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Vorwort. 
Motto: Die Buchhaltung ist die untriigliche 

Richterin der Vergangenheit, die 
notwendige Fiihrerin der Gegenwart 
und die zuverlassige Ratgeberin 
der Zukunft jeder Unternehmung. 

Die Buchhaltung ist eine Wissenschaft auf den Grenzgebieten der 
Mathematik, des Rechts und der Wirtschaftswissenschaft; die Buch
fUhrung dagegen ist die Kunst, jene Wissenschaft fur jede Sonder
wirtschaft, mag sie eine Erwerbs- oder Aufwandswirtschaft sein, derart 
anzuwenden, daB sie den im Motto angegebenen Zweck erreicht. Ein 
umfassendes Werk uber Buchhaltung muB daher zunachst die neue 
Wissenschaft auf mathematischer, rechtlicher und wirtschaftlicher 
Grundlage aufbauen, um nachher die mannigfachen Anwendungen fUr 
die praktischen Bedurfnisse der Wirtschaft abzuleiten. Ich sage der 
"neuen" Wissenschaft, well die Mehrzahl der Verfasser von Werken 
uber Buchhaltung sich auf die Aufgabe beschranken, zu lehren, wie 
man die Kunst der Buchhaltung ausubt. Die Versuche, das ganze 
Lehrgebaude der Buchhaltung auf wissenschaftlichen Boden zu stellen 
sind neueren Datums. Wenn hiernach der Anteil des Verfassers an 
diesen Bestrebungen besonders hervorgehoben wird, so geschieht dies 
nicht aus personlichen, sondern sachlichen Grunden, hauptsachlich um 
die allmahliche Entstehung dieses Werkes zu illustrieren. 

1m Jahre 1889 wurde ich vor die mir ganz neue Aufgabe gestellt, 
gebildete Leute, die ihre Hochschulstudien abgeschlossen hatten - es 
waren Juristen, Chemiker und Ingenieure - in die Buchhaltung ein
zufUhren, nicht um sie zu Buchhaltern auszubilden, sondern lediglich 
sie mit dem Zweck, Mittel und Methode der systematischen Rechnungs
fUhrung des Kaufmanns bekanntzumachen, damit sie dafur ein rich
tiges Verstandnis gewinnen, und die Anforderungen, die der Leiter 
einer Unternehmung an die Buchhaltung stellt, kennenzulernen. Um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, konnte ich nicht den gewohnlichen 
Weg des Buchhaltungsunterrichts einschlagen, muBte vielmehr das 
analytische Verfahren wahlen. Das fiihrte mich auf die Idee, das 
Problem mathematisch aufzufassen, d. h. an Stelle der bestimmten 
Zahlenwerte algebraische GroBen zu setzen, die Grundgesetze der 
Buchhaltung in Form von Gleichungen zu entwickeln. 

Die Ergebnisse meiner diesbezuglichen Forschung veroffentlichte 
ich in der 1890 bei Benno Schwabe, Basel, erschienenen Schrift: "Ver
such einer wissenschaftlichen Behandlung der Buchhal
tung." Das war das erste Werk, das die Zweikontentheorie wissen
schaftlich begrundete und in Form von mathematischen Gleichungen 
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daratellte1). Es wurde ins Franzosische, Holliindische, Schwedische und 
Russische fiberaetzt und bildete den Ausgangspunkt von literarischen 
Kontroveraen. Am Streit ffir und wider die Zweikontentheorie und ihrer 
algebraischen Daratellung beteiligten sich Hunderte von Fachleuten; 
aber die Verauche, die wissenschaftliche Grundlage zu erachfittem, 
blieben erfolglos. Nachdem die Zweikontentheorie einem zwanzig
jii.hrigen Kampfe siegreich standgehalten, nahm ich AnlaB, die Haupt
ergebnisse der durch diesen Kampf gelii.uterten ZweikonteBtheorie 
nochmals zusammenzufassen. Es geschah dies in einer Abhandlung: 
"Einfiihrung in das Wesen der doppelten Buchhaltung auf 
wirtschaftlicher und mathematischer Grundlage", die 1911 
im Verlage von Julius Springer, Berlin, erschien. Das Buch fand 
namentlich in den Kreisen der Ingenieure und Techniker groBen An
klang. Ala es vergriffen war und der Verleger mich mit der Bearbeitung 
einer neuen Auflage beauftragte, glaubte ich den Zeitpunkt gekommen, 
die kleine Abhandlung zu einem umfassenden Werke auszubauen, in 
welchem nicht nur die auf mathematischer Grundlage beruhende 
Buchhaltungswissenschaft weiter entwickelt, sondem auch die recht
lichen Verhaltnisse beriicksichtigt und die praktische Anwen
dung in Handel und Industrie behandelt werden. 

So ist denn, wie schon aus dem Inhaltsverzeichnis hervorgeht, &us 
kleinen Anfii.ngen ein vollstli.ndig neues Werk entstanden. Es bot 
mir die erwiinschte Gelegenheit, die Ergebnisse meiner fiber vierzig 
Jahre zuriickreichenden wiBBenschaftlichen Studien und praktischen 
Erfahrungen im ganzen Gebiete des sy'stematischen Rechnungsweaens 
pragmatisch zusammenzufassen und gleichzeitig auch die Quintessenz 
meiner Vorlesungen fiber Buchhaltung, friiher an der Universitat in 
ZUrich, jetzt an der Handelshochschule in Berlin, einzubeziehen. 

Wie schon angedeutet, ist das Buch kein Lehrbuch der Buch
haltung im gewohnlichen Sinne; es verfolgt hohere Zwecke. Es soil 
aile diejenigen, die in die Geheimnisse der Buchhaltung eindringen 
wollen, die wissenschaftlichen Grundlagen des kaufmannischen Rech
nungswesens im allgemeinen, der Buchhaltung und Bilanz im be
sonderen, in logischer Stufenfolge entwickeln, die rechtlichen Anfor
derungen begriinden und die praktische Anwendung der Grundlehren 
der Buchhaltung auf aile Gebiete und juristischen Formen wirtschaft
Heher Unternehmungen . nicht nur veransehauliche~, sondern a.uch 
den MaBsta.b ffir ihre kritische Beurteilung abgeben. Auf Grund 

1) Von den friiheren SchriftateUem, welche die ZWeikontentheorie in ihren 
Grundgedanken schon vorher entwickelt hatten, kannte ich da.maJs nur HugH 
(Bern 1887); die friiheren Autoren, die aJs Begriinder dieaer Theorie geiten konnen. 
Jones (New York 1833) und Augsburg (Bremen 1851) wurden erst seither 
dar Vergessenheit entrissen. 



Vorwort. v 
des Studiums dieses Werkes wird jeder, der in verantwortlicher Stellung 
an einem Unternehmen privaot- odergemeinwirtschaftlicher Natur 
mitarbeitet oder interessiert ist, sei er Kaufmann oder Tech
niker, Finanzmann oder Ingenieur, Jurist oder Volkswirt, 
die tJberzeugung gewinnen, daB die Buchhaltung und die damit 
eng verbundene Kalkulation im besonderen, die Organi
sation des Rechnungswesens im allgemeinen einen ebenso groBen 
EinfluB auf Gedeihen und Ertrag der Unternehmung auszuiiben ver
mogen, aIs irgendein Fortschritt oder eine Neuerung im technischen 
Betrieb. Wenn man beobachtet, wie die GroBbetriebe in allen Wirt
schaftsgebieten sich aIle moglichen Fortschritte auf dem Gebiete der 
Buchhaltung und Kalkulation zUI].utze machen, daB sfe infolge der 
hierauf fuBenden Verbesserungen und Ersparnisse billiger und besser pro
duzieren und verkaufen konnen als diejenigen, welche sich dieser Vorteile 
begeben, so ist leicht einzusehen, daB die Grlinde fur die Verschiedenheit 
in der Konkurrenzfahigkeit in Handel und Industrie nicht zum letzten 
in der Dberlegenheit im gesamten Rechnungswesen zu suchen sind. 

Die Kunst, ein der Art und GroBe jedes Wirtschaftsbetriebs an
gepaBtes, bis an die okonomischen Grenzen reichendes Rechnungs
wesen zu organisieren und durchzufiihren, gehort zu den wichtigsten 
Aufgaben jerderUnternehmung, seisie ka pitalistischer, sozialer oder 
staatlicher Natur. Diese Kunst braucht nicht Geheimnis der Kauf
leute zu sein; sie ist jedermann zuganglich, der sich die Miihe nimmt, 
die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen Buchhaltung und Bilanz 
aufgebaut sind, zu erfassen. Den Weg hierzu allen denjenigen, die nach 
dieser Erkenntnis streben, zu weisen und ihIien sicheres Geleit durch das 
Labyrinth des weitverzweigten, vielfach noch unbetretenen Gebietes zu 
geben, ist der Zweck, den ich mir bei Abfassung dieses Werkes gesetzt habe. 

Berlin, Pfingsten 1914. 

V orwort zur dritten Auflage. 
Der Zeitpunkt, an dem der Druck dieses Werkes zum AbschluB ge

kommen ist und ich das Geleitwort zu verfassen habe, ist der 11. No
vember 1918, der dritte Revolutionstag und der Tag des Waffenstill
standes, an dem der letzte S~huB dieses volkermordetischen Weltkrieges 
gleichzeitig auch eine neue Ara des deutschen Volkes verkiindigt. Da 
ist es meine Pfljcht, zu priifen, ob mein Buch in seiner neuen Fassung auch 
in die neue Zeit paBt, inwiefern es auch fUr die neue Wirtschaftsordnung, 
der wir offensichtHch entgegengehen, forderlich und niitzlich sein kann. 

Welche Wirkung die revolutionare Umwii.lzung der bisherigen Ge
sellschafts- und Wirtschaftsordnung in den sozialen Volksstaat haben 
wird, vermag niemand vorauszusagen. Aber das eine ist gewiB, daB 
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auch die sozialen Wirtschaftsgebilde ein geordnetes Rechnungswesen 
organisieren mussen. Gleichwie die Aktiengesellschaften, die den ge
meinwirtschaftlichen Unternehmungen vorgearbeitet haben, teils schon 
in Staats- oder Kommunalbetriebe umgewandelt worden sind, ein viel 
vollkommeneres Rechnungswesen einrichten muBten und schon von 
Gesetzes wegen zur doppelten Buchhaltung angehalten wurden, oder 
wie von den Genossensehaften, der Urform der Gemeinwirtschaft, in 
gleicher Weise Buchhaltung und Bilanz gefordert wird, so mussen auch 
die staatlichen Wirtschaftsbetriebe Rechenschaft ablegen uber das 
Gemeinvermi:igen, das sie verwalten oder das in ihrem Betriebe 
tatig ist. Ja diese Rechenschaft wird, wie die Erfahrung lehrt, noch 
viel grundlicher und genauer gestaltet werden mussen, als bei den 
kapitalistischen Aktiengesellschaften. Dazu ist aber die systematische 
Buchhaltung mit Vermi:igens- und Ertragsbilanz das beste und zuver
lassigste Mittel. Nur durch sie kann der Kreislauf, den das Betriebs
und Anlagevermi:igen in jeglicher Art die Privat- und Gemein
wirtschaft durehlauft, in seinen Stadien rechnungsmaBig erfafit, 
kontrolliert und auf den Wirtschaftserfolg hin ermittelt worden. Ich 
habe von jeher die Ansicht vertreten und begrundet, daB die syste
matische Buchhaltung fur alie Arten und Formen der Wirtsehafts
betriebe angewendet werden kann und das beste Mittel zu einer geord
net en Rechnungsfiihrung ist. 

Je gri:iBer der Kreis der gemeinwirtschaftlichen Betriebe, in Staat 
oder Kommune auf Zwangsvereinigung, in der Genossenschaft auf frei 
organisierte Selbsthilfe beruhend, gezogen wird, desto breitere Volks
sehiehten werden das Bedurfnis nach Belehrung uber Buchhaltung und 
Bilanz befriedigen wollen, vor aHem diejenigen, die berufen sind, derartige 
Betriebe zu organisieren und zu leiten, zu uberwachen und kontrollieren. 

Wie also die neue Wirtsehaftsordnung sieh gestalten mag, die reeh
nerisehe Erfassung der Sonderwirtsehaft durch Buchhaltung und Bilanz 
wird sich gleieh bleiben; denn diese beruht auf einer wissenschaftliehen 
Grundlage, die aus dem Wesen und der Natur der Wirtschaft selbst 
abgeleitet ist. 

Die neue Auflage ist in ihrer Gesamtanlage unverandert; dagegen 
sind inhaltlich einige nicht unwesentliche Erganzungen und Neuerungen 
hinzugekommen, so z. B. uber das Wesen der Bilanz, ein neues Veran
schaulichungsmittel derselben, Erweiterung der Zweikontentheorie, so
dann eine Vervo1lstandigung der Fabrikbuehhaltung mit Bereehnung der 
Selbstkosten und AufsteHung der Zwischenbilanz und endlich als Anhang 
die Bilanzverschleierung. Damit das Bueh auch als Nachschlagewerk 
dienen kann, ist ein alphabetisches Sachregister neu hinzugekommen, 
dessen Aufstellung ieh Herm und Frau Professor Dr. Stahler verdanke. 

Berlin, den 11. November 1918. 



V orwort zur vierten Auflage. 

Die zwei Jahre, die seit der Abfassung des Geleitwortes zur dritten 
Auflage verflossen, sind eine zu kurze Zeitspanne, als daB sich die damals 
ausgesprochene Hoffnung auf eine neue Ara des deutschen V olkes nach 
dem Waffenstillstand schon hatte verwirklichen konnen. Die seit
herigen Ereignisse im wirtschaftlichen Leben haben im Gegenteil nicht 
nur das deutsche Yolk, sondern auch die ganze ubrige europaische Welt 
bitter enttauscht, Siegern und Besiegten, samt denNeutralen ungeahnte 
Leiden und Priifungen auferlegt, die in Beschrankung auf Volks- und 
Privatwirtschaft gegen die betreffenden Zustande wahrend des Krieges 
eine Verscharfung bedeuten. 

Bezuglich der in diesem Werke behandelten Wirtschaftsgebiete sind 
es vor allem zwei Krankheiten, an denen die Volker aIs Nachwehen 
des Weltkrieges leiden; sie haben zunachst die ungeheueren Steuer
lasten zu tragen, die ihnen die durch den Krieg verschuldeten Staaten 
uRa Kommunen auferlegt haben. Dazu kommt die sogenannte Valuta
krisis, mit ihr im Zusammenhang die allgemeine Teuerung, auf Seite der 
am Krieg aktiv beteiligten europaischen Staaten die Geldwahrungs
entwertung ais Foige der Inflation herbeigeflihrt durch die maBlose 
Vermehrung der gesetzlichen, aber an sich wertlosen ZaWungsmittel. 
Diese heillose Papiergeldwirtschaft, zu der fast aIle kriegfuhrenden 
Staaten in ihren finanzieUen Noten Zuflucht nahmen, bedingt fur aUe 
Staaten, fur die Neutralen mit normaler Geldverfassung fast noch mehr 
als fiir diejehigen mit entwertetem Papiergeld, eine nie zuvor gekannte 
Storung und Hemmung des internationalen Waren-, ZaWungs-, Kredit
und Personenverkehrs. Privat-, ,£,olks- und Weltwirtschaft, die bekannt
lich ohne Arbeitsteilung und wechselseitigen Guteraustausch elendiglich 
verkummern miiBten, haben kein einheitliches, sicheres und gleich
bleibendes WertmaB mehr, seitdem die meisten Staaten die Goldwahrung 
aufgehoben und als PreismaBstab fUr aUe tauschwertigen Gliter eine 
WertgroBe als gesetzliches Zahlungsmittel erklart haben, die, ohne 
inneren Wert, bloBes Kreditgeld ist und infolge ihrer Veranderlichkeit 
einem KautschuckmaBstabe gleicht. Da aber gerade Buchhaltung und 
Bilanz auf der Bewertung aUer tauschwertigen Guter- und Arbeits
leistungen nach einem gleichbleibenden PreismaBstab in Geld beruhen, 
so laBt sich leicht ermessen, wie groB die St6rung und die Unsicherheit 
in diesen Gebieten geworden ist, weil an Stelle des Goldgeldes das Papier
geld getreten ist. 

