auf Ergebniskonten entsprechender .Art 
verbucht und beim AbschluB auf Gewinn- und Verlustkonto 
ubertragen, obschon naturlich nichts im Wege stunde, dieselben 
auch gleich den reinen Betriebskosten uber Fabrikationskonto 
zu addieren. 

Wir wollen nicht unerw1l.hnt lassen, dars man das Fabrikations
konto bei gr6Beren Betrieben in verschiedene Unterabteilungen 
zu trennen pflegt gemMs den einzelnen Abteilungen des Betriebes; 
so hat beispielsweise ein groBeres Huttenwerk ein Kohlenbergbau-, 
Erzbergbau-, R1istofen-, Hochofen-, Giefserei-, Puddelei-, Martin
hutten-, Walzwerks-, Werkstll.ttenkonto usw. Alie werden gleich 
dem auf S. 44 ff. erlll.uterten Fabrikationskonto gefuhrt, Fertig
fabrikate der einzelnen Abteilungen werden dem Waren- oder 
Verkaufskonto ftberwiesen und der auf Verkaufskonto unter Be
rftcksichtigung der Inventur erzielte Gewinn oder Verlust dem 
Gewinn- und Verlustkonto. 

Mit Rftcksicht auf die Zahl der in Frage kommenden Konten 
sieht die ganze Sache bedeutend verwickelter aus, als sie ist; 
im Grunde genommen ist sie auBerordentlich einfach, wie 
folgendes, einem Bergwerksbetrieb entnommene Beispiel zeigt. 

Es sind laut Verbrauchsnachweis in einem gewissen Zeit
raume fftr .A 3000 Materialien verbraucht worden, und zwar 
J(p 2000 in der Grube, .A 800 in der Aufbereitung, J(p 200 auf 
der Werksbahn. Die Buchf1ihrung muB ersichtlich Machen 

1. daB .A 3000 Materialien verausgabt sind, 
2. welche Betriebe sie erhalten haben, 
3. wie die .A 3000 das Ergebnis beeinflussen. 

Es werden folgende Buchungsgleichungen erforderlich: 

{MaterialkontO} {.A20oo Grubenk. } 
1. Bestandbuchung. _ .if> 3000 + " BOO Aufbk. = 0 

" 200 Werksbk. 

{
""2000 Grubenk. } {GeWinn- und 

2. Ergebnisbuchung. - " BOO Aufbk. = Verlustkonto 
" 200 Werksbk. - .A 3000 

In diesem Falle sind Gruben-, Aufbereitungs-, Werksbahn
konto genau wie Fabrikationskonto als Sammelkonten gefilhrt. 
Und dies ist das logisch Richtige. Man konnte sie jedoch auch 
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SoIl (+) Rohstoff-

Datum I FOl.1 kg I Preis I 
.Aft 

1908 
An Bilanzkonto, Bestand .1 5574 101 Jan.1. 411 3716010 1,50 

" 
31. 500 15000000 1,20 " div. Konten, Lieferungen 18000 -

" 
31. 510 - 0,25 " " " Frachten.\ 3 750 -

" 
31. 512 - 0,15 "" " Fuhrlohn. 2250-

29574101 

Febr.l. An Bilanzkonto, Bestand 7454101 

SoIl (+) Fabrikations-

Datum I FOl.1 kg 

1908 
Jan. 1. 411 22000 1,60 An Bilanzkonto, Bestand 35 20 

" 
31. 514 14000000 1,58 

" 
Rohstoffkonto 22120 -

" 
31. 516 - 0,101 ", Lohnkonto (Betrieb) . ~~ 

" 
31. 516 - 0,023 

" " 
(Reparat.) 320 15 

" 
31. 518 - 0,015 

" 
Kassakonto (Diverse) 211 40 

" 
31. 519 - 0,013 

" 
Materialkonto 188 15 

" 
31. 520 - 0,029 

" 
Kontokorrentkonto 411 15 

24702115 

Febr.l. An Bilanzkonto, Bestand 
I 

481-
I 

SoIl (+) Waren-

Datum I FOl.1 kg 

1908 I 
Jan. 1. 411 300000 1,75 An Bilanzkonto, Bestand 

525 1-" 31. 525 13992000 1,762 
" 

Fabrikationskonto 24654 15 

" 
Gewinn- u. Verlustkonto ~3859l35 

29038150 

Febr.1. An Bilanzkonto Bestand 3838150 



Konto 

Datum I FOl.1 kg 

1908 
Jan. 31. 514 14000000 

" 31. 412 4716000 

Konto 

Datum I FOl.1 kg 

1908 
Jan. 31. 525 13992000 

" 31. - -

I 

Konto 

Datum I FOl.1 kg 

1908 
Jan. 30. 527 12000000 

" 
31. 411 2292000 

Fabrikationskonto. 

1,58 Per Fab,·ikationskonto 
Ausgang 

- Per Bi1anzkonto . 
Bestand 1t. lnventur 

1,762 Per Warenkonto . 
Fertige Fabrikate 

- Per Bi1anzkonto. 
Fabrikate in Arbeit . 

2,1 Per Diverse 
Verkaufte Waren 

1,762 Per Bi1anzkonto. 
Bestand It. Inv. 

47 

(-) Raben 

·14 
-, 

7454 1°' 
29574101 

I 

(-) Raben 

I 

.16 ! A& 
I 

I 

~~1~, 
48 -

1 

24702115 

I 
I 

(-) Raben 

25200 -

3838 50 

~~ ---I-

I 
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als Ergebniskonten behandeln; dann w1irde das Beispiel wie folgt 
aussehen: 

. {"" 2000 Grubenk. 
1. Ergebnisbuchung. IMatenalkonto} = - " 800 Aufbk. 

t -.A 3000 " 200 Werksbk. 

{
"" 2000 Grubenk. } Gewinn- und 2. Ubertrag auf Ge-} 

winn und Verlust. 0 = + ,,800Aufbk. Verlustkonto 
" 200 Werksbk. - .A 3000 

Alles in allem beweist dies Beispiel, dafi man sich an der Hand 
der Mathematik sllmtliche Buchungen leicht und schnell klarmachen 
kann. 

5. Kontenznsammenstellnng. 
Auf den einzelnen Konten werden bekanntlich gleichartige 

GescMftsvor:OOle gebucht; welcher Art diese sind, haben wir 
schon bei einer Reihe von Konten mit Hilfe von Beispielen gezeigt. 

Der Vollstllndigkeit halber halten wir es jedoch f1ir an
gebracht, an Hand einer Kontenzusammenstellung den Inhalt der 
Bestandkonten in einer Zusammenstellung nochmals aufzuff1hren. 

I. Ka ital- { Kapitalkonto 
k ; Reservefondskonto 

on en. . Spezialreservefondskonto usw. . I Spesenkonto I Gewmn- und Verlustkonto Steuernkonto 
Handlungsunkostenkonto Portokonto 

II. Ergebnis- Lohn~o~to Verwaltungskonto usw. 
konten. . Matenahenkonto 

Zinsenkonso 
Provisionskonto 

Kassakonto 
AUeptkonto 

{ 
Bankkonto 

Bestand- Kontokorrentkonto Debitorenkonto 
Kreditorenkonto 

konten 

reine 

Fabrikationskonto Materialkonto 

III. Bestand-

{ 
Rohstoffkonto 

Lohnkonto 
Waren- resp. Verkaufskonto 

konten .. 
W h lk t {inliindische Wechsel 

ec se on 0 auslllndische Wechsel 
gemischte . {Akti~n 
Bestand- Effekten- u. Konsortlal- ObIi t' 

konto ~~ lOnen 
konten Bete1l1gungen 

Sortenkonto 
MobiIienk. mit vielen Unterabteilungen 
Immobilienk. m. vielen Unterabteilungen 
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SoIl = + Haben =-

Kassakonto Bareinnahmen Barausgaben 
Tratten oder 
Akzeptkonto 

EingelOste Tratten Auf uns gezogene Tratten 

Bankkonto Guthaben bei der Bank Schulden bei der Bank 
Debitorenkonto Forderungen Begleich v. Forderutigen 
Kreditorenkonto Begleich von Verbind- Verbindlichkeiten 

lichkeiten 
Fabrikationskonto Gestehungskosten Wert d. fabrizierten Ware 

Rohstoffkonto Rohstoffkiiufe Bei Fabrikation ver-
inkl. Fracht usw. brauchte Rohstoffe 

Warenkonto Gekaufte oder fabrizierte Verkaufte Waren 
Waren 

Wechselkonto Eingang von Wechseln W eiterbe~bung, Diskon-
tierung, inkassierung 

Effektenkonto Eingang von Effekten Ausgang von Effekten 
Sortenkonto Eingang von Sorten Ausgang von Sorten 

Mobilienkonto Anschaffunlfswert Abschreibun 1 oder son-
der Mobi ien stiger bgang 

Immobilienkonto Anschaffungswert Abschreibung oder son-
der Immobilien stiger Abgang 

Glockemeier. Buchfilhrung. 4 



V. Die Bilanz. 
Man wolle zuvorderst die Schemata auf S. 13 und 15 ver

gleichen sowie das, was wir am Schlusse des Kapitels fiber 
"Gewinn- und Verlustkonto" zusammenfassend gesagt haben. 
Danach werden die nachstehenden Erorterungen iiber die Ent
$tehung der Bilanz und ihre verschiedenen Formen m:O.helos ver
stil.ndlich sein. 

Wir kniipfen an untenstehendes Schema an. 
Wenn wir bei der Schlu:Bbilanz dieses Schemas die einzelneu 

Posten untereinander reihen, wie es in der buchhalterischen Praxis 
geschieht, so wfude sie wie folgtaussehen: 

(vgl. Bilanz auf S. 9 :If.). 
Wie das Schema klar ersehen lli:Bt, entsteht die Schlu:B

bilanz dadurch, da:B sil.mtliche Buchungsgleichungen 
zur E ro ffn ung s bilanz hinz uge z il.hlt werden. 