Die Unstetigkeit des Papiergeldwertes, die im Inland in der Ver
schiedenheit der Kaufkraft, im Verhaltnis zum Ausland im Auf und Ab 
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der Weehselkurse in die Erseheinung tritt, bewirkt unter andern Vbel
standen, dal3 man zwei aufeinanderfolgende Jahresbilanzen in einer und 
derselben Unternehmung nieht mehr vergleiehen kann; es ist so, als 
wenn man vorkriegszeitlieh die Bilanz in einem Jahr in hollandischen 
Gulden, das naehste Jahr in Reiehsmark, das ubernaehste Jahr in tUr
kisehen Piastern aufgestellt hatte, trotzdem man in allen Jahren die 
Aktiven und Passiven naeh dem gleiehen gesetzliehen Zahlungsmittel, 
in Deutschland in Papiermark, bewertet hat. 

Hieraus ergibt sich, dal3 die Lehre uber Buehhaltung und Bilanz vor 
neue Aufgaben gestellt ist, die in der neuen Auflage berUcksichtigt werden 
mul3ten. Was die neuen deutschen Steuergesetze anlangt, so sind 
daraus die wesentlichen Bestimmungen, die auf Buchhaltung und Bilanz 
Bezug haben, im zweiten Teil, Buchfuhrungsrecht, aufgenommen 
worden. 

Die Valutakrisis und ihr Einflul3 auf Buchhaltung und Bilanz konnte 
ieh schon aus dem Grunde nieht in das feste Gefuge meines Werkes 
einsehalten, weil diese wirtsehaftliehe Krankheit, an deren Heilung 
aIle Volker und Staaten ein solidares Interesse haben, nach meiner 
Ansicht eine vorubergehende Erscheinung ist, die nach munzgeschieht
lichen Erfahrungen, wenn nicht in die vorkriegszeitlichen Zustande der 
Weltgoldwahrung wieder eingerenkt, so doch in absehbarer Zeit stabilen 
Geldwertverhaltnissen Platz machen muf3; dann sinkt der zweite 
Anhang: "Teuerung, Geldentwertung und Bilanz" zu einer 
historischen MerkwUrdigkeit hcrab. Aber fUr die Gegenwart und die 
nachste Zukunft ist diese Zugabe ffir Industrielle, Ingenieure, Tech
niker und Buchhalter von groBter Wichtigkeit, unter anderem schon 
deswegen, weil die dabei interessierten Kreise auf die Gefamen aufmerk
sam gemacht werden, die aus der Nichtbeachtung des groBen Unter
schiedes zwischen Gold- und Papiergeldeinheiten im allgemeinen, zwischen 
Goldmark und Papiermark in Deutschland entstehen, was zur Folge 
hat, dal3 ungeniigende Abschrcibungen an den Anlagewerten gemacht 
und daher die Selbstkostenpreise zu niedrig berechnet werden. 

1m ubrigen enthalt die neue Aufhtge keine wesentlichen Anderungen. 
Der mathematisch-wissenschaftliche Aufbau der systematisehen Buchhal
tung ist durch keine neue Thcorie erschuttert. Neuere Forseher und 
Schriftsteller der Buchhaltung beschaftigen sieh mit der Ergrlindung des 
Wesens der Bilanz, wobei sie meiner auf Seite 55 enthaltenen Dar
stellung und der auf Seite 143 entwickelten Definition der Bilanz nahe 
kommen. 1hr Lehrgebaude der Buchhaltung ist daher entsprechend der 
Permanenz der Umsatz- und Saldobilanz auf die dritte Form der Zwei
kontentheorie, die auf Seite 52 dargestellt ist (A = K + P), aufgebaut. 

Einige derselben, so Prof. Sehmalenbach, Koln, E. Pisani, A. P. Ru
danowski, Moskau, u. a. m., haben zwei neue, der mathematischen 
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Physik entlehnte Begriffe in der Terminologie der Buchhaltung ein
gefuhrt, Statik und Dynamik, die ungefahr der Vermogensbilanz 
und der Ertragsbilanz entsprechen. Da die Saldi der Bestandkonten 
periodisch - bei der vollkommenen Buchhaltung konstant - in ihrer 
Geldwertsumme als Gesamtvermogen im Gleichgewicht gegen die 
rechtlichen Quellen dieses Vermogens - Eigen- und Fremdkapital -
stehen mussen, so liegt es nahe, die Vermogensbilanz mit der Statik, der 
Gleichgewichtslehre der Physik, zu vergleichen. Die Reihe der Kapital
konten, deren periodische (bzw. permanente) Gegenuberstellung von 
Aufwand und Ertrag in der Ertragsbilanz zum Gleichgewicht kommt, 
umfaBt in ihrer Gesamtheit den dynamischen Teil der Buchhaltung als 
Kraftewirlmng auf das Vermogen der Wirtschaft. In der Tat liegt 
auch im Aufwand der automatische Antrieb zum Kreislauf der 
Vermogensbestandteile. Der Geschiiftsbctricb ist daher der Dynamik 
der physikalischen Mechanik zu vergleichen, er ist dynamisch wirkende 
Vermogenskraft. In der Statik des Vermogens liegen die Mittel, die 
an und fUr sich tote, also unproduktive Materie des Betriebs- und 
Anlagevermogens, welche erst durch den dynamischen Antrieb den 
gewollten wirtschaftlichen Effekt, eben den Ertrag hervorzubringen 
vermogen. Da aber der Reinertrag an und fur sich ilUr ein Begriff 
- Ertrag weniger Aufwand - ein wesenloses Rechnungsgebilde ist 
und immer nur greifbare, reale Existenz in der Vermehrung des Wirt
schaftsvermogens erhalt, so sind Statik und Dynamik in der Buch
haltung derart miteinander verflochten und voneinander abhangig, 
daB die eine nur eine Funktion der andern ist. Das primare Er
gebnis des Wirtschaftsbetriebs liegt in der Existenz der durch ihn 
bewirkten Gutervermehrung, die durch die Vermogensbilanz, die Statik, 
nachgewiesen wird; der dynamische Erfolg, die ErtragsbilaIiz, ist von 
der statischen Bewertung des Vermogens abhangig (S. 189). Es ist 
daher unlogisch, die Dynamik gegen die Statik auszuspielen, mit 
anderen Worten, die SchluBbilanz als eine Gewinnermittlungs- oder 
Gewinnverteilungsbilanz zu bezeichnen. Wenn den Aktiengesellschaften 
das Gesetz, den ubrigen Gesellschaften (sogar auch Einzelfirmen) die 
geschaftliche Klugheit verbietet, nicht realisierte oder latente Gewinne 
zu verteilen und danach der Bewertung der Vermogensbestandteile 
Schranken gezogen sind, so ist damit noch lange nicht bewiesen, daB 
das dynamische Moment, die Ertragsbilanz, das statische Moment, die 
Vermogensbilanz, bedinge; mit ebensogutem Recht konnte man be
haupten, daB die Vermogensbilanz die feststehende Grundlage fur die 
Ableitung der Ertragsbilanz sei; die Wahrheit liegt eben darin, daB beide 
Momente, wie auf Seite 189 nachgewiesen, voneinander abhangig sind. 
Ausgangspunkt und Grundlage jeder wirtschaftlichen Unternehmung 
ist stets die in der Eingangsbilanz dargestellte Statik, wie auch der 
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SchluBpunkt und das greifbare reale Ergebnis in der fingierten oder 
wirklichen Liquidation, das. ist die statische Vermogensbila.nz, liegt. 

1m Rahmen .dieses Vorwortes muS sich eine kritische Beleuchtung 
dieses Problems, das jetzt unter Fachkollegen lebhaft diskutiert wird, 
nur auf das allernotwendigste und wesentlichste beschranken. Deshalb 
fiige ich den vorstehenden Ausfiihrungen nur folgendes bei: 

Die statisehe Bilanz, nach der bisherigen Terminologie die Vermogens
bilanz, muS das Tote im Lebenden, oder umgekehrt das Lebende im 
Toten erfassen. Das ist so zu verstehen: Zunii.chst muS die Bilanz 
den lebenden, fortdauernden Betrieb, d. h. die miteinander und nach
einander spielenden zahllosen Kreislaufe der wirtschaftlichen Giiter 
fiir einen Moment als stillstehend betrachten, gleich einem in Eis er
starrten Wasserfall; in dieser toten Masse muS sie einen Querschnitt 
ziehen, damit die einzelnen, nebeneinanderliegend gedachten Ver
mogensbestandteile ihrem Geldwerte nach erfaBt werden konnen. 
Aber gerade in dieser Bewertung liegt die Notwendigkeit der Beriick
sichtigung des Dynamischen. Zwecks richtiger Bewertung darf man 
namlich die Giiterkategorien nicht an und fiir sich als isolierte Objekte 
betrachten; muB vielmehr in der scheinbar toten Masse das Lebendige, 
das Woher und Wohin, den Zusammenhang mit der Vergangenheit 
und Zukunft, ihre Herkunft und Bestimmung, kurz ihren Zweckgrund 
erkennen, mit anderen Worten, man muB be i der Bewertung jede 
einzelne Vermogenskategorie als Glied eines Ganzen, ala Organ des 
WirtBchaftsbetriebes, ala lebendes Radchen eines Uhrwerkes, das nur 
in diesem seine zweckdienllchen Funktionen verrichten kann, erfassen. 
Dann erhalten wir nicht eine tote Bilanz, wie die Liquida
tionsbilanz eine ist, sondern die Bilanz der lebenden Wirt
schaft. Das ist aber nichts Neues, sondern sogar nach deutschem 
Recht gesetzliche Bestimmung laut § 137 der Reichsabgabeordnung 
(S. 109). 

Die dynamisehe Bilanz, nach bisheriger Terminologie Aufwands. 
und Ertragsbilanz (Gewinn- und Verlustrechnung). Unter A ufwand 
verstehe ich die rechnungsmaBig festgestellte Wertsumme der samt
lichen Kosten und Leistungen, die Opfer an tauschwertigen Wirtschafts
giitern und Arbeitsdienste, die zum Betriebe notig sind, damit die an 
und fiir sich toten Wirtschaftsgiiter derart in Bewegung, in Kreislauf 
gesetzt werden, daB der Wirtschaftszweck erreicht werden kann. 
Ertrag ist die rechnungsmaBig festgestellte Wertsumme der Wirt
schaftsgliter, die d urch den Betrie b neu entstehen, zugezahlt 
den Mehrwert der Gliter, der durch den Betrieb und die Einwir
kung der Umwelt hervorgebracht wird. Aufwand gleicht a.lso der moto
ruchen Energie, Ertrag ist der Effekt, das Ergebnis dieses Wirtschafts
antriebes. Daher kann man die Aufwands- und Ertragsbilanz ala 
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dynamische Bilanz bezeichnenj Bilanz deshalb, weil, wie in der Natur 
bei Umwandlung einer Energie in andere Formen, der Antrieb gleich 
dem Effekt, so auch in der Wirtschaft der Aufwand gleich dem Ertrag 
sein muB. Zwar wird in einer gesunden Wirtschaft rechnungs
maBig ein tTherschuB des Ertrags ilber den Aufwand, das ist der Rein
ertrag, erzeugt. Aber dieser Reinertrag stellt im Grunde nichts anderes 
dar, ala einmal der noch nicht in Rechnung gestellte Aufwand, wie 
Untemehmerlohn, Verzinsung des Eigenkapitala, Risikopramie, nach
tragliche Entlohnung filr Dienstleistungen (Tantiemen), Aufwendungen 
zu Wohlfahrtszwecken, vorsorgliche Abschreibungen usw. Aber auch 
der iibersohieBende Teil des Reinertrags, der zur Kapital
bild ung die nt, ist nichts anderes als fiir die Zukunft bestimmter 
Aufwand.; denn in den allermeisten Fallen wird das neugebildete Kapital 
zu GeschaftsvergroBerung verwendet; denn Kapital im nationalOkono
mischen Sinne ist ja akkumulierte, zur zukiinftigen Produktion dienende 
Arbeit. So stehen also auch im Wirtschaftsleben die positiven und ne
gativen Krafte im Gleichgew;ioht, wie in einem normalen Privat- oder 
Staatshaushalt Einnahmen = Ausgaben, wie ilberhaupt alles Dyna
mische im All am dem ewigen Wechsel der Erscheinungen stets 
wieder in den Zustand des Gleiohgewichts zuriickkehrt.1) 

Soweit hat alles, was die statische und dynamische Buchhaltung 
betrifft, seine Richtigkeit. Nun will aber Schmalenbaoh in seinem 
bei G. A. GlOokner in Leipzig ersohienenen Werke "Dynamisohe 
Bilanzlehre"unter "dynamischer Bilanz" nicht die Aufwands
und Ertragsbilanz, sondern ausdriioklich die Vermogens
bilanz verstanden wissen. Do. aber im Begrift einer dynamischen Ver
mogensbilanz ungefii.hr der gleiche· WIderspruch liegt wie statische 
Dynamik oder dynamische Statik, so komme ioh auf die Vermutung, 
daB Schmalenba.ch, bekanntlich der griindlichsta Forscher im Ge
biete der Buohhaltung, mit dem neuen BegriH den Fa.chkollegen ein 
Rii.tsel aufgeben wollta. Na.ch meiner Auffassung wollte er das Be
wertungsproblem, das schwierigste der Bilanz, in ein neues Licht 
riioken und ausdrtioklich betonen, daJ3 man in der Vermogensbilanz 
nicht tote Materie, sondem lebende und flieBende Wirtschaftsgilter 
aktiver und passiver Art feststellen milsse, deren Bewertung na.ch 
ihrem dynamischen Ursprung und Zweck zu erfolgen babe. Offen
siohtlich will er damit einen neuen Beweis fiir seine Auffassung erbringen, 
daB die Vermagensbilanz eine Gewinnermittlung sei, worin ioh, wie oben 
bewiesen, fum nioht zu fOlgen verma.g. Wenn fiir "Vermogensbilanz" 
ein neuer Begriff notig ist, um neben dem statisohen auoh das dyna
mische Moment zu beriicksichtigen, so scheint mit "Betriebsbilanz" 

1) Die Naturwissenschaft kleidet dieses Gesetz in die beka.nn.te Formel: 
"Die Energie des Weltalls ist konstant." 



xn Vorwort. 

am zutreHendsten zu sein, ein BegriH, der im Entwurf zu einem neuen 
schweizerischen Gesetz fiber die Aktiengesellschaften und GenoBBen
schaften gewahlt worden ist. 

Das Hauptverdienst der Forscher, die die neuen Begriffe von der 
statischen und dynamiBchen Buchhaltung verwendet haben, liegt nach 
meiner Auffassung darin, daB sie fiir die Zweikontentheorie in 
ihrer zweiten Form - doppelter Nachweis des Gewinns - einen 
neuen Beweis erbracht .haben; denn das Ergebnis der statischen 
Buohhaltung ist der greifbare Vermogenszuwachs, dessenRichtigkeit die 
dynamisohe Buohhaltung, die Ertragsbllanz, alB Reinertrag der Unter
nehmung nachweisen muB (vgl. S. 33, 35, 36, 51, 191 u. a. a. 0.). 

Der praktisoh-wirtschaftliche Teil ist durchkorrigiert, und es sind 
einige neue Beispiele uber die Zwischenbilanz hinzugekommen; dieser 
Teil konnte allerdings nooh weiter ausgebaut und spezialisiert werden, 
aber dann wiirde das Werk zu einem dioken Bande anwaohsen und nicht 
mehr alB Kompendimn des Notwendigsten aus dem Gebiete der Buch
haltung und Bilanz den Bedurfnissen des Leserkreises, dem das Buch 
dienen soll, entsprechen1). 

Nach dem schnellen Absatz der letzten Auflage zu schlieBen, hat 
mein Werk in weiten Kreisen guten .Anklang gefunden. lch ireue mich 
und bin glucklich dariiber, daB ich naoh meinem Abschied vom Lehr
amt noch eine so zahlreiohe Lesergemeinde, hauptsachlioh in Deutsch
land, gefunden habe, vor welcher ich im Geiste die in einem langen 
Leben erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen vortragen kann. 

Da ich nicht mehr zu hoffen wage, noch eine neue Auflage zu be
arbeiten, so nehme ich hiermit Abschied von den Lesem und Studieren
den dieses Werkes, nicht im kleinmiitigen Pessimismus uber die Not 
und das Elend der Gegenwart, sondem in der zuversiclitlichen Hoff
nung, daB auch Deutschland im Laufe der Jahre wieder zu alter Kraft 
und Blute auferstehen werde. 

Der Weg zu dieser wirtschaftlichen Auferstehung liegt im nie sin
kenden Mut zu hingebender Mitarbeit im Dienste der Mitmenschen, in 
der Treue undGewissenhaftigkeit im kleinen und groBen gegen sich 
selbst, im Haushalten mit seinen Mitteln und Krii.ften in allen wirtschaft
lichen Dingen, kurz in Arbeitsamkeit und Sparsamkeit. Moge dazu auch 
mein Werk ein Scharflein beitragen. 

Basel, mein Altersasyl, an meinem 75. Geburtstag, 21. Marz 1921. 

loh. Friedrich Schiro 

1) Herm Dr. Ferdinand Weckerle, Lehrer der Handelswisaenschaften 
an der kantonalen Handelsschule in Basel, danke ich beetens fiir seine Mit
hilfe bei der Korrektur der Druckbogen weeer Auflage. 
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Einleitnng. 

A. Wirtschaft nnd Bnchhaltnng. 

Wie gro.13 auch die durch Krieg und Revolution bewirkten Um
walzungen im Wirtschafts- und Gesel1schaftsleben der Volker schon jetzt 
Gestalt angenommen haben oder durch die andauernden Kampfe um 
die Sozialisierung der privatkapitalistischen Wirtschaftsbetriebe noch 
weitere Fortschritte machen mogen: Aufgabe, Zweck und Ziel 
jeder Wirtschaftsart und Form bleibt, Wirtschaftsgiiter in 
Kreislauf zu setzen, um durch Tausch, Umwandlung, Ver
edel ung, li berhau pt d urch wirtschaftliche Arbeit diese 
Giiter ihrem Bestande nach zu erhalten oder zu vermehren. 

Dieser Kreislauf ist besonders augenscheinlich bei den kaufmanni
schen und industrielienGewerben. In Handel undIndustrie, im Transport 
der Gliter, im Geld- und Kreditverkehr wird ein urspriiuglich in Geld
form vorhandenes Kapital in tausch- und umwandlungsfahige Wirt
schaftsgiiter aufgelOst und durch den Betrieb in Kreislauf gesetzt, 
um durch Tausch, Kauf, Umformung oder Dienstleistung oder andere 
Vertrage liber geldwerte Leistungen andere, neue Wirtschaftsgiiter, 
deren Summe den anfanglichen Tauschwert iibersteigt, zu erzeugen 
oder, was auf dasselbe herauskommt, das urspriingliche Kapital zu ver
gro.l3ern. Dieser Vorgang erstreckt sich auch auf Landwirtschaft, auf 
Handwerk, ja selbst auf Staats- und Gemeindehaushalt insofern, . als 
diesen neuzeitlich eine Menge Wirtschaftsbetriebe angegliedert worden 
sind, die nach privatwirtschaftlichen Grundsatzen gefiihrt werden und 
den Zweck haben, Ertragnisse ffir den staatlichen oder kommunalen 
Haushalt abzuwerfen, oder aber Bedarfsgiiter desselben unabhangig 
yom Privatbetrieb und in Konkurrenz mit demselben - soweit es sich 
nicht urn staatliche Monopole handelt - so billig wie moglich selbst 
zu erzeugen (Elektrizitatswerke, Bergwerke usw.). Es gibt al1erdings 
auch Wirtschaftsarten, die nicht auf Erwerb, bzw. auf Gewinn ausgehen, 
sondern im Interesse einer kleineren oder groBeren Gemeinschaft be
trieben werden, z. B. die einer Genossenschaft, einer Kommune oder 
des Staates. Es sind dies die Gemeinwirtschaften, wie z. B. die 
Konsumvereine und andere Genossenschaften, die das Gewinnprinzip 
ausschlieBen, namentlich auch die Mehrzahl der im Weltkrieg notwendig 
gewordenen Kriegswirtschaften. Aber selbst in diesen Gemeinwirt-

s c h ii r, Buchhaltung und Bilanz. 4. Auf!. 



2 Einleitung. 

scha.ften, die ioh unter dem Sammelbegriff "Sozialer Handel'! zu
sammenfasse, vollzieht sioh der Betrieb durch den oben besohriebenen 
Kreisla.uf, wie uberhaupt alles, was in der Natur vorgeht, seien es Krii.fte 
oder Stoffe, organische oder anorganische Phanomene, sioh aJs ein 
Kreisla.uf darstellt. 

Somit beBteht die Grundform des kapitalistischen Betriebes rumn, 
daft das "Kapital" in Kreislauf gesetzt wird, den schon Karl Marx 
auf dIe bekannte Formel: "Geld - Ware - mehr Geld" zurUckgeftihrt 
hat, obschon freilich nach meiner Ansicht er ganzlich iibersehen hat, 
daB daB "mehr Geld" niOOt eine naturgemaBe Folge des Geldoharakters 
iat, sondern auf die wahrend des Kreisla.ufea tatigen Krafte zuriick
geftihrt werden muB. Mage nun dieser Kreislauf so oder anders auf
gefaBt werden, Tatsache ist, daB in jeder kapitalistischen Unterneh
mungsform das urspI1ingliohe Geldkapital durch Tausch und Um
formung in die versohiedensten Giiterformen zerlegt wird, da/l in der 
Struktur und Zusammensetzung derselben eine fortwahrende und stetige 
Veranderung stattfindet, 80 da/l die Teile des Geschii.ftsvermagens 
. kaum einen Augenblick in gleicher Art und GroBe vorhanden sind, 
und da/l end1i0h der Zweck dieses Kreislaufes darin besteht, die Summe 
dieser Vermogensteile zu vergro/lern, bzw. dem Kapita.l eine Rendite 
abzugewinnen1). 

Hieraus folgt, da/l jede Wirtscha.ft, ob privatkapita.listisch oder 
gemeinwirtschaftlich, gezwungen ist, ein Kontrollsystem einzufiihren, 
durch welches jener Kreislauf des Vermogens stete zahlenmii.Jlig erfaBt 
werden kann, urn dadurch die GroBe und Zusammensetzung des augen
blicklichen Kapitals festzustellen und durch Vergleichung desselben 
mit dem Ausgangskapital die Zu- oder Abnahme desselben - Gewinn 
oder Verlust - nachzuweisen. Zu einem wirksamen Kontrollsystem 
kann aber nur ein Rechnungswesen dienen, dem neben dieser ersten Art 
des direkteh Nachweises von der Gro/le, Zusammensetzung der Zu
und Abnahme des Kapitals noch ein zweiter, parallel mit diesem ver-

I) Sombart definiert die bpitallstische Unternehmung in seinem Buohe ,,Die 
deutsohe VoIkswirtschaft im 19. J&hrhundert", 3. Aufl., S. 68 wie folgt: "Ka.pit&. 
Jistiache Unternehmung nenne. iob diejenige Wirtsohaftsform, deren Zweok es ist, 
duroh eine Summe von Vertr&ge&bschlilssen iiber geldwerte Leistungen und Gegen. 
leistungen ein ~hvermagen zu verwerten, d. h. mit einem Aufsohlag (Profit) 
dem Eigentiimer zu reproduzieren. Ein Saehvermagen, das soIoher Art geniitzt 
wird, heillt Ka.pit&L Es fillt auf, daB der gesetzte Zweek niOOt duroh irgend. 
welohe Beziehung auf eine lebendige Pe1'8onliohkeit be.stimmt wird; vieimehr 
mokt em Abstraktum, das Saohvermogen, von vornherein in den Mittel· 
punkt der Betraohtung. Diese LosIOsung der Zweoke unserer Wirtsohaftsform 
von der leiblioh·individ uellen Pe~nliohkeit des Wirtsch&ftssubjektes ist 
wohIbed&oht. In fur wird die Abstraktion des Zweokes selbst und damit seine 
Unbegrenztheit &1e das entsoheidende MerkmaI der bpit&lietiachen Unternehmung 
zum Ausdruok gebr&oht." 
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laufender angegliedert wird, dessen Aufgabe es ist, die wahrend des 
Kreislaufes selbsttatigen Krafte und Aufwendungen in Geldform zu 
erfassen, und aus der Differenz zwischen diesen aufgewendeten Arbeits
kraften und Opfem an Guterwerten und den rechnungsma.Big erfaBten 
Neuwerten auf eine zweite, von der ersten unabhangige, aber mit 
ihr organisch verbundene Art den Erfolg des Unternehmens 
bzw. die Kapitalrendite festzustelien. 

Dieses Kontrollsystem ist schon seit mehr als 400 Jahren erfunden 
und fUr eine besondere Art der wirtschaftlichen Untemehmung, in 
welchem jener Kreislauf am deutlichsten zum Ausdruck komIht, im 
Handel, ausgebildet undangewendet worden. Es ist dies die doppelte 
Buchhaltung. Wiewohl schon im 16. Jahrhundert ein Schriftsteller 
der Buchhaltung (Angelo PietrO.) und vor mehr als 100 Jahren 
Goethe darauf hingewiesen haben, daB die doppelte Buchhaltung nicht 
nur ffir den Handel, sondem ffir jede Wirtschaftsart, selbst ffirden 
Familienhaushalt, angewendet werden soUte l ), so ist es doch erst der 
Neuzeit vorbehalten geblieben, die doppelte Buchhaltung auf alie Formen 
und GroBen des Wirtschaftsbetriebes, ja selbst auf den Staatshaushalt 
anzuwenden2). Dadurch ist die Kenntnis der doppelten Buchhaltung 
ein Bediirfnis ffir alie diejenigen geworden, die in irgendeiner kapita
listischen Unternehmung oder Gemeinwirtschaft in aktiver oder passiver 
Weise beteiligt sind, insbesondere auch ffir Techniker, Ingenieure, 
Aufsichts- und Kontroliorgane. 

Leider ist diesem Bediirfnis bis in die Neuzeit von Schule und Lite
ratur nur in unvolikommener Weise Rechnung getragen worden. Die 
meisten Lehrbucher der Buchhaltung gehen an dem Wesen der Buch
haltung verstandnislos vorbeL Nach alter Vater Sitte besteht ihre 
Methode, die Wissensdurstigen in die Geheimnisse von Buchhaltung 
und Bilanz einzufuhren, im Vor- und Nachmachen, in der Vorfuhrung 
langer, zusammengesetzter, der Praxis nachgebildeter Geschafts
gangeS). Diese Methode ist ffir die wissenschaftlich gebildeten In
genieUle, Techniker, Verwaltungsbeamten usw. viel zu umstandlich-

1) Der bekannte Ausspruch hieriiber in Goethes "Wilhelm Meisters Lehr
jahren" heiSt: Die doppelte Buchhaltung ist eine der schonsten menschlichen 
Erfindungen, und ein jeder guter Haushalter solIte sie in seiner WirtEchaft an
wenden. " 

2) Der schweiz. Bundesrat hat 1913 beschIossen, das Reehnungswesen der 
eidgenOssischen Finanzverwaltung nach den Grnndsatzen der doppelten Buch
haltung zu reorganisieren. 

3) In neuester Zeit ist bierin eine wesentliche Besserung zu konstatieren dank 
der wissenschaftlichen Pflege dieses Faches an den deutschen und auslandischen 
HandelshochschuIen. Neben einer Menge minderwertiger Erzeugnisse ist die 
Literatur gerade in der Buchhaltung mit einer groBeren Zahl von gediegenen 
Werken bereiehert worden. Es sei bier auf das Literaturverzeichnis am Schlusse 
des Werkes hingewie~en. 

1* 
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Sie haben wohl den Wunsch, in kurzen Ziigen das Grundwesen del' 
kaufmannischen Buchhaltung, die Entstehung und Bedeutung del' 
Bilanz kennen zu lernen, abel' da sie doch den Beruf eines Buchhalters 
nicht selbst ausuben wollen, faUt ihnen nicht ein, groBe Werke zu 
stumeren und sich durch eine Unmasse Beispiele und Zahlen durchzu
arbeiten, ohne daB ihnen die einfachen Prinzipien klargemacht werden. 
Es ist daher eine del' lohnendsten Aufgaben del' Vertreter del' Buch
haltungswissenschaft, Mittel und Wege zu finden, wie auf wissenschaft
licher Basis in kurzen Zugen das Wesen del' Buchhaltung und Bilanz 
entwickelt und dem Bedfirfnis del' genannten Kreise am zweckmaBigsten 
angepaBt werden kann. Von diesem Bestreben geleitet, will ich hiernach 
den Versuch machen, die skizzierte Aufgabe zu losen, und ich darf 
wohl voraussetzen, dafur bei Ingenieuren und anderen gebildeten Tech
nikern, insbesondere auch bei Verwaltungsbeamten, ein Interesse zu 
finden. 

Urn in logischer Folge die Grundlehren der Buchhaltung abzuleiten, 
mussen wir einige Grundbegriffe vorausschicken. Freilich kann run 
voIles Verstanduis dieser grundlegenden Definitionen erst durch die 
nachfolgenden Abhandlungen erschlossen werden!); ffir den wissen
schaftlichen Aufbau unseres Werkes konnen wir auf diese Grundbegriffe 
nicht verzichten. 

B. Grundbegriffe der Buchhaltung. 

I. Der Begriff der BuchhaItung. 

Die Buchhaltung ist diejenige Geschichtschreibung 
uber Grlindung, Betrieb und Liquidation einer Sonder
wirtschaft, die den Kreislauf ihrer Gliter nach Wert und 
Menge sowie ihre Aufwendungen und ihre Ertragnisse rech
n ungsmaJ3ig darstellt. 

Erlauterungen zu der vorstehenden Definition. 