Eroffnungsbilanz . . . . . . . . . . . . . I BI I 
Bestandbuchung. 
Ergebnisbuchung Gewinn bl 

" 
VertUilt 

" 
It. Inventur 

Schlu(sbllanz • . . . . . . . • . . . . .. I B'l I 

I Waren 

+ 

b2 

b2 

I B'2 I 
E = (el + ea -L e:J; buchhalterisch geschieht die Bestimmung von E 

die Uberschrift im Schema statt "Ergebnis" 
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Wie erfolgt nun in der Praxis diese Addition odet der 
BllcherabschluB, wie man zu sagen pfiegt? 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den AbschlU£ mit allen 
Einzelheiten darzulegen, zumal je nach Art des Geschliftsbetriebes 
viele, wenn auch geringfllgige Besonderheiten existieren; die 
Darstellung soIl demnach nur in groBen Zl1gen erfolgen und sich 
an eine recht llbersichtliche I auch in der Praxis viel gebrliuch. 
liche AbschluBtabelle (s. S. 52 und 53), welche man bei den 
Auseinandersetzungen vergleichen wolle, anschlieBen. 

Die erste Aufgabe ist die I die auf den einzelnen Konten 
in SoIl und Haben stehenden Posten zu addieren, um die SolI. 
unll Haben·Summe oder die Summe aller positiven und negativen 
Buchungen jedes einzelnen Kontos zu erhalten. Die so er· 
haltenen Summen werden, wie aus der Tabelle ersichtlich, 
wiederum zueinandet addiert I um die auf S. 11 besprochene 
Kontrolle resp. Pro b e der Gleichheit slimtlicher SoIl. und 
Haben-Summen zu erhalten. Die vorstehend genannten, auBer
ordentlich einfachen, wenn auch wegen der oft recht groBen 
Zahl von Additionen m1ihsamen Manipulationen ergeben die 
" U m sat z b i I a n z" der Tabelle. Man nennt sie auch vielfach 
"Probebilanz". Aus ihr entwickelt sich in auBerordentlich einfacher 
Weise (Differenzbildung) die "Saldo bilanz" oder "Rohbilanz" 
(s. Beispiel S. 54/55). Die Zahlen der Saldobilanz entsprechen 
den Buchstaben B'l' B 2' usw. unseres obigen Schemas, nut mit 
dem Unterschied, daB in den Zahlen der Saldobilanz zumeist noch 
nicht die auf Grund der Inventur erfolgenden Ergebnisbuchungen 
enthalten sind (vgl. 4. Buchungsgleichung des untenstehenden 
Schemas. Die Inventur tritt vielmehr insofern in der AbschluB· 
tabelle in Erscheinung, als in der "Hauptbilanz" oder "eigent-

Anlagen 
+ I 

Forderungen 

+ I 
~hulden I I 

Ba I 
; • b3 -

I 
-

ba -
-

B'a I 1 B' ' 
4 i I B'5 1=·1 

Kapital 

I + 
IK 

I 
I 

I Erge~nis -1+ 

I I 
± 

I 
0 
el 

ea I 
i e2 

mit Hilfe des Gewinn· und Verlustkontos (vgl. S. 39 ff.), daher kaonn 
auch "Gewinn· und Verlustkonto" lauten. 

4* 
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Umsatzbilanz 

SolI 

I 
Haben 

I 
SolI I H~en 

+ - -

-" "" A J(, ';B{ 
"~§ Aktienkapital - - - 700000 
~~ 

~ 
(!) .., 
~ 
0 
~ 
'd 
~ 
~ .., 
'" (!) 

I:Q 

~ 
(!) .., 
~ 
0 
~ 

"a .0 
(!) 

bD 
I-< 

r.:I 

Grundsti1cke . 200000 - - -
Gebiiude. 160000 - - -
Maschinen usw. 310000 5000 - -
Fuhrpark . 40000 - - -
BurelLuinventlLr 2001 - - -
Kassa 625000 600000 - -

I Debitoren 2130000 240000 -. -
100000 I Bankkonto. 20000 - I -

Kreditoren. 155001 120000 - -

Hypotheken . - 160000 - -
Waren. 120000 680000 - -
Rohstoffe 212000 2000 - -
Materialien 146000 - - -
Fuhrparkunterhaltung . 48500 1500 - -

Lohne- und Gehiilter. - - 160000 -
Zinsen und Provisionen - - 14500 4000 . 
Handlungsunkosten - - 24000 -

Steuern und Abgaben - - 5500 -
Abschreibungen - - - -
Reingewinn - - - -

Sa. 2363 50111863 501 204 000 I 704 000 

Kontrolle auf GIeichheit der Summen 

I SolI 

"" 2 363 501 
Umsatzbilanz " 204000 

-" 2 567 501 

Haben 

-" 1863501 

" 704000 

-" 2 567 501 
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Saldobilanz I Eigentliche Bila.'nz 

SolI I Raben SolI I Ra!en 
Vermogens-

bilanz 
+ - SoIl 1 Raben 

0/" .A .A J(, .A .A 
- - - 700000 ~ 700000 

200000 - - - 200000 -
160000 - - - 150000 -
305000 - - - 275000 -
40000 - - - 30000 -
2001 - - - 1 -

25000 - - - 25000 -
40000 - - - 40000 -
80000 - - - 80000 -
- 35001 - - - 35001 
- 160000 - - - 160000 
- 560000 - - 75000 -

210000 - - - 30000 -
146000 - - - 21000 -
47000 - - - 4000 -

- - 160000 - - -
- - 10500 - - -

- - 24000 - - -
- - 5500 - - -
- - - - - "-
- - - - - 35000 

1255001 I 755001 200000 I 700000 1930 0011 930 001 

samtlicher SoIl· und HBbenposten. 

1 
SolI 

.A 1255001 
Saldobilanz " 200000 

J(, 1455001 

Raben 
.A 755001 

700000 

.A 1455001 

Gewinn- und 
Verlustrechnung 

SoIl I Raben 
J(, .A 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- 635000 

180000 -
125000 --
43000 -

160000 -
10500 -
24000 -
5500 -

52000 -
35000 -

635 000 I 635 000 
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1 i e hen B i 1 a n z" bei s1tmtliehen gemisehten, d. h. der lnventur 
bedurftigen Ronten die auf Grund der lnventur ermittelten Werte 
eingesetzt werden, w1thrend bei den der lnventur nieht be
durftigen Werten die Zahlen der Saldobilanz in die Hauptbilanz 
ubertragen werden, da bei diesen Ronten die buchm1tBigen Salden 
mit dem tats1tchlichen Wert der entsprechenden Aktiven oder 
Passiven ubereinstimmen. Die letzte Aufgabe endlich ist die 
Feststellung von Gewinn und Verlust und Ubertrag desselben 
auf "Ge winn - und Ve rl us tk 0 n to"; sie erledigt sich bei 
Ergebniskonten im Ubertrag des Saldos (vgl. Saldobilanz) auf 
Gewinn- und Verlustkonto (vgl. S. 39) und bei Ronten, wo zur 
Feststellung des Ergebnisses die lnventur zu Hilfe zu nehmen 
ist, dureh Vergleichen der entsprechenden Werte in der Saldo
bilanz und der Hauptbilanz und Ubertrag auf Gewinn- und 
Verlustkonto. lm ubrigen vergleiche man betreffs dieser Er
mittlung S. 39 ff. 

Wir brauchen zur Erkl1trung der Tabelle niehts weiter hinzu
zufugen, hochstens, daB wir noch die Zusammensetzung der Ab
sehreibungen aufftthren. Die Abschreibungen betragen: 

J(p 52000, und zwar J(p 10000 auf Geb1tudekonto, 
" 30 000 " Maschinenkonto, 
" 20 000 " Fuhrparkkonto, 
" 2 000 " Bureauinventarkonto 

(vgl. Differenz der Haupt- und Saldobilanz). 

Wir lassen nachstehend zum Vergleieh mit unserer schema
tisehen Tabelle zwei Hauptbilanzen folgen: 

Schultheifs' Brauerei A.-G. Berlin-Dessau. 
Gewinn- und Verlustkonto am 31. August 1907 • 

• L.L 

Debet. 
An Fabrikationskosten . . • . . . • . . . . • . . 
" Abgaben und Steuern. . . • . . • • . . • . . 
" Handlungsunkosten.. . • . . . . . . . . . . 

Reparaturen und Ergilnzungen . • • . • . . . 
Fuhrwerksunkosten . . . . . • . . . . . . . . 

• Beamten- und Arbeiterversicherung . • . .. 
Unkosten dar Ausschanklokale. . . • . . . . 
Unkosten des Flaschenbiergeschilfts . . . . . 
Zinsen ..... . ......... . 