1. Die Einzelwirtschaft ist die Grundform del' Wirt
schaftsbetatigung eines Volkes, die dadurch zur Sonderwirt
schaft wird, daB sie sich gegen aIle anderen Einzelwirtschaften in ihrer 
Rechts- und Wirtschaftssphare absondert und als selbstandiges Glied 
auf tritt, bzw. sich von allen anderen Sonderwirtschaften wirtschaftlich 
und rechtlich abgrenzt. Man kann in jeder Sonderwirtschaft drei Sta-

1) Bei einem rein methodischen Lehrgang geh6rte daher dieser Abschnitt 
eigentlich an den SchIuJ3 des Werkes; daher m6chten wir denjenigen Lesern, 
denen die Buchhaltung noch "NeuIand" ist, empfehlen, diesen Abschnitt (B) zu 
iiberschlagen und ihn erst am Ende ihres Studiums nachzuholen. 
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dien ihrer Gescbichte unterscheiden: Werden, Sein, Vergehen, bzw. 
Griindung, Betrieb und Liquidation (AuflOsung oder Erloschen). 

lndem man die Betriebsdauer der Sonderwirtsehaft in Perioden, 
Betriebsjahre, einteilt und jede Periode mittels eines Quersehnittes 
dureh samtliohe Giiterwerte das Gesamtvermogen und den Erfolg der 
Wirtsehaft ermittelt, lassen sieh in jeder Periode diese drei Stadien 
des Werdens, Seins und Vergehens unterseheiden; wir sprechen dann 
von einer fingierten Griindung zu Anfang jeder Periode - Jahres
erOffn ung - von einer fingierten Liquidation - J ahresa bsehl uB -
und von einer Gesehaftsperiode - Gesehaftsj ahr. 

2. Die Buchhaltung ist eine Art der Gesehiehtsehreibung 
derSonderwirtschaft. Damit ist zunachst gesagt, daB nul' die voll
zogenen inneren und auBeren Wirtschafts- und Rechtsvorgange (Ge
seh.ii.ftsvorfaIle) der Sonderwirtsehaft Gegenstand der Buehhaltung sein 
konnen, und daB die ausfuhrende Kunst der Buchhaltung, 
die .Buchfuhrung, aus Bucheintragungen, aus Skripturen besteht. 

Sodann ist die Buehhaltung nur. ein Teil der Gesehiehtsehreibung 
der Wirtschaft. Nieht alle Ereignisse hat sie aufzuzeiehnen,. Unsere 
Definition besehrankt sieh auf die reehnungsma8ig darzustellenden 
Tatsaehen; damit ist gemeint, daB sie sieh auf die naeh Wert und 
Menge in Zahlen meBbaren Veranderungen del' Guter besehrankt; alle 
jene inneren und auBeren Vorgange, die sieh nicht in meBbaren Zahlen 
reehnungsmaBig fassen lassen, wie die Korrespondenz, die Organisation, 
die Vorbereitung zukiinftiger Gesehafte und ahnliehe Betriebsfunktionen 
der Wirtschaft, sind nicht Gegenstand der Buchhaltung. 

Endlich griindet sieh die Buehhaltung, wie jede andere Geschieht
schreibung, auf Dokumente, die zunachst nach der Zeitfolge der be
treffenden Geschehnisse (Gesehaftsvorfalle) aufgeschrieben werden, aber 
naehher auch systematiseh, d. h. nach bestimmten Grundsatzen und 
Zwecken verarbeitet werden konnen (ahnlich der chronologischen und 
pragmatisehen Geschiehtschreibung). 

3. Gegenstand der Buchhaltung sind nach unseren Defini
tionen folgende Vorgange: 

a) Der Kreislauf der zur Sonderwirtsehaft gehOrenden Guter. Diese 
konnen Sach- oder Rechtsgiiter sein. Dureh den Wirt
schaftsbetrieb werden die Guter in einen Kreislauf versetzt, 
indem sie versehiedene Wirtschafts- und Rechtsformen durch
laufen, aber immer wieder zur urspriinglichen Form, von der sic 
ausgegangen sind (Geld), zurUckkehren. 

b) Die Buchhaltung muB sieh nieht nur auf die reehnungsmaBige Dar
stellung der Giiterwerte, sondern aueh del' Giitermenge 
erstrecken; die Buchhaltung besteht daher aus einer Wert- und 
Mengerechnung. 
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c) Unsere Definition fordert auch eine rechnungsmii.Bige Darstel
lung fiber den Wirtschaftsaufwand; deshalb mna me in ihr 
System die Aufzeichnung derjenigen Gfiterwerte einbeziehen, die 
zur Erhaltung, Verwalt'ung, Veredlung, Wertvermehrring usw. 
aufgewendet werden. Dabei sind die beziiglichen Opfer an 
menschlicher und maschinelier Arbeit alier Art einbezogen. 

d) Unsere Definition fordert in letzter Linie die rechnungsmaBige 
Darstellung der Wirtschaftsertragnisse. Darunter sind zu 
verstehen der durch die Bewirtscbaftung erzeugte Mehrwert 
der Giiter, die Einkiinfte aus Renten, sowie die freiwilligen oder 
gezwungenen Beitrage der zur Sonderwirtschaft gehorenden Mit
glieder, die Kapital- und Pachtzinsen, fiberhaupt die auf Vertrag, 
Gese~z oder Recht beruhenden Einkiinfte aus anderen Sonder
wirtschaften. 

n. Stufen der Buchhaltung. 
Es gibt drei Stufen der Buchhaltung: 
1. die kameralistische Buchhaltung, 
2. die einfache Buchhaltung, 
3. die doppelte oder systematische Buchhaltung. 

1. Die kameralistische Buchhaltung. 

Die kameralistische Buchhaltung ist die das VerhaItnis 
zwischen Anordnung und Vollzug darsteIlende Rechnung 
fiber Aufwendungen und Ertragnisse einer sogenannten 
Aufwandswirtschaft (Staats-, tadte- und Kommunalwirt
schaft). Die maBgebenden Faktoren des Betriebes einer 
Aufwandswirtschaft sind die von den dazu be£ugten Kor
porationen festgesetzten Soll- Einnahmen und Soll- Aus· 
gaben, der Etat (Voranschlag, Haushaltungsplan); darauf 
folgt die Vollziehung der staatlichen, stadtischen oder 
kommunalen Verwaltungsorgane durch die 1st - Einnahmen 
und Ist - Ausgaben und eine das VerhaItnis zwischen Soll-' 
und Ist - Einnahmen und· Soll- und 1st - Ausgaben dar
stellende Rechenschaftsablegung (Jahresrechnung). 

Der Kreislauf der Giiterwerte (Bestand und Veranderung derselben) 
wird in dieseEinnahme- und Ausgaberechnungen einbezogen. Der 
Kreditverkahr hat keinen Raum in der Kameralistik; daher kann sie 
sich auf Geldeinnahmen und Geldausgaben beschranken. Dagegen geht 
das laufende Verzeichnis fiber Wert und Menge der Gfiter nebenher 
(Bestand, Zunahme, Abnahme der Inventarien fiber die VermogenB
bestande); daher ist es moglich, auf Grund der kameralistischen Buch
haltung eine bilanzmaBige Vermogensaufstellung zu machen; in der 
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Tat schlieBen versohiedene Staaten und Kommunen ihre Jahresreohnung 
mit einer Bilanz. 

Das Kontrollsystem griindet sich auf die Tatsache, daB: 
die Summe der lst-Einnahmen plus Einnahmereste gleich ist 

den Soll-Einnahmen des Etats; 
die Summe der lst-Ausgaben und der Ausgabenreste gleioh ist 

den Soll-Ausgaben des Etats. 
Kein Einnahme- oder Ausgabeposten vermag diese Gleiohung zu 

verandern, sie ist also konstant; auf dieser Tatsaohe beruht die so
genannte konstante Buchhaltung; sie ist nur eine besondere Form 
der kameralistischen Buohhaltung (Hiigli). 

FUr die Anlage der kameralistischen Buohhaltung sind die Rubriken 
des Etats maBgebend; daher hat die kameralistische Buohhaltung kein 
Kontensystem; sie gliedert We Rechnungen nach den Rubriken des 
Staatshaushaltungsplanes. 

2. Die einlache Buchhaltung. 
Die einfache Buohhaltung verzichtet auf die V'ollstandige 

s ys te mati sche Darstell u ng sowohl des Kreisla ufes der Guter
werte der Sonderwirtschaft als auoh der Aufwendungen und 
Ertragnisse derselben, trifft V'ielmehr aus diesen drei Rech
nungsgebieten eine in das Belieben der Wirtschaftsfiihrung 
gestellte Auswahl, die hauptsaohIioh auf eine V'ollstandige 
Darstellung des Geld- und Kreditverkehrs geriohtet ist. 1m 
iibrigen begniigt sie sioh mit einer periodischen Bewertung 
der aktiven und passiven Vermogensbestande und einem 
Pauschalnachweis des Wirtschaftserfolges. 

Die einfache Buchhaltung fiihrt weder fiber den Bestand 
noch die Veranderungen des Eigenkapitals Reohnung und 
kann daher den Stand des reinen Vermogens nur duroh eine 
periodische Inventur, den Erfolg des Wirtschaftsbetriebes 
nur pauschal durch Vergleiohung von zwei aufeinander
folgenden Inventuren ermitteln. 

Da die Auswahl der Rechnungsgebiete, auf welohe sich die einfache 
Buchhaltung erstreckt, in das Belieben der Wirtschaftsfiihl'1lng 
gestellt ist, so gibt es verschiedene Stufen derselben. 

Die unterste Stufe besteht bloB aus der InV'entur. Erstreckt sioh 
die rechnungsmaBige Darstellung wahrend des Gesohaftsbetriebes von 
einer Inventur zur anderen auf den Geldverkehr, so steht die einfache 
Buohfiihrung auf der zweiten Stufe. Auf der dritten Stufe kommt 
noch die Darstellung des Kreditverkehrs hinzu. Die sogenannte kauf· 
mii.nnische einfaohe Buchfiihrung fiigt zu der dritten Stufe nooh 
die Reohnung iiber Waren und versohiedene andere der Veranderung 
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unterworfene Vermogensbestandteile hinzu. Sie .steht auf der vierten 
Stufe. 

Aber auch die hochste Stufe der einfachen Buchhaltung kann weder 
den Kreislauf der Guter der Sonderwirtschaft, noch ihre Aufwendungen 
und Ertragnisse vollstandig darstellen, weil sie keine Rechnung uber 
das Eigenkapital und dessen Veranderungen fiihrt. Infolgedessen kann 
sie die Wirtschafts- und Rechtsvorgange nicht oder nur zum Teil in 
Wertgleichungen kleiden und begibt sich deshalb des Mittels der zwangs
laufigen Selbstkontrolle1). 

3. Die doppelte oder systematische Buchhaltung. 

Die doppelte odeI' systematische Buchhaltung ist die vollkommenste 
der drei Stufen derselben, weil sie nicht nUl' den Kreislauf der Guter
werte in allen seinen Stadien, sondel'll auch Aufwand und Ertrag del' 
Sonderwirtschaft vollstandig zur Darstellung bringt; zu diesem Zwecke 
stellt sie del' Rechnung uber Bestand, Zu- und Abnahme der verschie
denen wirtschaftlichen und rechtlichen Formen der Guterwerte die 
Rechnung des Eigenkapitals und dessen durch Aufwand und Ertrag 
bewirkten Ab- und Zunahme (Verlust und Gewinn) gegenuber. 

Durch diese Gegeniiberstellung der beiden Rechnungen bringt sie 
die buchmaBig zur Darstellung kommenden auBeren und inneren 
Rechts- und Wirtschaftsvorgange in ein zwanglaufiges System (daher 
del' Begriff "systematische Buchhaltung"). 

Die doppelte Buchhaltung ist demnach die vollstandige 
Rechnung des Eigenkapitals, welcher die vollstandige 
Rechnung der nach wirtschaftlichen Kategorien und recht
lichen Verhaltnissen gegliederten Vermogensbestandteile 
wie das Ganze seinen Teilen, del' Begriff seinem Inhalt 
gegeniibersteh t. 

c. Das Verhiiltnis der Buchhaltung zu Mathematik, 
Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. 

Da die kameralistische Buchhaltung von unserer Betrachtung aus 
naheliegenden Grunden ausscheiden muB, und die einfache Buchhaltung 
schlechterdings sich nicht fill eine wissenschaftliche Behandlung eignet, 
so miissen wir die nachfolgende Betrachtung auf die doppelte oder 
systematische Buchhaltung beschranken. Wenn deshalb hiernach von 
Buchhaltung die Rede ist, so ist immer nur die systematische gemeint. 

1) Die einfache Buchhaltung ist durch Verstiimmlung der doppelten Buch
haltung entstanden. Erster Schriftsteller der doppelten Buchhaltung war L u cas 
Paccioli 1494, der einfachen Buchhaltung Cotta 1774. 
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Dem methodischen Grundsatz "vom Bekannten zum Unbekannten" 
konnen wir dadureh gerecht werden, daB wir zunaehst das Verhaltnis 
der Buchhaltung zu anderen, bekannten Wissenschaften unter
suchen. In dieser Beziehung ist zunachst folgendes festzustellen: 

Die systematische Buchhaltung ist eine Wissenschaft auf den Grenz
gebieten der Wirtschaftswissenschaft, der Mathematik und der Rechts
wissenschaften. 

a) Sie ist ein Zweig der Wirtschaftswissenschaft, indem sie die 
Prozesse der Erzeugung, Bewegung, Verteilung, Erhaltung und 
Verzehrung der Guter mit Rucksicht auf das dabei tatige Kapital 
und die mitwirkende Arbeit zur Darstellung hringt und fUr jede 
individuale oder korporative Wirtschaft den Voranschlag, die 
Betriebsrechn ung, die Abreehn ung und die Kontrolle 
aufstellt. 

b) Sie ist ein Zweig der angewandten Mathematik, wei! sie jene 
Prozesse mit Hilfe der Wert- und MengenmaBe darstellt und 
sich hierbei der mathematischen Methode bedient. 

e) Sie ist endlich ein Zweigder Rechtswissensehaft, weil sie die 
innere rechtliche Struktur jeder Wirtschaft und deren Beziehung 
zu allen anderen Wirtschaften nach privat- und offentlich-recht
lichen Normen darstellt. 

Um einer unriehtigen Auffassung dieser Satze vorzubeugen, sei zu
nachst festgest~llt, daB die Buchhaltung nieht ein Konglomerat aus 
diesen drei 'Wissenschaften, sondern ein selbstandiges Gebiet des 
Wissens und Konnens ist. Da sie naeh vorausgegangenen Erkla
rungen eine Gesehichtschreibung uber den Kreislauf des Vermogens 
einer Sonderwirtschaft ist, dieser Kreislauf aber mathematisch, 
rechtlich und wirtschaftlich erfaBt werden soll, so muB die Buch
haltung auf diese drei Wissenschaften zUrUckgreifen, um mit deren 
Hilfsmitteln eine ihren Zwecken dienliche Geschichte des Vermogens 
einer Sonderwirtschaft zu schreiben. Freilich sind aIle drei Betrach
tungsweisen dieses Kreislaufes eng miteinander verknupft. Die mathe
matische Behandl ung muB, wie jedes Gebiet der angewandten 
Mathematik, sich auf die gegebenen Tatsachen stiitzen, also hier die 
wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen der Buchhaltung richtig 
erfassen. Die Behandlung der Buchhaltung vom Standpunkte des 
Reents kann nicht ohne die rein technisch-mathematische Feststellung, 
auch nicht ohne die Erwagungen wirtschaftlicher Natur erfolgen. Dnd 
wenn man die Buehhaltung vom pri vatwirtschaftlichen oder 
nationalokonomischen Standpunkte aus betrachten will, so 
kann das nur geschehen, nachdem durch die Hilfsmittel der Mathe
matik die Ergebnisse der Wirtschaft festgestellt und die gesetzliehen 
Schranken des Buehfuhrungsrechts eingehalten worden sind. Keine 
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Betrachtungsweise der Buchhaltung bnn also ohne die beid,en anderen 
auskommen. Darin liegt eben das Charakteristische der Buchhaltung 
als selbstandige Wissenschaft, daB sie die drei Elemente aus 
diesen Hilfswissenschaften zu einem neuen, selbstandigen Gebiete des 
Wissens und Konnens, zu einer organischen Einheit verbindet. 