" Zuschufszinsen auf Spareinlagen. . . • . • • . . . I 
Verlust an Effekten. . . . • . . . . . • • • . . . . I 

" Abschreibungen: 
Gebilude .......... 20f0von.A15395961,47 307919 23 
Lagerfilsser und Bottiche 10% 800 176,33 80 017 63 

.It !A9" 
2495741 172 
3265283 97 
2298141 90 

921229 83 
864614 189 
199 566 44 
104 966 32 

1969148 05 
260 433 ~5 
328858 40 

104 20 

Maschinen und Utensilien 200f0" "1371814,78 274862 96 
Inventar ....•..... 25 0/0" " 1819293,12 1....;8~29::-8~ll,::.3-:-1..;:2~8.1-:=~~-i= 

Transport ~92 123 I 10 12 708 088 I 97 



Die Bilanz. 55 

Dellet. A ~ A I~ 
Transport 992128 10 12 708 08819'7 

An Abschreibungen: 
Inventar derAussch.-Lok. 25 0/0 

" 
296678,89 74169 60 

Auswirwe Niederlagen 25 0/0 = " 
266800,11 66575 18 

Eisenb.- a'\Vn u.Dampfer 25 0J0 • " 
138951,15 S4. 787 79 

Pferde und agen ••. 38'/."10" " 
95892036 819640 12 

Absatztonnen ..••.• 38'/.0/0. . 21027376 70091 25 1557837 04 

" 
Nettogewinn. ...•.•.••.•..•.••.•. 2470879 79 

welchen wir vorschlagen, wie folgt zu verteilen: 
Zum Wohlfahrtsfonds, gemMs § 8S des Statuts 185 810 75 
Zur Richard Roesicke-Pensionskasse. • . . · .. 50000 -
Zum Delcredere-Konto . . . . . . . . . · .. 64595 95 
Tantieme des Aufsichtsrats · .. 126 576 91 
17 0J0 Dividende auf das Akti"'nk~pit'ai von 

.1112000000 ••••.•..• 2040400 -
fibertrag auf das nichste Jahr. . . . . . . · .. 58896 18 

2470879179 

i 16785 805180 

Kredit. -" I~ A I~ 
Per Vortrag aus dem Jahre 1905/06. ...... 52780 ,98 

" Bierkonto . . • . • • . . . • • • . . . . . • 15 679 012137 
" Konto ff1r Brauerei- und Milzereiabginge 100' 012 45 1668SOU 82 

1 16 785 805 1 80 

Nettobllanz ultimo August 1307. 

Debet. A All A ~ 
An GrundstUcke in Berlin. • • • ....... 2041238 55 · . " Dessau •..••.•••• 266148 30 

" " " Nieder-SchOneweide • • • 1371570 50 

· " " F1I.rstenwalde a. d. Spree 169618
1

72 

" " " Pankow. . •. . .••. S42 536 45 

" " 
der auswllrtigen Niederlagen 819778 56 5010931 OS 

" Gebiude und Kellereien in Berlin 7728 386 711 

" " " " " Dessau: : : : 2106 751 30 , 
" " " " Nieder-SchOne~eid"': . 1650 745 10 

" " " " " 
F1I.rstenwalde a.d.Spree 829 805 59 

" " " " 
Pankow ........ 981943 59 , 

" 
, 

" 
d~r auswllrtig. Niederlagen 1790 459 88 15088 042 24 

Wege- und Eisellbahnbaukonto. • • ----- 100 -· · Brunnenbaukonto . • • • • . . • • • 100 -
" 

Kanalisationskonto 100 -, Konto fUr Lagerfiss';r ''';''ii Hottich'; 720158 70 

" Maschinen- und Utensilienkonto . . 1097451 82 

" 
Inventarkonto 989 469 84 

" I~ventar- u. Eu{riCht';'nfi~ko';'to .i. A;"ris~h~:diok~l~ 222 50S 79 

" Elsenbahnwa~n- und ampferkonto •• . ••.. 104 213 36 

" Pferde- und agenkonto.............. 6S9 280 24 

" Absatztonnellkonto. .••...... . .•.. 140 182 51 

· Inventur- u. Einricht.-Konto d. auswllrt. Niederlagen 199 725 53 

" 
Kassakonto . . . • • • . . • . • . • • . . . . . • . 142 891 98 

" 
Wechselkonto .. 10614 78 

" 
Effektenkonto 15911 -

" 
Bankguthaben : : : : : : : 2293172 30 

· Hypotheken und Darlehen 1580 945 97 

· sonstille Debitoren . '" 16~ 159 36 

" 
vorausbezahlte Mieten •. 28563 64 

" 
vorausbezahlte Steuern • • 14964 74 

· Warenbestinde in den Hauptbetriebe;;" : : : : : 2 487652 53 

" Warenbestinde in den auswirtiyn Niederlagen 136 505 B8 

" 
verschiedene Vorrite (Abginge, utter usw.) .• 18997 85 

" 
ausstehende 1<'orderungen • .. 529 628 30 

abo ff1r Ausfille •••• 52962 83 476665 47 

1 31 536 8591 06 
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-
Kredit. "" AI. "" AI. 

Per Aktienkonto . . 12000000 -
» Prioritllts-Obligati~n'e~k~~t~ 1712300 --

" 
Hypotheken . . . . . . . . . 1875180 -

ab: Amortisation ..•. 87248 83 1787 931 62 

· Nicht abgehobene Prioritlltszinsen und Dividende 4487 50 
» Prioritllts- und Hypothekenzinsen per Juli August 24527 24 
» Kautionen ••..•..••.••.•.••.••.• 199 20 

· W ohifahrtsfondskonto 425 595 83 
» Richard Roesicke Beamte;'pe;'sioi:t~k~s~e' : : : : : 500 750 78 

· Sparkassenkonto . . . . . . . • . . . • . . . . . • 3144109 89 

· Depositenguthaben dar Kunden und Angestellten • 1889928 19 
» Kreditol'en .••••......••....••.. 1253371 57 

· Deicredere-Konto 35 404 05 
» Reserve flir Umba;'t;;,u' ~s~: 287873 90 
» Reservefonds 60000001-
~ Gewron 2 4iO 379 79 

I 31 536 859 I 06 

General Mining & Finance Corporation. I) 
Bilanz per 81. Dezember 1906. 

Debet. 
An Kapital (autorisiert und ausgegeben) -

It. Bilanz per 31. Dezember 1905 -
1 249 000 Aktien it fl 1 . . . 
1000 Grllnderaktien it ~ 1 ••..• 

Zuzllglich 625 000 Aktien it ~ 1, aus
gege ben gemllfs Beschl usses der a ufser
ordentlichen GeneralversammIungvom 
27. Dezember 1906 .••••.• 

" Aktien-Agiokonto-
It. Bilanz per 31. Dezember 1905 
Zuzllglich 5 sh. Agio pro Aktie auf 

625 000 auf Grund der Beschlllsse yom 
27. Dezember 1906 emittierte Aktien 

Abzllglich dar am 31. Dezember 1906 
auf Yerteilungskonto llbertragenen . 

" Spezialreserve-
Ubertrag yom Yerteilungskonto 

» Depositen .•••••••..•••• 
" Tratten ....•••.•.•..••• 
" Kreditoren (flir gekaufte aber noch nicht 

bezogene Effekten). • . . • . • • • • • • 
» diverse Kreditoren •••.••••••••• 
» nichtabgehobene Dividenden .•• 
» Reservekonto flir Amortisation und Ab-

nutzung von Hausbesitz -
It. Bilanz per 31. Dezem ber 1905 • • • • 

• schwebende Yerbindlichkeit flir nicht ein
geforderte Einzahlungen auf Aktien 
und Investierungen •.••. f8 975 ° ° 

s. d. 

1249000 ° ° 
1000 ° ° 

1250000 ° ° 

s d. 

1_..:6:::25::,000;:;:::_°::.....::°-1 1875000 0 0 

437500 ° ° 

156250 ° ° 

593750 ° ° 

593750 0 0 

~89117 18 3 
630610 2 11 

572 19 1 

3164 12 ° 
254856 17 3 

125 7 ° 

20000 ° ° 

2973447 16 6 

1) Diese Gesellschaft ist eine Finanzgesellschaft, welche eine Reihe slldafrika
nischer Gruben usw. kontrolliert; man achte bei der Bilanz vor aUem auf Aktien
Agiokonto. 
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Kredit. ~ s. d. 

Per Fonds und Aktien (zum Kostenpreis oder 
darunter) 

von Gesellscharten unter del' Leitung 
der Korporation .. . . . . . . . 1209926 7 5 

von anderen Gesellschaften . . . . 57953 0 11 

" Obligationen von Aktiengesallschaften usw. 

" 
Minenbesitz, Claims, GrundstUcke und 

HAuser in Johannesburg und andere 
Aktiva . . . . . . . . . ......... 

" Bureau - Einrichtungen (Johannesburg, 
London, Berlin und Paris) .... 

· Vorschusse gegen Sicherheiten (einschI. 
hereingenommener Etfekten) .. 3154;2 4 0 

· Diverse Debitoren (einschl. Vorschusse an 
Minen und andere Gesellschaften) 872305 10 6 

1187777 14 6 
Abzuglich Reserve gegen eventuelle 

Verluste It. Bilanz per 31. Dezember 
1905 .. . . . . . . . . . ~ 75000 

weitere Reserve It. Ver-
teilungskonto •. . 6'>000 140000 0 0 

· Debitoren (verkaufte, abel' noch nicht ab-
gelieferte Etfekten) . . ... 

" 
Barrengold - in Transit . .. 

" 
Bankguthaben und Kassenbestand . 

Verteilungskonto. 

Debet. 
An Abschreibungen auf verschiedene Fonds und Aktien vom 

Buchwert auf die Bl;lrsenliquidationskurse per ultimo 
Dezember 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" Stempel steuer, Gerichts- und andere Kosten bei Ausgabe von 
625 000 neuen Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

• 'Veitere Reserven fill' etwaige Varluste aus VorschUssen 
gegen Unterlagen und durch diverse Debitoren .. 

, bisherige Bohr- nnd Schurfkosten auf Kohlenfarmen . 
" Saldo, auf Spezial-Reservekonto ubertragen. . .'. . . 

Kredit. 
Per Saldovortrag vom 31. Dezember 1905 . .. . Gewinn fill' das am 3l. Dezember 1906 abgelaufene Jahr 
, It. Gewinn- und Verlustkonto . . . 

" 
Ubertr .. g vom Aktien-Agiokonto .. 

57 

~ s. d. 

1267870 8 9 
134 229 12 4 

255689 4 2 

4141 13 7 

1047777 14 6 

5384 4 4 
78277 3 7 

180068 15 3 

2973447 16 6 

fB s. d. 

368473 11 11 

2491 10 6 

65000 0 0 
4789 6 0 

189117 18 3 

629872 6 8 

~ s. d. 

15110 11 8 

21011 15 0 
1'093750 0 0 

629872 6 8 
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Nr. 

la 
Ib 
Ie 
Id 
Ie 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14a 
14b 

14e 
14d 
14e 
14£ 

Die Bilanz. 