Gleichwohl kann diese dreifache Natur der Buchhaltung fiir die 
Zwecke der Systematik fruchtbar gemacht werden, indem man nam
lich das ganze Gebiet einmal vorzugsweise vom mathematischen, so
dann vom rechtlichen, endlich vom wirtschaftlichen Standpunkte aus 
betrachtet. So erhalten wir eine Dreiteilung des ganzen Gebietes der 
Buchhaltung, namlich: 

Die mathematische Betrachtungsweise vermittelt die Abstraktion 
und erschlieBt uns das Wesen, die eigentliche Wissenschaft der 
Buchhaltung. 

Fassen wir die BuchhaItung von der rechtlichen Seite ins Auge, 
so gestaltet sie sich zum Buchfiihrungsrecht. 

Die rein okonomische Betrachtungsweise fiihrt uns in daB groBe 
Gebiet der Buchfiihrungspraxis.· 

Wir konnen daher unsere Arbeit in folgende drei Hauptteile gliedern: 
I. Teil: Die Buchhaltungswissenschaft 

(mathematische Betrachtungsweise). 
n. Teil: Das Buchfiihrungsrecht 

(vom Standpunktdes Rechts). 
IlL Teil: Die Buchfiihrungspraxis 

(die Buohhaltung in ihrer praktischen Anwendung auf 
die Sonderwirtschaft). 



Erster Teil. 

Die Bnchhaltnngswissenschaft oder die 
mathematische Grnndlage der Bnchhaltung. 

A. Einftihrung in das Wesen der Buchhaltung 
(auf Grund der Zweikontentheorie). 

Diesem Teile des Werkes falit die Aufgabe zu, die wirtschaftlichen 
Vorgange, welche die :Buchhaltung zu bearbeiten hat, auf ihre ein
fachsten Grundformen zuruckzufiihren, um sie zunachst mit· Hille 
mathematischer Gleich ungen darzustelien, diese hierauf in die 
buchhalterische Kontenform uberzufuhren und auf dieser Grundlage 
die Gesetze und Regeln der :Buchhaltung abzuleiten. Dabei be
dienen wir uns der knappsten Thesenform und fugen nur die fUr das 
Verstandnis notwendigsten Erklarungen bei. 

I. Der Kreislauf des KapitaIs und seine Darstellung durch 
mathematische G leichungen. 

1. Wirtschaftstypen, ihre Mittel und Krafte. 1m Mittelpunkt jeder 
Wirtschaft stehen wirtschaftliche Guter und Krlifte; letztere sind auf 
die Produktion oder die Konsumtion, die Umformung oder den Trans
port, die Vernichtung oder Konservierung jener Guter gerichtet; fUr 
unsere :Betrachtung ist Umfang, Art und Zweck der Wirtschaft neben
sachlich, weil sie fUr alie GroGen und Arten der Wirtschaften gilt. 

2. Wert- und Mengenma8 der wirtsehaftlichen Guter. Die wirt
schaftlichen Guter kann man nach Menge und Wert bestimmen, bzw. 
messen. 

Es gibt dither eine Rechnung uber die Menge (MaG und Gewicht) 
und eine Rechnung uber den Wert, der in Geldeinheiten des nationalen 
Munzsystems ausgedriickt wird. In der Regel ist die Menge der Guter 
auch der Trager des Geldwertes; aliein als EinheitsmaG fUr die 
WertberechilUng kann nur der in Geld abgemessene Tauschwert 
verwendet werden. Die Geldrechnung ist daher das primare, 
die Mengenverrechnung das sekundare Element der Buch
haltung. 
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FUr unsere Zwecke kommt daher zunachst nur ihr in Geld ab
gemessener Tauschwert in Betracht; aber auch jene wirt;schaftlichen 
Krafte, die auf die Guter einwirken, kann man in Geld abmessen, in
dem man die durch die Einwirkung erfolgte Wertveranderung der Guter 
oder die darauf verwendeten Opfer an Guterwerten (LOhne) bestimmt. 
Die verschiedenen Verfahren, den Tauschwert jener Guter und ihre 
Wertveranderung durch die darauf wirkenden Krafte festzustellen, 
fallen zunachst auBer Betracht1). MaBgebend ist hier nur die Tatsache, 
daB man diese Guter mittels in Geldsummen ausgedriickter Zahlenwerte 
rechnerisch erfassen kann. 

3. Zerlegnng der Giiter in Kategorien nach ihren wirtschaftlichen 
. Fnnktionen. Erkliirnng des Kreislanfes. Die zu einer Wirtschaft ge
horenden Guter haben verschiedene Funktionen; es ist daher notwendig, 
sie entsprechend diesen Funktionen in wirtschaftliche Kategorien abzu
teilen, weil es sonst nicht moglich ware, die Einwirkung der Wirtschaft 
uberhaupt, ihre Krafte insbesondere rechnungsmaBig zu erfassen. 
Nehmen wir an, es sei eine Wirtschaft ausschlieBlich mit barem Geld 
gegriindet worden (Bargriindung). Der Betrieb besteht darin, daB dieses 
Geld, das im Geldschrank nur eine latente Kraft darstellt, in Kreis
lauf gesetzt wird, es verwandelt sich durch Wareneinkauf in Waren
werte; diese durch Verkauf in Guthaben; dieses oft in Wechsel, oft 
in Geld, oft in Bankguthaben. Nach einer gewissen Zeit schlieBt der 
Kreislauf wieder mit Geld. - Wiirde der Wirtschaftsbetrieb nur aus 
einem einzigen Kreislauf bestehen, so zwar, daB man erst wieder Waren 
einkauft, wenn das Geld aus dem ersten Kreislauf zurUckgekehrt ist, 
so bestiinde das Vermogen sukzessi ve nur aus Geld, dann aus Waren, 
dann aus Wechseln und dann aus Bankguthaben und schlieBlich wieder 
aus Geld. Allein der Wirtschaftsbetrieb ist in der Regel kontin uier
lich. Mit jedem neuen Einkauf beginnt ein neuer Kreislauf, der an
fangt, ehe der erste vollendet ist. Die verschiedenen Kreislaufe spielen 
sich hintereinander und nebeneinander ab, ahnlich wie die 
Stimmen eines Kanons hintereinander und nebeneinander erklingen_ 
Daher besteht in jedem beliebigen Zeitpunkt das Wirtschaftsver
mogen teils aus Geld, teils ausWaren, teils aus Guthaben usw. Jeder 
neue und alte Kreislauf muB nun derart durch die Buchhaltung kon
trolliert werden, daB jedes neue Stadi um des einzelnen Kreislaufes 

1) Das eine Verfahren besteht darin, daB man den Endwert der durch die 
Wirtsohaft reproduzierten Sachgiiter ihrem Ausgangs- oder Anfangswert gegen
iiberstelIt; das andre aber darin, daB man historisch-deakriptiv den Werdegang 
des zum Tausch oder zur Veredlung und Umformung bestimmten Gutes rechnungs
maBig verfolgt und aIle darauf verwendeten Krii.fte und Opfer an Sachgiitem in 
Geldwert bestimmt. Wie spiter nachgewiesen, setzt sich die systematische Buch
haltung das letztere Verfahre;u zum Zweck und benutzt das erstere mehr als 
Kontrolle. 
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rechnungsmaBig erfaBt wird, so zwar, daB man aUB der Buchhaltung 
jederzeit bestimmen kann, welcher Bruchteil des Gesamtvermogens in 
Geld, welcher in W~enwerten usw. vorhanden ist. 

4:. Mathematische Erlassung der Vermogensbestandteile. Setzen wir 
fUr die an einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen, nach wirtschaft
lichen Kategorien geordneten Giiter die Werte al' a2 , as, at, ~ und 
ihre Summe =A, so ist offenbar A dieWert.summe dieser Giiterteile. 

a l + a2 + as + at + ... = :A . 
5. Erklarung der Gleichung; Eigentum, Vermogen, Aktiven, Kapital, 

Bilanz. Samtliche Sach- und Rechtsgiiter, die zu einer Sonderwirt
schaft gehoren, woriiber also der Wirtschafter letzthii.ndige Verfiigungs
gewalt hat, bilden sein Eigentum. Das Eigentum kann von der wirt
schaftlichen und von der rechtlichen Seite aus betrachtet werden. Nach 
der wirtschaftlichen Seite hin besteht das Eigentum in konkreten, 
tauschwertigen Wirtschaftsgiitern, den Vermogensbestandteilen, deren 
Summe das gesamte Vermogen ausmacht und in der Buchhaltungs
sprache mit Aktiven bezeichnet wird, also 

Eigentum = a 1 + a2 + as + ... = A. 

Betrachtet man aber dasselbe Eigentum nach seiner rechtlichen 
Herkunft, nach seinen Quellen, so nennt man es in der Buchhaltungs
sprache Geschii.ftskapital, oder kurzweg Kapital, welcher Begriff die 
abstrakte Verfiigungsgewalt liber das VermogeneinschlieBt. Daher: 

Eigentum = Kapital = J( . 

So entsteht die Gleichung: 

Eigentum = Aktiven = Kapital. 
A=K. 

Diese Gleichung, wonach die Summe der Vermogensbestandteile; 
also die konkreten Aktiven, gleichgestellt werden den l'echtlichen 
Quellen derselben, dem Kapital, nennt man Vermogensbilanz oder 
kurzweg Bilanz. 

Blldliche Darstellung der Bllanz. 

~ i-----------;" 
Summe der 
Vermogens
bp,standteile 

Eigentum der 
Sonderwirischaft 

Kapital
abstrakte 

Verfiigungs
gewalt liber 
die Aktiven 

Es ist fiir das Verstii.ndnis der Buchhaltung von grundlegender 
Bedeutung, daB man in dieser Gegeniiberstellung nicht bloB eine selbst-
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verstandliche analytische Gleichung erblickt, sondem die tiefere Be
deutung derselben erfaBt; sie ist namlich eine Gegeniiberstellung der 
Tauschwerte der realen, in greifbarer Form existierenden, nach wirt
schaftlichen und rechtlicheil Kategorien gesonderten Bestandteile des 
Gesamteigentums einer Sonderwirtschaft (linke Seite der Gleichung) 
und des daraus resultierenden Abstraktums, das Kapital des Wirt
schaftsinhabers, also: 

Links: die greifbaren wirklichen Vermogensbestandteile; 
Rechts: die Summe derselben ais Abstraktum, ais reiner Kapital-

begriH; 
Links: reale Werte der vorhandenen Sach.- und Rechtsgiiter; 
Roohts: eine bloBe RechnungsgroBe; 
Rechts: ein Begriff; 
Links : die Definition dieses Begriffes, dessen Auflosung in ver

schiedene Posten von greifbaren, realen Werten. 
Mag man nun die Gegeniiberstellung a'is bloBe analytische Gleichung 

oder ihrem tieferen Weseri nach auffassen, so muB sofort kIar werden: 
a) Jede Veranderung von K (deralgebraischen Summe) muB von 

der Veranderung - Vermehrung oder Verminderung - der Ver
mogensbestandteile (der Posten) ausgehen; . 

b) keine Veranderung von K (der Summe) kann stattfinden, wenn 
die Veranderung in den Vermogensteilen nUl' in einer Wertver
schiebung, d. h. in einem bloBen Tauschvorgang besteht; 

c) jede Wertzunahme oder -abnahme der Vermogensteile, die nicht 
dUl'ch eine andere kompensiert wird, muB eine entsprechende 
Vermehrung oder Verminderung von K (der Summe) herbei
fiihren; 

d) beide Seiten der Gleichung miissen sich stets im Zustande des 
Gleichgewichts, der Bilanz, befinden. 

6. Einfiigung der Schulden (Passiven) in die Bilanzgleichnng. In
folge der Verkettung der Einzelwirtschaften unter sich dUl'ch Kredit 
(Verkettung der Gegenwart mit der Zukunft) gibt es fast in allen 
Wirtschaften solche Giiter, die allerdings in ihr Eigentum eingetreten 
sind, somit auch einen Bestandteil von A ausmachen, dagegen de facto 
einem anderen Roohtssubjekte gehoren, bzw. ihm in Geldaquivalent 
in der Zukunft zuriickerstattet werden miissen; da dies nUl' auf dem 
Wege der Absonderung und Ubergabe von entsprechenden Gutem aus 
A moglich ist, so haben sie negativen Charakter. Das A (Aktiven) 
umfaBt jetzt nicht mehr bloB den Gegenwert des eigenen Kapitais, 
sondem auch den Gegenwert dessen, was in der Zukunft in Geld an 
Drittpersonl'ln zuriickerstattet werden muB; vom rechtlichen Stand
punkt aus betrachtet, sind es die Sch ulden des Wirtschaftssubjekts. 
Um das sohuldenfreie Eigentum der Sonderwi.rtsohaft zu bereohnen, 
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muB man den Gegenwert der Schulden vom Gesamtwert der Aktiven 
rechnungsniii.Big abziehen, bei dertatsachlich erfoIgenden Schulden
tilgung von. den Aktiven abBOndem; dann ist der Rest von .A gleich 
dem Eigen,k8.pital; d&s Aktivvermogen ist von den Schulden befreit 
oder gereinigt und heillt daher Reinvermogen. Solange aber noch 
Schulden bestehen, ist das Reinverm.Bgen eine RechnungsgroBe, eine 
Differenz zwischen den Aktiven und Schulden, .daher identisch mit 
Eige n ka pi tal. 

7. Versehiedene AuU88Sung yom KapJtal und Passiven. Grund
gleiehung der Zweikontentbeorie. Die Einfiigung der Schulden in die 
Bila.nz gibt AnlaB zu neuen BegriHen, zu BegriHsverwechslungen und 
zu. verschiedenen Auffassungen der Bilanz. 

a) Das ReinvermBgen wird a.ls Eigenkapital aufgefaBt und schlecht
hin als Kapital (KI ) bezeichnet; die Schulden sind vom Standpunkte 
des Reinvermogens aus betrachtet negative Vermogensbestandteile und 
werden unter dem SammelbegriH Passiven zusammehgefaBt. Wir 
erhalten die Grundgleichung: 

KI = (al + ~ + aa + a .. + ... ) - (PI + P. + P3 + ... ) oder 
KI = A - PI' oder: A - P l = K I . 

b) Die Schulden werden ala Fremdkapital, d. h. als eine der Ver
mogensquellen, aufgefaBt und zusammen mit dem Eigenkapital, der 
anderen Vermogensquelle, als Geschaftskapital .in einer Summe (K.) 
dargestellt; daher lautet die BiIanzgleichung: 

A = K. (K. = Eigenkapital + Fremdkapital). 

c) Das Eigenkapital wird als ein Passivum, d. h. als eine Schuld 
der Sonderwirtschaft an das Wirtschaftssubjekt aufgefaBt und zu
sammen mit den wirklichen Schulden in den Sammelbegriff. Passiven 
(p.) zusammengefaBt; die BiIanzgleichung lautet daher: 

A = P a (Pa = Eigenkapital + Schulden). 