Primanota 

Kassa an Bilanz 1) • • • • • 
Waren an Bilanz . . . . . 
Korrespondentl:ln an Bilanz 
Bilanz an Korrespondenten 
Bilanz an Kapital . . . . . 
Waren an Korrespondenten 
Korrespondenten an Waren 
Kassa an Waren. . . . . . 
Korrespondenten an Kassa. 
Kassa an Korrespondenten. 
Waren an Korrespondenten 
Waren an Kassa. . . . . . 
Korrespondenten an Waren 
Korrespondenten an Kassa. 
Kassa an Korrespondenten. 
Verlust u. Gewinn an Kassa 
Waren an Korrespondenten 

Probebilanz ll) 

Waren an Verlust u. Gewinn 
Verlust u. Gewinn an Kapital 

Bilanz an Kassa . , , . , 
Bilanz an Waren, , 
Korresfondenten an Bilanz 
Kapita an Bilanz . , . , . 

Neueroffnung , . '. ' , , . 

Musterdarstellung eines 
Primanota und 

Kapital- Kassa-
konto konto 

Soll \Raben SoIl I Raben 

25000 I 25000 -
I 

- -
37000 - - - -
12500 - - - -
8400 - - - -

66100 - 66100 - -
13000 - - - -
18000 - - - -
25000 - - 25000 -
8400 - - - 8400 

12500 - - 12500 -
16700 - - - -

225 - - - ·225 
19500 - - - -
9000 - - - 9000 

12000 - - 12000 -
640 - - - 640 

6500 - I - - I -
290465 - 66100 74500118265 

5575 - -
4935 - 4935 - -

56235 - - - 56235 
16500 - - - -
1700 - - - -

71 035 71035 - - ------------
446445 71035 71035 74500 74500 

- I - 171 035156235/ -

1) Die Gesehii£tserziihlung ist behufs Abkilrzung weggelassen; 
die Studierenden mogen dieselbe bei ihrer Ausarbeitung angeben. 

2) Probebilanz: Soll Raben 
Kapitalkonto . . . . . 66100 
Kassakonto . . . . . , . 74500 18265 
Warenkonto . ....... 7342:; 62500 
Korrespondentenkonto. . . 67400 69100 
Verlust- und Gewinnkonto. 640 

Summa 215965 215965 
Dazu die Eingangsbilanz 74500 74500 

Summa der Primanotaposten 290465 290465, 
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Geschiiftsganges mit Kreditverkehr. 
Hauptbuch (kombiniert). 

- -

Korrespondenten- Verlust- u. 
Warenkonto Gewinn-Konto konto 

Soll I Raben Soll Raben SolI iRaben 

I 
- - - - - -

37000 - - - - -
- - 12500 - - -
- - - 8400 - -
- - - - - -

13000 - - 13000 - -
- 18000 18000 - - -
- 25000 - - - -
- - 8400 - - -
- - - 12500 - -

16700 - - 16700 - -
225 - - - - -

- 19500 19500 - - ~ 

- - 9000 I - - I -I - - -
I 

12000 
640 I -

- - - - -
6500 - - 6500 -

73425 
I 

62500 67400 69100 640 1 -5575 - - - - 5575 
- - - - 4935 -
- - - - - -
- 16500 - - - -
- I - 1700 - -

---7-90001 
- - -

79000 69100 69100 5575 5575 

16500 I - - I 1700 I - I -
I 
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Bilanzkonto 

Soll I Raben 

Eingangsbilanz 

- I 25000 
- 37000 
- 12500 
8400 -

66100 -
74500 74500 

- -
- -
- -- -
- -
- -- -
- -- -
-

1 
-

- -
-

I 
-

- -- -
Ausgangsbilanz 

56235 I -
16500 -

72735 I 

1700 
71 035 
72735 

{ 1700 I 56235 
71035 , 16500 

, 

Zur Erklitrung fiigen wir noch hinzu, dati das " Bilanzkonto " 
eine Art vermittelnde Stellung einnimmt. Anstatt die Geschitfts
bestandteile, also die Be~tandkonten, direkt mit dem Kapitalkonto 
in Beziehung zu setzen (~B = K) und die Bilanz ganz einfach 
in mathematischer Form zu verfassen, fiihrt man als Unterlage 
fiir die Bilanz das Bilanzkonto ein, welches also auch aus
schlietllich fiir Abfassung der Bilanz benotigt wird, und setzt 
sowohl Kapitalkonto wie die Bestandkonten mit dem Bilanzkonto 
in Beziehung. 
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Wir erwahnen noch, daB aus der AbschluBtabelle mit 
Leichtigkeit die Posten filr Gewinn- und VerIustkonto und fur 
·das Bilanzkonto gebildet werden konnen. Das Bilanzkonto dient 
lediglich zur Darstellung der Bilanz in den Bilchern; den fiber
trag auf Bilanzkonto haben wir schon mehrfach gezeigt (vgl. 
z. B. S. 32). 

Um dem Leser den Unterschied, vor Augen zu filhren, 
welchen unsere Erklltrungsweise gegenuber der praktischen Aus
filhrung aufweist, geben wir vorstehend auf S. 58 u. 59 in un
verandertem Abdruck eine Musterdarstellung eines ganz einfachen 
Geschaftsganges, wie sie unter anderen im Maier-Rothschild, 
Randbuch der gesamten Raudelswissenschaften, enthalten ist. 

Es wird dem Leser ein Leichtes sein, die Parallele zu dem 
;Schema auf S. 50 u. 51 zu konstruieren und die Musterdarstellung 
.so umzuformen, daB sie diesem Schema vollig entspricht. 

Die bei der Musterdarstellung gewlthlte Buchungsweise ist 
ubrigens die sog. amerikanisehe Buchfuhrung (s. S. 62). 

Der der Musterdarstellung zugrunde liegende Geschltftsgang 
tst folgender: 

1. Wir beginnen ein Gesehart mit Bargeld 
Warenvorrate filr . 
Forderung an Feller . 

von .16 25000 
" 37000 
" 12500 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Schuld an ReB . 

.A 74500 

.A 8400 
Reinvermogen .A 66100 

Wir kanfen Waren auf Kredit von Karl fur .A 13000 
Wir verkaufen Waren auf Kredit an Dold fur 18000 
Wir verkaufen Waren gegen bar 

" 
25000 

Wir zahlen an ReB . 
" 

8400 
Wir empfangen Zahlung von Feller 

" 
12500 

Wir kaufen Waren auf Kredit von Erni fur 
" 

16700 
Wir bezahlen ffir Transportkosten an Waren 

" 
225 

Wir verkaufen "Waren auf Kredit an Rorn . !l 19500 
Wir bezahlen an Karl auf Rechnung . 

" 
9000 

Wir empfangen Zahlung von Dold aufRechnung 
" 

12000 
Sltmtl. Spes en betragen (It. Spesenkassabuch) 

" 
640 

Wir kaufen Waren auf Kredit von ReB fur 
" 

6500 
Warenvorrat bei RechnungsabschluB ffir . 

" 
16500. 
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Die Biicher der kaufmitnnischen Buchfiihrung. 
Da es nicht unsere Absicht ist, zur praktischen Ausiibung 

der Buchfiihrung Anleitung zu geben, sondern nur ein klares 
Verstiindnis derselben zu vermitteln, so soll in diesem Abschnitt 
auch nur das Aufnahme finden, was zum Verstll.ndnis unbedingt 
notwendig ist. 

Jeder zahlenmaBig erfailbare Geschll.ftsvorfall macht in der 
Buchfiihrung folgende Buchungsstufen durch: 

1. Er wird erstmalig gebucht am Tage, an dem er in Er
scheinung tritt. Dies geschieht im K ass a b u c h oder 
Prima-Nota resp. Memorial (vgl. S. 20). 

2. Die einzelnen Buchungen sind in diesen beiden Bilchern 
wohl nach Konten und V orzeichen festgelegt, es wird 
jedoch insofern noch eine unvermeidliche Unordnung 
bestehen miissen, als die Geschll.ftsvorfll.lle bald diesei. 
bald jenes Konto betreffent die irgendein be s ti m m t e s· 
Konto betreffenden Buchungen somit im Laufe eines 
Monats im Kassabuch sowohl wie Memorial in bunter' 
Folge durcheinanderstehen. 

Um die Sol1- und Haben-Summe jedes Kontos zu. 
bilden, ist also erst ein Ordnen der Buchungen nach 
Konten notig. Dies geschieht durch Zusammenzli.hlen 
der einzelnen Buchungen und Verzeichnen des Resultates 
im Journal. Das Journal ist eine Art Register, wird 
also nicht in Kontoform gefilhrt. 

Die 8011- und Haben-Summenjedes einzelnen Kontos, 
wie sie das Journal ergibt, sind diesel ben , die in der 
AbschluBtabelle unter »Umsatzbilanz" erscheinen. 

3. Das Journal dient als Unterlage fiir das Hauptbuch. 
Das Aussehen des Hauptbuches geht etwa u. a. aus 
Beispiel auf S. 46 u. 47 hervor. 

N eben diesen unbedingt notwendigen Bilchern werden noch 
eine Reihe mehr oder minder wichtiger N ebenbilcher gefilhrt, 
von denen wir einige kurz erwahnen wollen. 

8) Kontoko:r:rentbuch. Es ist wichtig, jederzeit zu wissen. 
was wir unsern Geschaftsfreunden und was sie uus schuJden. 
Man eroft'net daher den wichtigeren Geschiiftsfreunden, seien 
es Debitoren oder Kreditoren, je ein Konto. . 
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Alie diese Konten der Geschltftsfreunde sind nur Unter
abteilungen yom Kontokorrentkonto. Da diese Konten dauernd 
auf dem Laufenden sein mussen, so werden alie Buchungen, bei 
denen das Kontokorrentkonto vorkommt, auBer im Kassabuch oder 
Memorial, auch sofort im Kontokorrent verbucht. 

b) Die Bucher der ~Iellgellverrechllullg, "Scontri" genannt, 
die we iter nichts sind als Verzeichnisse, so Materialienbucher, 
Wechsel- und A.kzeptbucher, Fakturenbucher, Frachtenbuch, 
Inventarverzeichnisse usw. 