Wie man sieht, handelt es sich formell nur um eine verschiedene 
Auffassung der Begriffe Kapital und Passiven: 

Kapital im Sinne von Reinvermogen oder Eigenkapital ... = KI 
Kapital im Sinne des gesamten Gescha.ftskapitals ala Summe 

von, Eigen- und Fremdkapital .•.......... = KI 
Passiven = Schulden des Wirtschaftssubjekts im rechtlichen 

Sinne (negative Vermogensbestandteile) .... -..... = PI 
Passiven, in figiirlichem Sinne, als Summe von wirklichen 

Schulden und Reinvermogen ....•....... = PI 

Aber sachlich bestehen doch wesentliche Verschiedenheiten zwischen 
den drei Bilanzgleichungen. Sowohl in A = Ka als in A = P 2 sind zwei 
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heterogene Begriffe in je einen zusammengefaBt, so daB wir sie nicht 
als Grundlage fur unsere theoretische Entwicklung wahlen konnen, 
wohl aber geeigneten Ortes darauf zuruckkommen. Weil wir der Buch
haltung als Hauptzweck setzen, die GroBe des Eigenkapitals 
und dessen Zu- oder Abnahme nachzuweisen, bauen wir 
unsere Theorie aus der oben unter a aufgestellten Gleichung auf, der 
sog. Kapitalgleichung: 

A-P=K, 

wo unter K stets nur das Eigenkapital, unter P nur die eigent
lichen Passiven oder Sch ulden zu verstehen sind!). 

Die Einfuhrung des Kredits in die Beziehungen der Wirtschaften 
zueinander hat noch eine weitere Wirkung, namlich die, daB die Ein
teilung der verschiedenen Giiter nun auch nach j uridischen Kate
gorien erfolgen muB; denn unter den aktiven Vermogensteilen treten 
auch die Forderungen als positive Vermogensteile auf; ihnen stehen 
die Schulden als passive Vermogensteile gegenuber; die Aus
sonderung von Mein und Dein wird zu einem neuen Rechnungsmoment. 

Die Buchhaltung hat daher nicht allein die Sachguter, sondern auch 
die Rechtsguter zu kontrollieren, woruber spater Belehrung folgt. 

8. Wirkung der Gesehaftsvorgange aut die Zusammensetzung und 
die GroBe des Vermogens (Tausehgesehafte und Gemnn- und Verlust
gesehafte). Das Wirtschaften besteht in einer Einwirkung der fruher er
wahnten wirtschaftlichen Krafte auf die Wirtschaftsgiiter, wobei die 
Erwerbswirtschaft den Zweck .verfolgt, das Kapital zu vergroBern. Da 
auch die Aufwandswirtschaft schlieBlich denselben Zweck verfolgt, 
jedenfalls sich die Wirtschaftsvorgange bei allen Wirtschaftsarten 
und -zwecken in ahnlicher Weise vollziehen, so haben wir diese Vor
gange nach ihrer Einwirkung auf die GroBe und Zusammensetzung des 
Wirtschaftsvermogens zu untersuchen. Wie verschieden diese Vorgange 
in Wirklichkeit auch sein mogen, sie lassen sich mit Bezug auf ihre Ein-

1) Es ist fiir die Buchhaltungswissenschaft von grundlegender Bedeutung, 
ob man von der Bilanzgleichung (A = P) oder von der Kapitalgleichung 
(A- P = K) ausgeht. Der BiIanzgleichung entspricht die aullere Form der 
Buchhaltung: Jedem Debitor (Sollposten) mull ein Kreditor (Habenposten) gegen
iiberstehen. Auf dieser BiIanzgleichung sind die verschiedenen sogenannten 
Personifikationstheorien, von denen spater die Rede ist, aufgebaut. Die Kapital
gleichung (A ~ P = K) dagegen trifft das Wesen der Buchhaltung; die algc
braische Summe dpr VermogensbestandteiIe (A - P) ist gleich dem Reinvermogen 
(K); es wird also hier dem berechneten Reinvermogen, dem Kapitalbegriff, die 
Auflosung dieses Abstraktums in dip verschiedenen Posten von realen, greif
baren Vermogensbestandteilen, oder, wie Just in seiner "Buchfiihrnng fiir das 
Kleingewerbe" sagt, dem errechneten Vermogen das tatsachliche Vermogen 
gegeniibergestellt. Wir kommen noch auf die Beziehung zwischen Bilanzgleichung 
und Kapitalgleichung zuriick. 
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wirkung auf den Wert der Gesamtheit der Wirtschaftsgiiter in zwei 
Gruppen einteilen, namlich in Tauschvorgange, die zunachst nur 
auf die innere Zusammensetzung der Giiterwerte einen EinfluB ausiiben, 
wobei die GroBe des Kapitals nicht verandert wird (vgl. Nr. 5c), und in 
solche, durch welche das Kapital verandert wird; nennen wir diese in An
lehnung an die Erwerbswirtschaft Gewinn- und Verl ustgeschafte. 

9. Wesen und Zweck des Kreislaofs. Am einfachsten treten diese 
Tausch- und Gewinn- und Verlustvorgange in denjenigen Wirtschafts
betrieben auf, wo der Tauschvorgang zum Erwerbsprinzip wird, also 
im Handel. Hier vollziehen sich die Wirtschaftsvorgange in einem 
Kreislauf des Vermogens, der schon oben (Abschnitt 3) erwahnt 
wurde und hiemach in seinem Wesen noch naher erklart werden soll. 
Gehen wir von der einfachsten Form des KapitaIs, yom Geld aus, so setzt 
sich dieses durch Kauf und Zahlung in Ware um, die nach erfolgter 
Ortsveranderung und der dem Bedarf' angepaBten Vorratsstellung 
(Lager) zum Wiederverkauf gelangt, wodurch sich nun ihr Tauschwert 
entweder direkt (Barverkauf) oder indirekt wieder in Geldkapital um
setzt; indirekt dann, wenn zunachst an Stelle der Ware eine Forderung 
tritt, diese etwa in Wechselform umgewandelt, der Wechsel bei einer 
Bank diskontiert wird, so daB an dessen Stelle ein Bankguthaben tritt, 
da.s dann nach Belieben wieder in Geldkapital zurUckgefiihrt werden 
kann. Ein vollstandiger Kreislauf besteht somit aus den Tausch
gliedem: Geld - Ware - Forderung - Wechsel- Bankguthaben
Geld. 

Diese Formen und Stadien des Kreislaufes sind bei rein kaufman
nichen Geschaftsbetrieben zu beobachten. In vielen Wirtschaften, z. B. 
in der Industrie und Landwirtschaft, verwandelt sich ein Teil des ur
spriinglichen Geldkapitals in feste Anlagewerte, wie Liegenschaften, 
Gebaude, Maschinen, Wirtschaftsmobilien, Werkzeuge usw. Aber auch 
bei diesen Anlagewerten laBt sich ein Kreislauf nachweisen. Nur 
vollzieht sich dieser viellangsamer aIs beim flussigen Betriebsvermogen. 
Eine Maschine z. B. dient vielleicht 20 Jahre lang dem Betriebe, aber an 
jedem Betriebstag wird ein Bruchteil ihres Wertes in fliissige Vermogens
formen, in Fabrikate bzw. in Warenwerte umgesetzt. Die jahrliche Ab
schreibung, die man infolge Abnutzung der Maschinen machen muB, 
ist tatsachllch keine Wertvernichtung, sondern n ur eine Wert
verschiebung oder Wertverwandlung, das Element des Kreis
laufes; denn die Wertsumme der Abschreibungen muB in den von der 
Maschine geleisteten Arbeitsprodukten, dem Fabrikate neu erstehen: 
die Abschreibung ist daher ein Element der Selbstkosten des 
Fabrikats, gerade wie die darauf verwendeten Kosten fiir die mensch
liche Arbeit (Lohne); der Kreislauf dieses Kapitals ist dann abge
schlossen, wenn die Maschine unbrauchbar geworden und als Altmaterial 

Schar. Buchhaltung und Bllanz. 4. Aun. 2 
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verkauft worden ist. - Ahnlich verhalt'es sich mit allen anderen Formen 
des Anlagevermogens. Der entsprechende Kreislauf besteht hier: Geld
Anlagewerte - Produkte (Waren) - Guthaben _. Geld. 

Da der privatwirtschaftliche Zweck dieses Kreislaufes in der Zu
nahme, Vermehrung der urspriinglichen GroBe des Geldkapitals liegt, 
so ist der normale Gang des Kreislaufes: Geld - Ware - Mehrgeld. 
Dieses Mehr an Geld im SchluBglied ist nUr denkbar, wenn die Glieder 
des Kreislaui's sich nicht in aquivalenter Stufenfolge ablosen, sondern 
neue Glieder eingeschaltet werden, durch die eine einseitige Wertzunahme 
entsteht. In der Tat liegensolche wahrend des Kreislaufes neu hinzu
tretende Wertmomente in kaufmannischen und anderen Wirtschafts
betrieben vor. Speziell im kaufmannischen Betrieb wirken wirtschaft
hche Krafte auf einzelne Glieder des Kreislaufes ein, die zwar keine 
auBerlich sichtbare Umgestaltung, so doch in Geld mellbare Wertzu
nahme, manchmal auch Wertabnahme bewirken. Diese Krafte Mnnen 
wir ala die kaufmannische Arbeit bezeichnen, die nach zwei Rich
tungen in die Erscheinung tritt. 'Zunachst in der Gesamtaufgabe des 
Kaufmanns, der bei der Uberfiihrung der Tauschgiiter vom Produzenten 
zum Konsumenten die personliche, raumliche und zeitliche Trennung 
zwischen beiden zu iiberwinden und hierbei verschiedene Gefahren 
(Risiken), wie Preisschwankungen, Kreditverluste, Transportverluste 
u. dgl., zu bestehen hat; hier liegt also der Effekt der wirtsohaft
lichen (kau.£mannischen) Arbeit in einer Zunahme des Tauschwertes 
der W:are. Die zweite Arbeit des Kaufmanns besteht in der Auf
wendung von Opfern fiir fremde Arbeit und Ablosung von Lasten, die 
wir unter den Begriff Betriebskosten zusammenfassen (Fracht, Zoll, 
Versicherung, Lagerkosten, Gehalter, Bureau, Mietzinsen, Steuern, 
Reisekosten u. dgl.). Den Ersatz fiir jene kaufmannische Arbeit und 
diese aufgewendeten 'Opfer mull der Handel im Unterschied zwischen 
Ankauf und Verkauf der Waren, d. h. im Gewinn finden. So fiihrt 
uns also auch diese Auffassung der Wirtschaft ala Kreislauf der 
Guter auf zwei Grundvorgange: Tausch einerseits, Gewinn und Verlust 
andererseits. 

10. Tauschvorgange. An Stelle eines aus der Wirtschaft austreten
den, vernichteten oder konsumierten Vermogensbestandteiles der einen 
Kategorie tritt ein gleichwertiger einer anderen Kategorie (Ankauf von 
Waren gegen Barzahlung). Oder es findet eine Kompensation zwischen 
aktiven und passiven Vermogensteilen statt, sei es, daB ein aktiver Teil 
zur Tilgung eines passiven verwendet wird (Schulden bezahlen), sei es, 
daB ein neues Kreditgut in die Wirtschaft tritt (Kauf auf Kredit), sei 
es, daB ein passiver Teil einer Kategorie in einen gleichwertigen passiven 
Teil einer anderen Kategorie umgewandelt wird (Ausgleich einer Buch
schuld durch eine Wechselschuld). Diese Vorgange lassen sich im An-
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schluB an die Grnndgleichung A - P = K durch folgende Gleichungen 
darstellen: 

a) Austausch eines Aktivums an gegen ein anderes gleichwertiges a,,: 

A+an-a .. -P=K. 

b) Abzahlung einer Schuld (Absonderung und Ausscheidung von P .. 
aus den Aktiven zwecks Tilgung des Passivums Pn): 

(A - P .. ) - (P - P .. ) = K . 

c) Kauf auf Kredit (sowohl die Aktiven als die Passiven wachsen 
um am): 

(A + am) - (P + am) = K. 

d) Umwandlung einer Schuld in eine andere (die Schulden wachsen 
in einer Kategorie um Pm' nehmen in einer anderen Kategorie um 
pm ab): 

A - (P + Pm - Pm) = K . 

Trotzdem durch alle diese wirtschaftlichen Operationen ein Ein
fluB auf die GroBe des Kapitals, wie leicht ersichtlich, nicht statt
findet, sind sie fur die innere Zusammensetzung und Struktur der Ver
mogensbestandteile von groBer Bedeutung und mussen daher auch 
rechnungsmaBig dargestellt werden. 

11. Gewinn- und Verlustgeschlifte. Rier handelt es sich um aile 
jene Wirtschaftsvorgange, die nicht nur eine Verandernng der Ver
mogensbestandteile, sondern gleichzeitig auch eine Veranderung in 
der GroBe des Reinvermogens hervorrufen; das wird jedesmal der 
Fall sein, wenn an Stelle eines ausscheidenden Vermogensteiles durch 
Verbrauch, Vernichtung oder Verlust kein Ersatz tritt; oder wenn 
infolge von Rentabilitat oder Produktivitat ein neuer Giiterwert in 
die Wirtschaft eintritt, ohpe daB dafur ein Ersatz geleistet worden ware; 
es kann auch aus Rentenpflichten oder aus Burgschaft ein neues Passi
vum entstehen. Hier wird nun nicht nur die GroBe der Vermogensteile, 
sondern selbstverstandlich auch das reine Vermogen groBer oder kleiner, 
wie dieses aus folgenden Gleichungen, die aus der Grnndgleichung 
A - P = K abgeleitet sind, ersichtlich ist: 

a) Eintritt eines neuen Gutes g: 

A+g-P=K+g. 

b) Ausscheiden eines Gutes v; 

(A - v) - P = K - v . 

c) Entstehung einer neuen Schuldverpflichtung P .. ohne aktiven 
Ersatz: 

A - (P + P .. ) = K - p ... 

2* 



20 Die Buchha.ltungswissenscha.ft od. die mathema.t. Grundlage der Buchha.ltung. 

d) Verschwinden einer Schuldverpflichtung Pn (durch Schenkung, 
NachlaB usw.): 

A - (P - Pn) = K + Pn 

12. Zusammengesetzte Vorgange (Tausch- und Gewinn- und Ver
lustgeschafte). Gerade weil die wirtschaftliche Arbeit sich rechnerisch 
haufig nur durch die veranderten Guterwerte erfassen laBt, muB es 
eine groBe Zahl von Vorgangen geben, bei welchen mit dem Tausch
vorgange auch eine Wertzunahme oder -abnahme verbunden ist. 

Das neu erzeugte Gut, das an Stelle eines verbrauchten, verarbeiteten 
oder ausgetauschten tritt, weist einen Wertzuwachs auf, oft aber auch 
eine Wertabnahme, im Handel z. B. bei absteigender Konjunktur in
folge des Preisabschiags, in der Industrie durch Abnutzung. Solche 
Vorgange haben nicht nur eine Wirkung auf die WertgroBen der Ver
mogensbestandteile, sondern auch auf das· Reinvermogen selbst. Aus 
der Grundgieichung A - P = K entstehen nun folgende: 

a) Verkauf einer Ware im Ankaufswerte von a zum Verkaufswerte 
von a + g: 

A - a + (a + g) - P = K + g . 

b) Ausgang eines Gutes a mit Verlust v (an Stelle von a tritt a - v): 

A - a + (a - v) - P = K - v . 

13. Znriickfiihrung der verschiedenen Geschliftsvorfiille auf zwei 
Grundformen. Aus diesen Erorterungen foIgt: 

a) DaB jeder wirtschaftliche Vorgang in der Zusammensetzung und 
GroBe der Vermogensbestandteile und des Reinvermogens eine doppelte 
Wirkung hat; entweder steht der Vermehrung eine gieichwertige Ver
minderung in einer anderen Guterkategorie gegenuber; das Kapital 
bleibt dann unverandert; oder einer einseitigen Zu- oder Abnahme eines 
Gutes steht eine gleichwertige Zu- oder Abnahme des Kapitals gegenuber. 

b) Jeder GeschaftsvorfaU bzw. wirtschaftliche Vorgang kann daher 
durch foIgende GegenubersteUung rechnerisch nachgewiesen werden: 

Der vermehrung ) steht { entweder Verminderung 
eines gegenuber eines anderen Vermogensteiles 

Vermogensteiles oder 
Zunahme des Kapitais. I entweder Zunahme 

Der V er~inderung I steht eines anderen Vermogensteiles 
emes gegenuber oder 

Vermogensteiles Abnahme des Kapitais. 

c) Werden diese Tatsachen jn der Anfangsgieichung A - P = K 
luckenlos nachgetragen, so steUt Al - P l stets den neuesten und tat
sachlichen Stand an aktiven und passiven Vermogensteilen dar, wahrend 
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die rechte Seite der Gleichung, d. h. die algebraische Summe aus 
Al - PI' das berechnete Reinvermogen, stets die GroBe des nun 
vorhandenen Kapitals K1 angibt. Links liegt stets die Darstellung des 
Wirtschaftsvermogens in seinen einzelnen aktiven und passiven Be
standteilen, rechts stets das ausgerechnete Reinvermogen; links die 
positiven und negativen Teile, rechts das Ganze, ihre alge braische 
Summe im Eigenkapital. 

d) Die Darstellung dieser wirtschaftlichen Vorgange zwecks doppel
ten Nachweises des Vermogens (Veranderungen innerhalb seiner Teile 
und in seiner Zusammensetzung einerseits, des urspriinglichen Kapitals 
und seiner Zu- und Abnahme andererseits) kann durch mathematische 
Gleichungen erfolgen. Allein diese Darstellungsweise ist nicht praktisch, 
weil viel zu kompliziert und zu wenig ubersichtlich; es halt schwer, die 
wirtschaftlichen und juridischen Guterkategorien ause;inanderzuhalten, 
noch schwerer, Addition und Subtraktion innerhalb dieser Teile zu 
vollziehen. 

Das zweckmaBigste Mittel hierzu ist das Konto1). 

II. Darstellung des Kreislautes durch die Konten. 
Entwicklung der Bilanz. 

14. Vorziige des Kontos vor der Gleichung. Die Anwendung des 
Kontos mit seiner Zweiteilung von SolI (Debet) und Raben (Kredit) 
ermoglicht zunachst die zweckmaBige Gegenuberstellung von Zunahme 
und Abnahme, sowohl innerhalb der Vermogensbestandteile als auoh 
in der Bereohnung des Kapitals, sodann eine beliebig weitgehende 
Gliederung der Vermogensbestandteile in wirtsohaftliohe und juridische 
Kategorien, indem man die Kontenzahl belie big vermehren, sie auch 
als Folio in Buchform oder aIs Doppelspalten in Tabellenform ausein
anderhalten kann. 

II>. Erklarung von SoU nnd Raben in der doppelten Buchhaltnng. 
Die alteste Form des zweiteiligen Kontos stammt aus der Darstellung 

1) Die Form eines Kontos der doppelten Buchhaltung Mnnen wir als bekannt 
voraussetzen; es kann als Folio auf zwei gegeniiberstehenden Blattseiten (links 
die Sollseite, rechts die Habenseite), oder als Pagina auf einer Blattseite mit 
einer doppelten Geldspalte (Vorderspalte = SolI, hintere Spalte = Haben) oder 
tabellenformig (mehrere Konten tabelIarisch auf einem Blatt) angelegt sein. 
In den ersten zwei FiWen kommt noch eine Datumsspalte, eine Textspalte und 
eine Verweisungs- oder Kontrollspalte hinzu; die tabellarische Kontenform kann 
einzig nur die Zahlen fiir die Geldwerte aufnehmen. Die senkrecht untereinander
gestellten Zahlen haben. ausschIieBIich den Sinn von Additionsposten; SolI- und 
Habenposten stehen dagegen im Sinne der Subtraktion einander gegeniiber; 
darum miissen subtraktive Sollposten als additive Habenposten, subtraktive 
Habenposten als additive Sollposten eingetragen werden. 

Soll- Baben = SolIsaldo = SolliiberschuB; 
Haben - SolI = Habensaldo = HabeniiberschuB. 
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von Geldeinnahmen und -ausgaben; Soll = Einnahmen, Raben = Aus
gaben. Spater wurde das Konto zur Darstellung des Kreditverkehrs 
verwendet, so daB Soll bedeutete: er ist sehuldig geworden und "soIl" 
daher bezahlen: Raben dagegen: er ist Gl1i.ubiger geworden und "hat" 
daher Zahlung zu empfangen, oder allgemeiner: 

Ins Soll gehort alles, was er von mir an Geld oder Geldeswert emp
fangen hat, wofiir ieh ihn belaste; daher ist Soll identisch mit 
Belastung = meine Leistung; 

ins Raben gehort alles, was er mir an Geld oder Geldeswert gegeben 
hat, was ich ihm also gutschreibe; daher ist Raben identisch 
mit Gutsehrift = seine Leistung. 

Sobald wir aber die Kontenform nieht nur fiir Geldeinnahmen und 
-ausgaben, fiir Sehulden und Forderungen, sondern fiir jede Art von 
aktiven und passiven Vermogensteilen und fiir das Reinvermogen, bzw. 
das Kapital selbst verwenden wollen, reichen die der urspriinglichen 
elementaren Verwendung von Soll und Raben zugrunde liegenden Er
klarungen nieht mehr aus; die Ausdriicke miissen sieh dem Sinn jedes 
Kontos anpassen; man konnte daher statt Soll und Raben ebensogut 
andere beliebige Ausdrueke, wie links und reehts, schwarz und weiB, 
verwenden. 

Soll und Raben konnen aueh aus der Definition der Buchhaltung 
erklart werden. Die Buchhaltung ist die Geschiehtsehreibung des 
Kreislaufes des Kapitals. Dieser Kreislauf besteht aus einer zusammen
hangenden Reihe von Verwandlungsprozessen; solange die Wirtsehaft 
stillsteht, ist auch keine Gesehichtsehreibung, kein Buehhalten notig. 
Sobald aber der Kreislauf beginnt, gibt jeder einzelne Verwandlungs
prozeB AnlaB zu einer Buchung. J eder einzelne VerwandlungsprozeB 
besteht in einer Umwandlung einer Guterform in eine andere, also in 
einer Bewegung, die einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat. 
Nun ist der Ausgangs- oder Anfangspunkt jeder dieser Bewegungen 
das Raben des einen Kontos, Ziel oder Endpunkt dagegen das SolI 
eines anderen Kontos. Bei Umwandlung des Geldes in Waren (Waren
ankauf gegen bar) bewegt sieh der betreffende Guterwert vom Raben 
des Kassakontos ins Soll des Warenkontos. Uberhaupt ist jeder 
Buchposten innerhalb des Kreislaufes des Vermogens die Darstellung 
eines Verwandlungsprozesses, dessen Ausgangspunkt im Haben des 
einen Kontos, dessen Endpunkt dagegen im Soll eines anderen Kontos 
liegt. Von entscheidender Bedeutung ist nieht der Wortlaut dieser 
Begriffe, sondern das andere: 

DaB unter Anwendung der Konten die oben entwiekelten 
Gleichungen als s~lche auch z~isehen SolI und Haben der 
verschiedenen Konten aufgestellt werden konnen und aus 
ihnen das Reinvermogen doppelt naehgewiesen werden kann. 
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Weil - wie oben entwickelt - jeder wirtschaftli~he Vorgang, so
weit seine Wirkung auf die GroBe und Zusammensetzung des Vermogens 
rechnungsmal3ig erfaBt werden kann, stets aus zwei Wirkungen 
besteht, wie dieser Vorgang in der Gleichung immer auf beiden Seiten 
mit der gleichen ZahlengroBe dargestellt werden muB, so kann auch die 
Darstellung mit Hille der Konten nicht anders als durch zweimaliges 
Ausschreiben erfolgen. Da ferner Soli und Raben wie die beiden Seiten 
einer Gleichung einander gegenubergestellt werden mussen, so muB 
folgerichtig auch jeder Buchposten - so wollen wir nun den einzelnen 
zweiseitig wirkenden Geschaftsvorfall heiBen - einerseits im Soll, 
des einen, andererseits im Raben eines anderen Kontos eingetragen 
werden. 

Die dDppelte Buchhaltung - so geheiBen wegen der auBeren 
Tatsache der Eintragung jedes Buchpostens in das Soll und in das Ha
ben der Konten - ist nicht eine in das Belieben des Buchhal· 
ters gestellte Einrichtung, sondern eine notwendige Folge 
der richtigenDarstellung des Doppelvorganges bei jedem 
buchfahigen Geschafte. Wer dieses Geschaft in seinen Wirkungen 
auf Vermogensteile und KapitalsgroBe richtig darstellen will, muB sie 
doppelt verbuchen. Vollstandige Buchung mull immer doppelt 
sein; die einfache ist immer nur eine unvollstandige, eine Halbheit. 
Diese doppelte Buchung setzt allerdings zweierlei voraus: einmal, daB 
fiir jeden zur Wirtschaft gehorenden aktiven oder passiven 
Vermogensteil ein Konto gefiihrt wird; wie man diese einteilen 
und gruppieren, Gleichartiges zusammenfassen oder weiter teilen will, 
ist nebensachlich oder hangt doch nur von den Nebenzwecken der 
Buchhaltung und der Art und dem Umfang des Geschaftsbetriebes 
und der Arbeitsteilung ab und kommt spater zur Sprache. Haupt
sache ist: kein Vermogensteil ohne kontenmaBige Behand
lung. FUr unsere Zwecke genugt es, wenn wir hiernach aIle diese Kon
ten fUr die Vermogensbestandteile, die sogenannten Bestandkonten, 
in eines zusammenziehen. Die andere V oraussetzung ist die FUhrung 
eines Kontos fUr den Bestand und die Zu- und Abnahme des reinen 
Vermogens, das Kapitalkonto. Auch seine Zerlegung in ein Kapital
konto fUr die anfangliche Grolle des Reinvermogens und in ein 
oder mehrere Konten fiir die Zu· und Abnahme des Kapitals 
ist fUr das Verstandnis des Buchhaltungssystems nebensachlich; wir 
verwenden daher in der nachfolgenden Ableitung auch nur ein zusammen
fassendes, einheitliches Kapitalkonto1). 

1) In dieser grundsatzlichen Trennung der samtIichen Konten in zwei Reihen, 
deren erate durch ein zusammenfassendes Bestandkonto, deren zweite durch 
ein summarisches Kapitalkonto dargestellt werden kann. beruht das Wesen 
der ' Zweikontentheorie. 
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16. Umwandlung der Wirtscbaftsvorgange (Bncbposten) aus der Form 
der Gleichung in die Form der Konten mit Soil nnd Baben. (Siehe S. 24.) 
Auf Grund dieser Erorterungen iet es nun ein leichtes, die in Form von 
Gleiohungen dargestellten Wirtschaftsvorgange in die buchhalterische 
Form zu bringen, d. h. sie mit Hilfe der Konten nach SolI und Raben 
darzustellen. 

Umformung der Anfangsgleichung A = K (siehe Nr. 16, S.24). 
Setzt man A in das SolI der Bestandkonten, so muB nun, um die Glei

chung zwischen SoIl und Raben herzustellen, das Kapital ins Raben des 
Kapitalkontos eingestellt werden. 

SchluB: Rei Eroffnung der Buchhaltung kommen die einzelnen 
Vermogensteile ins SoIl der Bestandkonten; ihre Summe als rech
nungsmaBig festgestelltes Eigenkapitals ins Raben des Kapitalkontos. 

17. Umwandlung der Eingangsgleicbung in Kontenform (Eingangs
biIanz). Die Anfangsgleichung mit Passiven A - P = K ergibt das 
umstehende Bild. (Seite 24, Nr. 17.) 

SchluB: Die passiven Vermogensbestandteile kommen 
ins Raben der Bestandkonten; das Kapital ins Raben des 
Kapitalkontos. Mithin stehen im SolI der Bestandkonten 
aktive (positive), im Raben passive (negative) Vermogens
bestandteile; das SolI der Bestandkonten bedeutet so mit 
plus <+), das Raben minus (-). 

1m Raben des Kapitalkontos steht das Kapital, eine positive GroBe, 
das Raben bedeutet somit plus, das SoIl minus. SoIl und Raben in den 
beiden Kontenreihen haben mithin entgegengesetzte Bedeutung. Das 
wird sofort deutlich, wenn wir annehmen, daB die Passiven groBer seien 
als die Aktiven, z. B.: A = 10000; P = 12000; dann ist K = 10000 
- 12000 = - 2000 (einenegative GroBe). Vgl. Zahlenbeispiell7a, S. 24. 

SchluB: a) Will man die wirtschaftlichen Vorgange in ihrerWir
kung auf die Zusammensetzung der Vermogensbestandteile einerseits, 
auf die GroBe des Reinvermogens (Kapital) andererseits mit Hilfe der 
Konten vollstandig darste11en, so miissen zwei Reihen von Rechnungen, 
zwei Kontenreihen, zur Anwendung kommen: Die Reihe der Bestand
konten fiir die GroBe, die Zu- und Abnahme der passiven und aktiven 
Vermogensteile, und die Reihe der Kapitalkonten fur die GroBe 
des Reinvermogens und seine Zu- und Abnahme. 

b) Will man die in Form von Buchposten gefaBten Wirtschaftsvor
gange derart in Kontenform bringen, daB SolI und Raben sich stets 
gleichwertig gegenuberstehen wie die beiden Seiten einer Gleichung, 
so miissen SolI und Raben der Bestandkonten entgegen
gesetzte Bedeutung haben von SoIl und Raben der Kapital
konten. 

Dem Soll der Bestandkonten (plus) steht das Raben der Kapital-
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konten (plus) gegenuber; Zunahme der Vermogensbestandteile = Ka
pital vermehrung 1 ). 

Dem Raben der Bestandkonten (minus) steht das SolI der Kapital
konten (minus) gegenuber; Abnahme der Vermogensbestandteile 
= Kapitalverminderung1 ). 

18. Bedeutung von SolI und Raben in den Unte:rkonten des einheit
lichen Bestand- und Kapitalkontos. Zerlegt man das einheitliche Be
standkonto entsprechend den verschiedenen wirtschaftlichen und juri
dischen Kategorien der Guter in verschiedene Konten, so wird natur
lich ihre charakteristische Eigentumlichkeit nicht geandert, d. h. in 
jedem einzelnen Bestandkonto stehen im SolI die aktiven (positiven), 
im Raben die passiven (negativen) Vermogensteile. Somit kommt ins 
SolI die Zunahme, der Eingang, die Vermehrung der aktiven Teile, 
oder, was dasselbe ist, die Verminderung der passiven Teile (Schulden
abzahlung: ( - ( - a) = + a); ins Raben dagegen die Abnahme, Ver
minderung der aktiven Vermogensteile oder, was damit identisch ist, 
die Zunahme der passiven Teile (Schuldenvermehrung): 

( + ( - p) = - p) . 
Dies gilt auch fur die aus dem Kapitalkonto abgeleiteten Unter

konten, wie z. B. das Konto fur Zu- und Abnahme des reinen Ver
mogens, das Gewinn- und Verlustkonto und seine Unterkonten; im 
Raben steht stets das als positive GroBe gesetzte Reinvermogen und 
die rechnungsmaBig £estgesetzte Vermehrung desselben (Gewinn); im 
SolI dagegen die aus der Verminderung der Vermogensteile rechnungs
maBig festgestellte Abnahme des Reinvermogens (Verlust). 