Wir beenden diesen Abschnitt, indem wir noch einige W orte 
uber die sogenannte nAmerikanische Buchfuhrung" verlieren. 
Man wird vielieicht erstaunen, daB wir die Betrachtung hieriiber 
dem Abschnitt uber die Bucher der Buchfiihrung einverleiben und 
doch geschieht dies mit Recht. Denn es gibt nur e in e doppelte 
Buchfuhrung, und fur eventuelle Unterschiede ist ausschlieBlich 
die An 0 r d nun g der Biicher maBgebend. Die amerikanische 
Buchfiihrung ist nun dadurch charakterisiert und stellt insofern 
eine Vereinfachung dar, als sie Kassabuch, Memorial und Journal 
in ein Buch zusammenfaBt. Dies ist dadurch moglich, daB 
dieses kombinierte Journal ganz einfach so eingeteilt ist, wie 
aus Schema auf S. 58 u. 59 ersichtlich. Auf einem Blatt sind 
stets sltmtliche Konten vereint, jede Buchung kann also sofort 
ordnungsgemltB unter die in Frage kommenden Konten eingereiht 
und ohne weiteres durch einfache Addition am MonatsschluB, 
wie aus Schema auf S. 58 u. 59 ersichtlich, die· Umsatzbilanz 
ermittelt werden. 

Der Ubertrag ins Hauptbuch erfolgt dann in derselben Weise, 
wie aus dem Journal. 



VI. Einfiihrung in aas Lesen einer 
Bilanz. 

Ein eingehendes Studium der vorangehenden Abschnitte muB 
v5llige Klarheit uber den mathematischen V organg der Entstehung 
der Bilanz geschaffen haben. Die gegebenen Darlegungen bedurfen 
jedoch noch einer wichtigen Erganzung. Basierend auf dem 
Prinzip unuml:!t<>Blicher GewiBheit, welches der Mathematik inne
wohnt, konnte namlich der SchluB berechtigt erscheinen, da:B die 
Bilanz, die ja, aus einer Kette von Gleichungen entstehend, 
mathematisch richtig ist, nun auch ein mathematisch exaktes 
Bild, gewissermaBen ein getreues Spiegelbild eines Unternehmens 
darstellt. 

Dies wird bezw. kann jedoch nur in den seltensten Fallen 
statthaben, und man darf sicher in 99 von 100 Fallen behaupten, 
da:B die Bilanz einem solchen Spiegelbild zu vergleichen ist, 
welches in einem mehr oder minder konkaven oder konvexen 
Spiegel erzeugt wird. Wir beabsichtigen demgemaB zur Erlauterung 
dieser Erscheinung noch einige Streiflichter auf die Bilanzen zu 
werfen und dabei auch verschiedene fiir die Lekture der Bilanzen 
wichtige Tatsachen kurz zu beleuchten, insonderheit solche, die 
fiir den technisch Gebildeten von Interesse sind. 

A.nlagewerte. Die Anlagen setzen sich aus Betriebsanlagen, 
wie z. B. Grubenbauen, aus Gebauden, Maschinen usw., je nach 
Art des speziellen Betriebes, zusammen. Sie k5nnen einmal bei 
der Griindung einer Gesellschaft zu hoch oder niedrig eingebracht 
sein und k5nnen ferner im Laufe des Geschaftsganges durch 
besondere V orfalle einerseits und durch die Art der Abschreibungs
politik andererseits von ihrem wahren Werte stark abweichen, 
ohne daB je eine falsche Buchung einzutreten braucht. 

Fur falsche Bewertung be i G run dung werden zwei Bei
spiele genugen. Es liege ein Erzvorkommen vor, dessen Abbau 
Gegenstand eines Unternehmens bilden soIl. Nur in sehr seltenen 
Fallen ist bei einem Gangvorkommen mit Sicherheit der Wert 
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zu bestimmen, und kann es demnach sehr wohl vorkommen, daB 
drei im Laufe langeren Betriebes sich als gleichwertig erweisende 
V orkommen mit ein, zwei oder auch drei Millionen lVIark in eine 
Gesellschaft eingebracht werden. 

Ferner sei ein Patent angekauft worden, welches eine zu 
griindende Gesellschaft ausnutzeu will. Man zahlt fiir dasselbe 
beispielsweise .J(p 100000, wahrend sich spater erweist, dai3 das 
Patent wertlos ist, da etwa kurz nach Griindung der Gesellschaft 
ein neues, brauchbareres Patent mit demselben Endziel heraus
kommt. 

Zu hohe Bewertungen ergeben sich ferner des ofteren bei 
Fusionen, d. i. Verschmelzungen verschiedener Werke; der Grund 
ist der, dai3 die aufzusaugenden Werke ihre bisherige Selb
standigkeit teuer verkaufen. Der teure Einstandspreis kann sich 
fUr das neue Unternehmen unangenehm fiihlbar machen, braucht 
es aber nicht; wenn z. B. die Idee, die den Antrieb zur Ver
schmelzung bildete, eine gliickliche ist und die Verschmelzung 
nicht nur eine .Art Addition zweier Werke, sondern eine mit 
allerhand Vorteilen verbundene Vereinigung darstellt. 

1m La 11 fed e s G esc h aft s g a n g e s sind vor aHem die 
.Art und Weise der V err e c h n u.n g de r N e u anI age n und 
die A b s chr ei bungs p 0 Ii tik fiir die Bewertung der Anlagen 
maflgebend. Was ersteren Punkt anbelangt, so pflegen oft 
gut rentierende Werke die Neuanlagen mit Rilfe der Betriebs
iiberschiisse zu bauen und unter Betriebskosten zu verrechnen, 
anstatt die Uberschusse in Dividendenform auszuschiitten und 
fiir N euanlagen besondere Mittel aufzunehmen. So kann ein 
Bergwerksunternehmen irgendeinen Querschlag, der dem Betrieb 
auf langere Zeit zugute kommen wird, sehr wohl als N euanlage 
verbnchen oder aber mit den Kosten fiir seine Rerstellung den 
Betrieb belasten. Je nach .Art der Buchung divergieren del' 
tatsachliche Status einer Gesellschaft und der in der Bilanz zum 
Ausdruck gelangende in geringerem oder hoherem Ma£e. 

In gleichem Ma£e hnn durch die A bs chrei bungs-. 
politik eine solche Unstimmigkeit vernrsacht werden. Um 
diese Frage entsprechend zu beleuchten, beantworten wir zuerst 
die weitere Frage: W"8lchen EinflU£ hat die Rohe der Ab
schreibungen auf das in der Bilanz dargesteHte Bild eines Unter
nehmens? Mit einigen willkiirlichen Annahmen W"8rden wir ibn 
am besten dem Verstandnis naher bringen. Bekanntlich pflegt 
man zumeist den Bruttogewinn zuerst am!zuweisen und von 
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diesem die Abschreibungen abzuziehen. Setzen wir nun einmal 
den Fall, die Abschreibungen seien gleich 0 .A und der ganze 
Bruttogewinn werde s 0 for t nach Festsetzung der SchluBbilanz 
als Dividende ausgeschuttet, so mussen in der Eroffnungsbilanz 
des neuen Jahres die Anlagewerte mit demselben Betrage auf
treten wie in der Saldobilanz bei Schlufi des Vorjahres aus
gewiesen; daffir aber werden Bankguthaben, Kassa, Wechsel 
stark verringert in der Eroffnungsbilanz erscheinen, denn diese 
Konten mussen zur Ausschuttung der Dividende in Anspruch 
genommen werden. Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn die 
Dividende klein und die Abschreibungen hoch bemessen werden, 

Die Folgen einer solchen guten oder schlechten Abschreibungs
politik 1I.ufiern sich fast stets erst nach l1l.ngerem Zeitraume. Um 
sie zahlenmltfiig klarzulegen, lassen wir ein kleines schematischea 
Beispiel folgen: 

Es mogen die Anlagewerke eines Unternehmens .J615000000 
betragen. Trotz vielfacher Zug1l.nge. d. i. Neubauten und Neu
einrichtungen, sollen sie in dem einen Fall nach geraumer Zeit, 
sagen wir in 10 Jahren, vermoge starker Abschreibungen bei 
klein en Dividenden auf.J6 8 1)00 000 Buchwert zUrl1ckgegangen 
sein, im anderen Fall infolge geringer Abschreibungen und groBerer 
Dividenden auf.J6 14000000. Der tatsii.chliche Wert der An
lagen liege in der Mitte bei etwa A 11 000 000. Wenn man 
nunmehr die Voraussetzung macht, daB in den Folgejahren die 
Abschreibungsquote (= % yom Buchwerte der Anlagen) genau 
auf 1> % bemessen werde, so werden im ersten Jahre diesel' 
neuen Abschreibungspolitik 

im ersten Falle .J6 400 000 
" zweiten" "700000 

vom Bruttogewinn ffir Abschreibungen zur Verfiigung gestellt 
werden miissen. Beispielsweise betrage nun das Aktienkapital 
dieses Unternehmens.J6 6000000, so bedingt die Differenz von 
.J6 300000 einen Unterschied in der Dividende von 5 %. 

In Wirklichkeit sind die Verhii.ltnisse zumeist viel ver
wickelter. wenn sie auch auf ein 1I.hnliches Endergebnis hinaus
laufen, n1l.mlich dies, daB in einem Unternehmen hohere oder 
niedere Werte, als die Bilanz zur Erscheinung bringt, arbeiten. 
So gibt es Maschinenfabriken, die nur 1> Ofo vom Gesamtumsatz 
verdienen, dabei aber doch eine gute Dividende geben, weil eben 
das dividendenberechtigte Kapital gegeniiber dem tatsii.chlich 
investierten, also im Unternehmen arbeitenden Kapital gering ist. 

Glockemeier. BuchfUhrung. 5 
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Die Rohe der Abschreibungsquote ist naturlich bei den 
einzelnen Anlagewerten recht verschieden. Gebltude pflegt man 
mit 1-2 0,'0 abzuschreiben, ja vielfach ist auch dieser Satz nicht 
erforderlich, da sie, zumal in Stltdten, im Laufe der Zeit an 
Wert eher zu-, denn abnehmen. 

Bei industriellen Anlagen pflegt man groBere Abschreibungen 
zu machen i wegen der Quoten bei den einzelnen Kategorien 
vergleiche man die SchultheiB-Bilanz (s. S. 55). 1m speziellen 
wollen wir nicht unerwlthnt lassen, daB man im Bergbaubetrieb 
oft annlthernd 1/8 des Bruttogewinnes abzuschreiben pflegt, oft 
auch noch mehr, wie z, B. bei del' Rarpener Bergbau-A.-G" wo 
vielfach nahezu 1/2 des Bruttogewinnes abgeschrieben ist. 

An dieser Stelle mussen wir noch einige W orte uber die 
buchhalterische Berechnung der Abschreibungen hinzufugen. Man 
kann drei Methoden in Anwendung bringen: 

1. Abschreibungen erfolgen auf den Buchwert, 
2. n "vom N euwert, 
3. " "proportional der Menge er-

zeugterWare. 
Fur 1. und 2. vergleiche man die fruher gegebenen Beispiele 

(s. S. 34); 2. hat den Vorteil, zu zeigen, welche Summen bereits 
insgesamt fur Neuanlagen ausgegeben wurden, und wie weit 
dieselben bereits abgeschrieben sind. 

Zwischen 1. und 2. besteht naturlich ein erheblicher Unter
schied, wie bereits aus den gegebenen Beispielen ersichtlich. 
Wir lassen hier ein Schaubild folgen (siehe Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure, Bd. 52, S. 1092), welches angibt, wie 
weit bei Berechnung nach 1. und 2. nach Ablauf eines gewissen 
Zeitraumes die Anlagen abgeschrieben sind. 
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Ublicher ist die Abschreibung vom Buchwert. 
Die dritte Methode kommt selten in Anwendung, z. B. in 

Schlesien bei Zementfabriken, wo man auf Grund von Er
fahrungen weiB, daB nach Herstellung eines gewissen Quantums 
Zement die Maschinen vollstandig abgenutzt sind, und wo die 
Beanspruchung der Fabriken entsprechend dem Wechsel in der 
Bautatigkeit starken Schwankungen unterliegt. 

Bisweilen pflegt man fiir die Abschreibungssumme eine ge
wisse Verzinsung zu beriicksichtigen; der Erfolg ist der, daB! 
lIumal bei langerer Abschreibungsdauer, der erforderliche Prozent
satz fiir die Abschreibungen innerhalb einer bestimmten Zeit 
erheblich erniedrigt wird, wie nachfolgende Zusammenstellung 
zeigt (siehe Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 52, 
S. 1093): 

Ohne Verzinsung sind zu volliger Amortisation einer be
stimmten Anlage bei Abschreibung vom N euwert 

Zeitraume von 8, 10, 13,3, 20, 33,3 Jahren 
bei Quoten von 12,5, 10, 7,5, 5, 3 % erforderlich, 

dagegen bei Verzinsung 
von 4 °/0 Quoten von 10,9, 8,3, 5,9, 3,4, 1,6 %, 

bei Verzinsung 
von 5 % Quoten von 10,5, 7,9, 5,5, 3,0, 1,3 Ofo. 

Die Idee, auch fiir die Abschreibungssumme eine Verzinsung 
zu bemessen, entspringt der Tatsache, daB die Abschreibungen 
gewisserma:6en nicht ausgeschiittete Gewinne darstellen, die, wenn 
sie verteilt worden waren, fiir aIle Folgejahre einer Verzinsung teil
haftig werden konnten, wofern sie von ihren Empfangern wieder 
angelegt wiirden, beispielsweise etwa in pren£ischen Konsols. 

Die Annahme von Verzinsungen fiir Abschreibungen wider
spricht jedoch voIlkommen der die Abschreibungen bedingenden 
Tatsache. Abschreibungen sollen die durch Abnutzung hervor
gerufene Entwertulig ausgleichen. Ein Erneuerungsfonds (s. S. 34) 
reprasentiert also gewissermaBen die durch den Betrieb ver
nichteten Werte, und vernichtete Werte verzinsen zu wollen, ist 
selbstverstandlich absurd. 

Etwas anderes ist es, wenn es sich um ein Objekt von ganz 
bestimmter Lebensdauer handelt, beispielsweise ein Bergwerk. 
In diesem Falle dienen die Abschreibungen nicht bloB dazu, die 
Entwertung der Anlagen auszugleichen 'sondern dazu, das zur 
Ausbeutung des Objektes aufgewendete Kapital im Laufe der 

5* 
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Le bensdauer wieder aufzuspeichern, so daB es nach Auflitssig
werden des Bergwerks den Aktionaren wieder in bar ausgezahlt 
werden kann. Es vollzieht sich dabei folgender Kreislauf: 

Kapital war n5tig, um das Objekt aufzuschlieBen und die zu 
seiner Ausbeutung erforderlichen Tagesanlagen usw. zu schaffen; 
die Anlagen arbeiten und verzinsen einerseits das Kapital, anderer
seits aber erzeugen sie es von neuem in Geldform. Die Ver
haltnisse werden am klarsten, wenn wir die Wertberechnung einer 
solchen Lagerstatte durchfuhren. 

Durch Begutachtung hat sich ergeben, daB ein fur regularen 
Betrieb vorgerichtetes, also mit Schachten, Tagesanlagen usw. 
versehenes Vorkommen eine Lebensdauer besitze von 20 Jahren 
und wahrend dieser Zeit imstande ist, nach Berucksichtigung 
samtlicher General- und allgemeinen Kosten einen Bruttogewinn 
(Dividende + Abschreibungen) abzuwerfen von J(p 100000, wobei 
nicht berucksichtigt ist der vom zweiten Jahre ab resultierende 
Zins- und Zinsesgewinn, den die gemachten Abschreibungen er
bringen (die Abschreibungen erzeugen eine Erh5hung der flussigen 
Werte wie Effekten, Bankguthaben usw., und diese erbringen 
eine Verzinsung von etwa 4010). Die Unsicherheit, die eine 
Kapitalanlage in Bergwerken mit sich bringt, wird in der H5he 
der Dividende zu berucksichtigen sein; letztere soil im Durch
schnitt derganzen Lebensdauer 10 % betragen. Der Endwert 
des Objektes sei gleich O. An Hand der gemachten Angaben 
solI der Wert des betreffenden Objektes berechnet werden. Man 
geht dabei vom Bruttogewinn des ersten Jahres aus, derselbe 
betragt J(p 100000. Die.A 100000 gliedern sich in Dividende :c 
und Abschreibungen y; also 

:c + y = j(; 100000. 
:c dient zur 10 prozentigen Verzinsung des Anlagekapitals. 

welches als Ausgleich fur den Wert des ausgebauten Objektes 
bezahlt werden solI, und ist J ahr fUr J ahr fur den gleichen 
Zweck bereitzustellen. '!J dient dazu, mit Hilfe von Zins und 
Zinseszins im Laufe der 20 Jahre das Anlagekapital aufzuspf(ichern, 
so da:B es den Aktionaren bei Auflassigwerden des Betriebes 
wieder bar zuruckgezahlt werden kann. 

Wir bekommen somit fur K zwei verschieden berechnete, 
jedoch gleiche Werte 

1. K= 10· x 
'!J (qll-1) 

2. K= - ~- (bekannte Rentenformel). 
q-1 
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Fur Berechnung von x und y stehen somit folgende Gleichungen 
zur Verfugung: 

x + y = .A 100000 

10. x= y(qn_ 1); (n=20, q=1,04). 
q . 1 

Danach berechnet sich x und y zu 

x =.A 74860,2 
Y =" 25139,8 

x + y = ~ 100000 und K, worauf wir hinauswollten, zu 

K= ~ 748602. 

Wfirde nach 20 Jahren ein bestimmter Endwert des Ob
jektes, etwa von ~ 300000 bleiben, so wfirde die zweite Formel 
ffir die Kapitalberechnung abzuandern sein in 

K= y(qn-1) +.It 300000. 
q-1 

Ergebnis. Das Objekt ist imstande, einen solchen Gewinn 
wahrend seiner 20jahrigen Lebensdauer abzuwerfen, daB 

1. das Kapital von ~ 750000 im Durchschnitt jahrlich 
mit 10 % verzinst werden kann, und daB 

2. das Kapital von .A 750000 mit Hilfe von Abschreibungen 
und der dadurch erzielten Zins- und Zinseszinsgewinne 
im Laufe der 20 Jahre in flussigen Werten aufgespeichert 
werden kann. 

Uber den praktischen Wert und die Zuverlassigkeit dieser 
theoretisch klaren und einwandfreien Berechnung wollen wir uns 
an dieser Stelle nicht auBern. 

Zur weiteren Orientierung in dieser Materie lassen wir noch 
(in etwas verkiirzter Form) die Bilanz einer Bergwerksaktien
gesellschaft folgen (s. Tabelle S. 70), die demnachst infolge voll
standigen Abbaues eines Teiles ihrer Lagerstatten gezwungen 
sein wird, ihr Aktienkapital zu reduzieren. 

Es sei hier noch erwahnt, daB Abschreibungen auch noch 
bei anderen Werten notwendig werden, so bei Eifekten und 
Forderungen; nur haben dieselben hierbei nicht den Zweck, irgend
welche Abnutzungen auszugleichen, sondern sie dienen als Aus
gleich fiir eingetretene oder zu erwartende Verluste (Kursverluste, 
zu erwartende Uneinbringlichkeit von ]'orderungen). 

Sollte der Fall eintreten, daB man die Werte eines Anlage
kontos vollig abgeschrieben hat, so laBt man gieichwohl noch 



70 Einfllhrung in das Lesen einer Bilanz. 

36. Bilanz der Bitterfelder Louisengrube, Kohlenwerk und 
Ziegelei, Aktiengesellschaft, 31. Dezember 1908. 

Aktiva Passiva 

"" 14 "" 4 
An Kohlenfeld in Grube 

2000 1
-

Per Aktienkapital . . 600000 .-
Louise. " Reservefonds . . 120000 -

" Gebauden .... 1000 -
" 

U nterstil. tzungs-
"Maschinen . . . 100 - fonds ..... 10000 -
"Drahtseilbahn .. 100 -

" 
Tantiemen f. 1908 8694 32 

" Betriebsgeraten. . 100 -
" 

Dividende fUr 1908 96000 -
" Pferden ..... . \ 100 -

" 
Gewinnvortrag 

"Mobilien ..... 100 - auf 1909 ... 4406 73 
" KohlenfeldinGrube 

145000 Karl Ferdinand -
" Gebauden. 10000 -
" Maschinen 2000 -
" Eisenbahn 1000 -
" Betriebsgeraten. . 100 -
" vl6 507560 3, 31/2 u. 

40f0konsol. Staats-
anleihe ..... 445325 10 I "Kassenbestand . . 1446 84 

" Kontokorrentsaldo 230729 11 1 
839101105 839101105 

SoIl 
Gewinn· und V erlustrechnung. 

Raben 

.J6 4 .J6 -"& .J6 4 
An Randlungsun- Per Gewinnvor-
" kosten,Steuern vortrag von 

u. dgl. .... 45964 97 1907 . . . . 4157 92 
" Unterhaltung 

" 
Gewinn aus 

der Maschinen den Gruben-
323939 106 und Gerate .. 31923 10 betrieben .. 

" Unterhaltung 
" 

Gewinn an 
der Pferde und Zinsen ... 20506 44 
Wagen .... 4268 36 

Betrag der Be- I 82156 43 triebskosten . I 
Betrag der Ab-

I 
schreibungen . 151345 94 

Bleibt Reingewinn 115101 05 

I 1348603142 348603142 

.A 1,- auf dem betreffenden Konto stehen, um bei eventuellen 
N euanschaffungen das betreffende Konto nicht erst wieder neu 
einfilhren zu milssen. 

So notwendig eine gesunde Abschreibungspolitik filr ein 
Unternehmen ist, so kann sie gleichwohl nicht verhindern, daB 
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bei industriellen Unternehmungen, die Zufalligkeiten ausgesetzt 
sind, Ereignisse eintreten, die die Werte der Anlage total ver
andern mussen. Wir erwahnen ein Beispiel: 

Auf Zeche Werne des Georg-Marien-Bergwerks- und Rutten
Vereins richtete Anfang Dezember 1905 ein Grubenbrand mit nach
folgender Explosion bedeutenden Schaden an; zirka.lf; 131/2 Millionen 
waren in die Zeche hineingesteckt, wovon auf Grund dieses 
Ereignisses zirka die Ralfte als verloren anzusehen war. 

Ahnliche Vorkommnisse sind u. a. Schiffsuntergang, Auf
kommen neuer technischer Verfahren, Entstehung neuer Verkehrs
wege und als Folge davon einerseits Ruckgang alter (vgl.Venedig), 
andererseitsAufschwung neuer Handelszentren (vgl.Rotterdam usw.), 
Entdeckung neuer reichhaltiger Lagerstatten, die die Lebens
fahigkeit bestehender Werke bedrohen (vgl. Garnieritlagerstatten 
in Kaledonien), Laugeneindrucke in Kaliwerken (vgl. Fiskalische 
Werke zu StaBfurt) usw. 

Dergleichen Vorkommnisse iiben auf den Status eines Unter
nehmens und demgemaB auf die Bilanz einen maBgebenden EinfluB 
aus. Um ilm zu schwachen odeI' aufzuheben, bedient man sich des 
Mittels, daB man Rucklagen macht und "Reserven" ansammelt. 

Uber Bildung und Verwendung des Reservefonds vgl. S. 38. 
Seinem Wesen nach entspricht del' Reservefonds den Ab

schreibungen : 
Errechnete Gewinne werden nicht ausgeschuttet, sondern 

zur Starkung des Unternehmens in demselben belassen (vgl. Aus
fuhrungen auf S. 65). Del' Reservefonds braucht also nicht etwa 
in Geld oder flussigen Mitteln (Wechsel, Effekten u. dgl.) vor
handen zu sein, sondern kann ebensogut einen Gegenwert fur 
niedrige Bewertung del' Anlage darstellen und wird dann sinll
gemaB verwendet, indem er als Ausgleich fiir auBerordentliche 
Entwertungen bezw. Verluste herangezogen wird. 

Mathematisch ausgedruckt verandert sich bei derartigen V 01'

kommnissen die Bilanzgleichung wie folgt (schematisches Beispiel): 

Anlagen 
.Jt, 1 000 000 
" 800000 

\wahrer Wert 
der Anlage) 
Jr, 1000000 
" 1000000 

Kapital 

=K+ 
=K; 

=K+ 
=K+ 

Reserve Verlust 
.Jt, 200000 umgeformt ergibt dies: 

es entsteht ein au£er
gewohnlicher Verlust 
in Rohe von Jr, 150000. 

" 200000 - .A 150000; Gleichung vereinfacht. 
" 50000; Reservefonds ist zum 

Ausgleich des Ver-
lustes herangezogen. 
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Entsprechend den obigen Ausfuhrungen sonte man ganz all~ 
gemein geneigt sein, einen hohen Reservefonds fUr ein gunstigea 
Zeichen zu halten, welches einen sicheren RuckschluB auf die 
Gute eines Unternehmens gestattet. Dies ist jedoch nicht i=er 
der Fall, wie wir in Erganzung des auf S. 65 abgedruckten § des 
HGB. Absatz 2 bemerken mochten. 

Bekanntlich mussen die bei Ausgabe neuer Aktien uber Pari 
erzielten Agiogelder, also die den N ennwert ubersteigenden 
Summen auf Reservefonds ubertragen werden. Da man nun tun
lichst zur Ausgabe neuer Aktien eine Zeit wahlt, wo der Kura 
hoch steht, ja, des ofteren der Kurs zu diesem Zwecke uber 
den inneren Wert der Aktien hinaus mit kunstlichen Mitteln in 
die Hohe getrieben oder hochgehalten wird, so wird durch diese 
Verwendung der Agiogelder oft ein hoher Reservefonds in del' 
Bilanz erscheinen, der jedoch einem aus Gewinnrucklagen ent
standenen Reservefonds nicht ebenburtig ist oder zu sein braucht 
und infolgedessen noch keinen RuckschluB auf die Gute eines 
Unternehmens gestattet. 

Anders ist es mit Spezialreserven. Hohe Spezialreserven 
gestatten mit ziemlicher Sicherheit den RuckschluB auf solide 
Geschaftsfuhrung und Bilanzierung. 

In welchem MaBe solide Bilanzierungsprinzipien auf den 
finanziellen Erfolg eines Unternehmens einwirken konnen, geht 
aus nachstehendem Beispiel hervor: 

Die Ilseder Hutte A.-G., die vor kurzem ihr 50jahriges 
J ubilaum feierte, besaB ursprunglich ein Aktienkapital von 
.A 1950000; dasselbe wurde nacheinander bis 1897 auf 
.A 6640125 erhoht. Die Erhohung von 1897 um .A 2214000 
wurde zur Ubernahme des Peiner Walzwerkes durchgefUhrt. 
Dann wurde noch einmal im Jahre 1907 eine Erhohung des 
Aktienkapitals um die Halfte auf .A 9961125 vorgenommen. 
Die gesamten Herstellungskosten beider Werke, der Ilseder Hutte 
und des Peiner Walzwerks, betrugen dagegen nach dem Stande 
am 31. Dezember 1907 rund J(p 48000000. Ihnen stehen 
Abschreibungen und Reserven in Hohe von rund ~ 38000000 
gegenuber. Die Dividende war selten niedriger als 20 Ofo, sie 
stieg jedoch in einzelnen Jahren bis auf 60, ja 70 Ofo. 

flier ist freilich zu bemerken, daB es nicht viele Werke 
gibt, die unter ahnlich giinstigen Grundbedingungen arbeiten, und 
daB somit oft selbst bei soliden Grundsatzen eine genugende 
Uberweisung an Erneuerungs- und Reservefonds unmoglich ist. 
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Ferner ist in steuerlicher Rinsicht noch zu beruClksichtigen, 
da£ die Steuerbehorde nur Abschreibung in Rohe der wirklichen 
Entwertung anerkennt, welch letztere naturgemli£ oft sehr schwer 
mit Sicherheit zu bestimmen ist. Rohere Abschreibungen sind 
zulassig, mussen jedoch gleich dem Gewinn versteuert werden. 

Liquiditiit. Dieselbe Bedeutung, die bei dem in AnI age -
we rte n investierten Kapital dem Begriffe "Abschreibung" zu
kommt, besitzt fur die fl u s s i g e n Wert e (vgl. Aufstellung S. 7) 
oder das Betriebskapital der Begriff "Liquiditlit". Insonderheit 
bei Banken ist er fur die Beurteilung der Bilanz von ausschlag
gebender Bedeutung. Eine Bilanz ist dann als liquide an
zusprechen, wenn sie au£er Bargeld hinreichende Mengen leicht 
zu Geld zu machender Werte aufweist. Solche Werte sind: 
Wechsel, Bankguthaben, Effekten, Debitoren, Waren, allerdings 
mit verschiedener Abstufung der Flussigkeit dieser einzelnen 
Werte; speziell bei Debitoren und Waren ist es oft schwer, 
sie binnen kurzem in flussige Mittel, wie Geld- und Geldsurrogate, 
umzuwandeln. 

Fur Industriegesellschaften hat man unter anderem folgenden 
Erfahrungssatz zur Beurteilung der Liquiditat aufgestellt: 

Die Summe von Bankguthaben, Wechseln, etwaigen leicht 
verkliuflichen Wertpapieren, von Schuldnern (diese mit einem 
gewissen, etwa 5 % betragenden Abzug) sowie den alsbald ver
kauflichen Waren ist den Schulden bei den Lieferanten gegen
iiberzustellen. Wenn die Summe der flussigen Aktivwerte die 
der flussigen Passivwerte etwa um 5-10 % ubersteigt, so kann 
dieses Verhaltnis normal genannt werden. 

Bei industriellen Gesellschaften ermoglicht eine 
entsprechende Liquiditat dem Vorstand ein freies und unab
hangiges Disponieren. Beispielsweise konnte in Zeiten niedriger 
Metallnotierungen ein Erzbergwerk starker die Versuchs- und 
Aus- und Vorrichtungsarbeiten belegen, den Abbau, somit die 
Produktion dagegen einschranken, wenn es uber genugend flussige 
lVIittel verfugt, um ein,e derartige Disposition durchzufuhren, und 
hatte dann den V orteil, bei guten N otierungen die Abbaue starker 
belegen und die hohen Metallpreise voll ausnutzen zu konnen. 

Es ist ferner darauf zu achten, da£ Aktiengesellschaften 
schon aus dem Grunde in ihrer Bilanz eine gewisse Liquiditat 
aufweisen soUten, um aus den flussigen Mitteln der Schlu£bilanz 
den Gewinn verteilen zu konnen. Man vergleiche hierzu die 
Schulthei£-Bilanz S. 55. 
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Die Dividende betragt -" 2 040000, dem allein Bankguthaben 
von -" 2 293172 30 gegeniiberstehen. 

Reichen die fliissigen Mittel zur Ausschiittung der Dividende 
nicht aus, so mllssen solche durch Inanspruchnahme von Bank
kredit oder durch Kapitalerhohung oder V ornahme ahnlicher 
Manipulationen verschafft werden, oder man tragt den ausgewiesenen 
Gewinn auf neue Rechnung vor und sieht von einer Ausschl1ttung 
ab, ein Fall, der z. B. bei der Firma Boswau & Knauer in 1907 
eintrat. 

Nachstehend bringen wir im Abdruck als Beispiel eine 
illiquide Bilanz, die zudem einen Verlustnachweis enthalt: 

Elberfelder Papierfabrik, Aktiengesellschaft. 
Bilanz per 30. Jnni 1008 

Aktiva. .A ~ Passiva. I J(, 4 
Grundstllckskonto 1283289 79 Aktienka~italkonto . 3000000 -
Gebaudekonto . . 4058708 69 Obl~.-An eihekonto 3153000 -
Maschinenkonto . 2122258 78 Kre ·toren ..... 3153289 54 
Brunnen- u. Wasser- ZinseneinlOsungsk. . 50006 25 

leitungskonto 160969 66 Reservefondskonto . 1870645 19 
Fuhrwerkskonto 

Zehlendorf. . 6211 12 
U tensilienkonto 73686 83 
Kassakonto 461 66 
Wechselkonto 434 20 
Kautionskonto . 3000 -
Debitoren 1267356 16 
V orriite: Papierbe-

8363441-stande .. 
Materialien 279552 32 

Gewinn- u. Verlustk. 1134667 77 

11226940198. 11 226 940198 

Gewinn· nnd Verlnstkonto. 

Debet. J(, I~ Kredit. J(, ~ 
Fabrik- und Hand- Fabrikationsllber-

lungsunkosten . . 1256092 03 schuB 888512 94 
Obligationenzinsen- Verlust .. 1134 667 77 

konto ...... 139040 -
Abschreibungen auf: 

Gebaudekonto . . 125527 07 
Maschinenkonto . 469075 03 
Brunnenkonto • 8472 09 
Fuhrwerkskonto . 6552 78 
Utensilien- u. Mo-

bilienkonto. .. 18421 71 

2023180171 2023180171 
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Die fiiissigen Mittel spielen bei Aktiengesellschaften dieselbe 
Rolle wie etwa bei vielen Einzelwirtschaften das Bargeld. 

1st bei einer Einzelwirtschaft am Ende einer Periode mehr 
Bargeld da als am Anfang (Schulden durfen natiirlich beidemal 
nicht existieren), so kann man ohne weiteres folgern, daB· die 
Periode gewinnbringend verlaufen ist; denn die Einnahmen iiber
stiegen die Ausgaben; sind bei Aktiengesellschaften in der Bilanz 
n i c h t die ents prechenden Mengen fiiissiger Mittel vorhanden, 
so ist dies zwar durchaus nicht so bedenklich wie bei einer 
Einzelwirtschaft, jedoch ein AnlaB, genau zu forschen, weshalb 
dies so ist. In vielen Fallen wird sich zeigen, daB die An
spannung der fiiissigen Mittel auf Bautatigkeit oder sonstige 
Expansion zuriickzufiihren ist, die einen durchaus guten Kern 
haben kann, wenn auch nicht immer haben muB. 

Bei Ban ken ist eine hinreichende Liq uiditat conditio sine 
qua non. Um nur einen Grund fiir ihre Notwendigkeit heraus
zugreifen, so kommt es beispielsweise in Krisenzeiten haufig 
vor, daB den Banken die Depots gekiindigt werden (vgl. 1907 in 
den Vereinigten Staaten). Die Banken sind zu prompter Aus
zahlung verpfiichtet, was natiirlich nur bei entsprechender Liquiditat 
anstandslos moglich ist. Welcher Wert iibrigens bei Banken 
auf liquide Bilanz gelegt wird, geht daraus hervor, daB sie, falls 
der Status in der Tat nicht liquide sein soUte, doch versuchen, 
die Bilanzen wenigstens zu »frisieren", wie man sagt, oder zu 
n verschonen", was durch allerhand Mittel geschehen kann. 1m 
einzelnen konnen auch die fiiissigen Werte dazu beitragen, das 
Bild eines Unternehmens zu verzerren. So treten Debitoren 
auf, die mehr oder minder zweifelhaft sind; wenn fiir die ent
sprechenden Forderungen auch gewisse Abzlige gemacht werden, 
so laBt sich doch sehr schwer iibersehen, ob die Abziige geniigend 
oder vielleicht zu hoch sind. .Ahnlich verhalt es sich mit Effekten 
und Konsortialkonto; nur in seltenen Fallen wird sich bestimmen 
lassen, ob der Kurswert, zu dem die Eft'ekten am Tage der 
Inventur berechnet werden muBtc3n, dem inneren Werte des be
treffenden Unternehinens entspricht, und ganz unmoglich wird es 
sein, festzustellen, ob die BiIanzwerte des Konsortialkontos 1) mit 
den tatsachlichen Werten der einzelnen Beteiligungen iiberein
stimmen. 

1) Das Konsortialkonto umfai3t Beteiligungen an Unternehmen 
und wird fast stets mit Effektenkonto zusammengeworfen. 
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Die vorangehenden Erorterungen dieses Abschnittes lassen 
keinen Zweifel daruber, daB die auf mathematisch richtigem Wege 
entstehende Bilanz kein exaktes Bild eines U nternehmens zu 
bieten braucht; auf diese Tatsache ist es zUrUckzufuhren, wenn 
es bisweilen vorkommt, daB Bilanzen einerseits skrupellos gefalscht, 
und andererseits die Falschungen nicht oder doch erst zu spat 
entdeckt werden. 

Die wi c h t i g s ten Falschungen und Verschleierungen 
betreffen folgende Punkte: 

1. willkurliche Veranderung des Kontokorrentkontos, 
2. willkurliche Werterhohung auf Immobilienkonto, 
3. willkurliche Werterhohung der Mobilien, Waren und 

Materialien, 
4. Vornahme zu geringer Abschreibungen und Unterlassung 

von solchen, 
5. Diskontierung und Lombardierung von Reitwechseln, 
6. Zusammenfassung nicht zusammengehoriger Konten. 
Fur industrielle Betriebe kommt fast ausschlie:Blich Nr. 3 in 

Betracht; inwiefern dieser Vorgang auf die Rohe des Gewinnes 
einwirkt, kann man sich leicht an Rand der Ausfuhrungen auf 
S. 30 klarmachen. So gelang es durch allerlei derartige Falschungen 
der Kasseler Trebertrocknungsgesellschaft (1899/1900) einen 
Gewinn von Jto 5500000 zu errechnen, wahrend eine Unterbilanz 
von Jto 34500000 vorhanden war. 

Die Ausfiihrungen dieses Abschnittes werden zur Genuge 
gezeigt haben, daB wohl eine Bilanz, und zwar eine hinreichend 
ausfiihrlich gehaltene, immerhin einigen Anhalt zur Beurteilung 
einer Gesellschaft geben kann, daB es jedoch ausgeschlossen ist, 
auf Grund derselben ein sichere s Bild von einem Unternelimen 
zu gewinnen, wie man es der mathematischen Entstehung der 
Bilanz entsprechend erwarten soUte. Eher wird dies ermoglicht, 
wenn man die Bilanzen m e h r ere Jahre studiert und an der 
Rand der laut Handelsgesetzbuch beizufugenden Geschaftsberichte 
sich daruber Klarheit zu verschaffen sucht, wie die einzelnen 
Bilanzen auseinander hervorgegangen sind. Ein plastisches und 
bis in aIle Einzelheiten klares Bild gewahrt die Bilanz dagegen 
nul' demjenigen, der, das Wesen der doppelten Buchfiihrung voll
kommen beherrschend, in der Lage ist, sich uber ein U nter
nehmen eingehend zu informieren oder in aHe Zweige desselben 
Einsicht zu nehmen. 