1) Augspurg, der erste deutsche Schriftsteller, der die Zweikontentheorie 
begriindete, hat in seinem 1852 erschienenen Werke "Grundlagen der doppelten 
Buchhaltung" die Tauschgeschafte in zwei Teile zerlegt, namlich den Eingang 
eines Vermogensbestandteils als Sollposten des Bestandkontos und als Vermogens
zunahme in das Raben des Kapitalkontos; den Ausgang des Gegenwerts stellt 
er in das Raben der Bestandkonten und in das SoIl der Kapitalkonten. 

Beispiel: Einkauf von Waren gegen bar: 
Bestandkonto. Kapito.\konto. 

Warenkonto I Kassenkonto I 

\Vareneingang: ... . 
Geldausgang: .... . 

Soli Raben Soli Raben 

. ~~~~ .1 ~~~e: .0 •• a • 0 •• 0 • ...... • ••• 0 • 

I ...... ... "- o· •••• .... a . ... a I 
I 

Der Effekt dieses zweifachen Geschaftsvorgangs ist, daB in dem Bestandkonto 
eine Wertverschiebung zwischen Kasse und Ware stattgefunden hat, die Kapital
vermehrung dagegen durch die Kapitalverminderung kompensiert wird, daB da
her die beiden Geschafte in eines zusammengezogen werden konnen, d. h. in einen 
reinen Tauschvorgang innerhalb der Bestandkonten; die durchlaufende Buchung 
im Kapitalkonto fallt daher weg 

+ a Waren-Soll- a Geld·Raben = Kapital.Null. 
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Samtliche Tauschvorgange spielen sich innerhalb der Bestand
konten ab; da sie nur die Zusammensetzung der Bestandteile, keines
wegs die GroBe des Vermogens andern, so miissen sie als Sollposten 
(Vermehrung) in einem und als gleichwertiger Rabenposten in einem 
anderen Bestandkonto verrechnet werden; da sie sich somit kompen
sieren, so wird das Kapitalkonto davon nicht beriihrt. (Darstellung S. :30). 

19. Darstel1ung der Tausehvorgange. Zum Verstandnis der nach
folgenden Darstellung (S. 30) diene folgende Erklarung: 

a) 1m einheitlichen Bestandkonto gehen die Tauschgeschafte in 
gleicher GroBe durch Soll und Raben dieses Kontos. Der Anfanger, 
der den Sinn des Bestandkontos noch nicht erfaBt hat, wird fragen, 
warum uberhaupt denn die Tauschgesehafte gebucht werden, wenn 
sich SolI und Raben stets kompensieren. Darauf ist zu antworten, 
daB das einheitliche Bestandkonto, wie schon oben angedeutet, in 
Wirklichkeit in verschiedene einzelne Bestandkonten zerlegt werden 
muB, und zwar in so viele, als man die verschiedenen Guterkategorien 
nach Bestand, Eingang und Ausgang rechnungsmaBig kontrollieren will; 
z. B. in je ein Konto ffir Geld, Waren, Guthaben, Schulden. Die Tausch
vorgange bestehen nun darin, daB in einer Guterkategorie, d. h. in 
einem Bestandkonto, eine Zunahme (Vermehrung), dagegen in einer 
anderen Kategorie, d. h. in einem anderen Bestandkonto, eine gleich
wertige Abnahme (Verminderung) eintritt. Wenn nun im unzerlegten 
einheitlichen Bestandkonto die Tauschgeschafte in gleicher GroBe durch 
SoIl und Raben gehen und sich daher kompensieren, so ist das nicht 
der Fall in der angewandten Buchhaltung, wo viele einzelne Be
standkonten gefuhrt werden; z. B. beim Warenankauf gegen bar ist 
im Warenkonto eine Vermehrung und im Kassenkonto eine gleich
wertige Verminderung einzutragen, sonst kannte man nicht bestimmen, 
w"ieviel Waren und wieviel Geld nach diesem Geschaft noch vorhanden 
sein mussen. Das einheitliche Bestandkonto haben wir deshalb gewahlt, 
urn die Grundlehren der Buchhaltung zu erklaren. Man muB sich daher 
dieses Konto nach folgendem Schema zurechtlegen: 

II 
Zerlegte Bestandkonten 1 EiIlheitliches I 

II 
Geld Waren I Guthaben I-s~ Schuld I Bestandkonto 

Soll I Haben Soll iHaben Soll rRab;~ S;;UTRaben Soil i Raben 
-- - -- ~~-

Anfltnglicher I i I· . ... a3 i.......... PI 
a1 +/1." I I 

Bestand ..... 
~I~-'" a2 +a3 PI 

-- --I----~f--------- -----
Warenverkauf I 

I I 
gegen bar .. . a4 .... . a4 ~'-----I-------"-' 

..... a4 a4 I···· . 
-~ i------

Warenankauf 
..... ! ..... auf Kredit . . .... . .... . as .... . ..... as a5 as 

--~. 

Abzahlung einer I Schuld 1 PI PI PI PI .... " 0.·. '1 .... . , ..... ..... \ ..... . .... 
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b) Die Zusammenziehung der in Wirklichkeit vorkoIDlnenden ver
schiedenen Besta.ndkonten in ein einheitliches Bestandkonto bringt es 
mit sich, daB man hier im SoIl nicht nur die Vermehrung der aktiven 
Guterwerte, 80ndem auch die Tilgung von Schulden, also die Ver
minderung der Pa.ssiven darstellen muB. Ins Raben dieses einheitlichen 
Bestandkontos mussen folgerichtig nicht nur der Bestand und die Zu
nahme der Schuld, sondem auch die Verminderung (Ausgang) der aktiven 
Giiterwerte eingestellt werden. Fiir die Bestimmung des Reinvermogens 
und dessen Zu· oder Abnahme kommt es tats8.chlirih auf das gleiche 
heraus, ob man die Aktivwerte vermehrt oder die SchuJden vermindert. 

WennA - (P- PI) = K, so ist auch (A + PI) - P = K. 

Auch die Vermehrung der Schulden hat fiir das Kapital den gleichen 
Effekt wie die Verminderung der Aktiven: 

Wenn (A - a l ) - P = K , so ist auch A - (P + a l ) = K. 

c) Die Darstellung del' Kreditgeschafte in der systema
tischen Buchhaltung. Die Kreditgeschii.fte sind Tauschvorgli.nge; 
sie bestehen· im Tausch eines. Wirtschaftsgutes gegen ein Rechtsgut. 
Die Rechtsgiiter einer Sonderwirtschaft werden entsprechend den ent
gegengesetzten Rechtsverhaltnissen, die bei jedem Kreditgeschaft ent
stehen, in zwei entgegengesetzte Gruppen eingeteilt, in Forderungen 
oder Guthaben (Gruppe del' Debitoren) und in Schulden (Gruppe der 
Kreditoren), oder in positive (aktive) und negative (passive) Rechts
giiter. Daher mUssen auch die Debitoren- und Kreditorenrechnungen 
zu den Bestandkonten eingestellt werden, und zwar die Forderungen 
(Debitorenrechnungen) als positive Rechtsgiiter auf die linke, die Bestands
vermehrungsseite, dagegen die Schulden (K.reditorenrechnungen) als nega
tive Rechtsgiiter auf die rechte, die Bestandsverminderungsseite; diese 
letzteren bilden also einen negativen Vermogensbestandteil. Die Grund
formel fUr jedeSonderwirtschaft, dieKredit inAnspruoh nimmt, ist daher: 

Bestandskonten: 
SolI Raben 
Aktiven Schulden 

(Passiven) 
Po 

K.apitalkonten: 
Soil Raben 

Reinvermogen 

= .... 

Diejenigen Kreditgeschafte, die auf die GroBe des Reinvermogens keinen 
EinfluB ausuben, gehoren zu den Tauschvorgii.ngen; Debitorenkonto und 
Kreditorenkonto werden daher zu den Bestandkonten eingesteIlt, wie a.us 
folgender Analyse der vier Grundtypen der Kreditgeschii.fte hervorgeht: 

Warenankauf a.uf Kredit: Vermehrung des Wa.renbesta.ndes 
und gleichwertige Verroinderung der RechtsgUter durch Entstehung 
einer Schuld: Warenkonto SoIl = Kreditorenkonto Raben. 
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Zahl ung an einen Kreditor: Verminderung des Bargeldes und 
gleichwertige Vermehrung der Rechtsgiiter durch Tilgung einer Schuld: 
Kreditorenkonto SolI = Kassakonto Raben. 

Warenverkauf auf Kredit: Verminderung des Warenbestandes 
und gleichwertige Vermehrung der Rechtsgiiter durch Entstehung einer 
Forderung: Debitorenkonto SolI = Warenkonto Baben. 

Zahl ung von einem Debitor: Vermehrung des Barbestandes 
und gleichwertige Verminderung der Rechtsgiiter durch Aufhebung 
einer Folderung: Kassakonto SolI = Debitorenkonto Raben. 

Diese vier Grundtypen der Kreditgeschafte bewirken keine Zu
nahme oder Abnahme des Reinvermogens; sie haben also mit den Ka
pitalkonten nichts zu tun; sie bestehen aile aus Tauschvorgangen 
zwischen Wirtschaftsgiitern und Rechtsgiitern und kommen daher buch
halterisch innerhalb der Bestandkosten zur Darstellung. Hierhin ge
horen auch Kompensationen innerhalb der Rechtsgiiter, wie Verwand
lung einer Forderung in eine andere oder einer Schuld in eine andere, 
oder Ausgleich einer Schuld gegen eine Forderung (Zession, Bankscheck
und Giroverkehr, Zahlungsauftrag usw.). 

Gewinn- und Verlustvorgange konnen allerdings auch aus Kredit
geschaften entstehen, dann namlich, wenn ein neues Rechtsgut posi
tiver Art (Forderung) oder negativer Art (Schuld) neu entsteht, oder 
wenn ein bestehendes Rechtsgut vermehrt oder vermindert wird, ohne 
gleichwertige Gegenleistung in einem Wirtschaftsgut. Beispiele: 

1. Verminderung einer zu Recht bestehenden und verbuchten For
derung wegen Rabatt, NachlaB, Irrtum oder Insolvenz; Ver
minderung der Rechtsgiiter = Verminderung des Reinvermogens. 
(Kapitalkonto Soil = Debitorenkonto Raben.) 

2. Verminderung einer zu Recht bestehenden und verbuchten Schuld 
wegen Nachla.B, Rabatt, Irrtum oder Schenkung. Vermehrung 
der Rechtsgiiter = Vermehrung des Reinvermogens. (Kreditoren
konto SolI = Kapitalkonto Raben.) 

3. Entstehung eines Anrechts aus Zins, oder Rente oder aus an
deren Rechtsgriinden an einen Debitor oder Kreditor: Neues 
Rechtsgut = Vermehrung des Reinvermogens. (Bestandkonto 
SolI = Kapitalkonto Raben.) 

4. Entstehung einer Verpflichtung aus Zins oder Rente oder aus 
anderen Rechtsgriinden an einen Debitor oder Kreditor: Nega
tives Rechtsgut (Wachsen der Schulden) = Verminderung des 
Reinvermogens. (Kapitalkonto Soll = Bestandkonto Raben.) 

Zusammenfassung: Zu den Vermogensbestandteilen gehoren 
auch die Rechtsgiiter; sie bestehen aus Forderungen (positive Rechts
giiter) und Schulden (negative Rechtsgiiter); sie konen unter dem 
Titel Konto korrentkonto zusammengefa..Bt werden. (Fortaetzg. s. 31.) 
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19. Darstellung der Tauschvorgange (vgl. Abschnitt 10). 
a) Durch Gleichungen. 

a) Austausch eines Aktivums gegen ein 
anderes: 

A+a,,-an-P=K. 
Beispiel: Warenankauf gegen Bar
zahlung: 

(Waren SolI - Kassa Raben). 
b) Abzahlung einer Schuld: 

(A - p,,) - (P - p,,) = K. 
Beispiel: Barzahlung an einen Glau
biger: 

(Kreditoren SolI - Kassa Haben). 
c) Kauf auf Kredit: 

(A + a .. )- (P + am) = K. 
Beispiel: Warenankauf von einem 
Lieferanten auf Kredit: 
(Waren Soll- Kreditoren Haben). 

d) Umwandlung einer Schuld in eine 
andere: 

(A-(P + Pm-Pm) = K. 
Beispiel: Tilgung einer Buchschuld 
durch Eingehung einer Wechselschuld 
(Akzept- oder Eigenwechsel): 

(Kreditoren Soll-Schuldwechsel Haben). 

b) In Kontenform. 
,.--------; 

Kapitalkonto \Bestandkonten 

Soli + I Raben - Soli - 1 Raben + 

{AlP --IK 
, a •. I a. =1 

1---1- I I 
{I :'1 :. 1:1 

K 

{I ~ I :. ~-r 
-A--P- I K 

{I Pm Pm I 

l--'--------1 
20. Darstellung der Gewinn- und Verlustvorgiinge (vgl. Abschnitt ll). 

a) Durch Gleichungen. b) In Kontenform. 
,--------; 

a) Eintritt eines neuen Gutesg(Gewinn): 
A+g-P=K+g. 

Beispiel: Geldeingang fiir eine Dienst
leistung (Honorar, Provision): 
(Kassa Soll- Gewinn oder Kapital-

Bestandkonten \ \ Kap italkonto 

Soli + I Raben - Soli - 1 Raben + 

{ -A-l'-I=1 I K 

9 = i [g 

vermehrung Raben). _~ ___ 1_1-
b) Ausscheiden eines Gutes v (Verlust): it A P = I I K 

Beispiel: Zahlung von Steuern: v = v 
A-v-P=K-v. I 

(Verlust oder Kapitalverminderung 
Soll- Kassa Raben). 

c) Entstehung einer neuen Schuldver- { 
pflichtung PRO ohne aktiven Ersatz: 

A - (P + PA) = K - P •. 
Beispiel: Ubernahme einer BUrg
schaftsschuld fiir einen insolventen 
Schuldner: 
(Verlust oder Kapitalverminderung 

8011- Kreditoren Haben). 

A P K 

Pit P. 
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I ns SoIl dieses Kontos kommt die Vermehrung der Rechts
giiter, namlieh: 

Die Entstehung oder Vermehrung der Forderungen: 
die Aufhebung oder Verminderung der Sehulden. 

Ins Raben dieses Konto kommt die Verminderung der 
Rechtsguter, namlich: 

Die Entstehung oder Vermehrung der Sehulden; 
die Aufhebung oder Verminderung der Forderungen. 

Aus Darstellung Nr. 20 folgt: AIle Wirtschaftsvorgange, 
welche die aktiven oder passiven Bestandteile nur ein
seitig treffen, folglieh n ur im SoIl oder n ur im Raben der 
Bestandkonten gebucht werden konnen, bewirken eine Ver
anderung des Reinvermogens und mussen daher aueh in 
das Kapitalkonto eingestelIt werden, und zwar: Der ein
seitigen Zunahme der Aktiven bzw. Abnahme der Passiven 
steht eine gleichwertige Kapitalvermehrung gegenuber; Ge
winnposten gehoren ins SolI der Bestandkonten und ins 
Raben der Kapitalkonten. Der einseitigen Abnahme der 
Aktiven bzw. Zunahme der Passiven steht eine gleichwertige 
Kapitalverminderung gegeniiber: VerI ustpostengehoren ins 
Raben der Bestandkonten und ins SoIl der Kapitalkonten. 

21. Darstellung der zusammengesetzten Vorgange (vgl. Abschnitt 12): 
a) Durch Glcichungen. 

a) Wertzunahme eines Gutes a durch Be· 
arbeitung oder durch Verkauf mit Ge
winnzuschlag g: 

(Ausgang = a; Eingang = a + g) 
A - a + (a + g) - P = K + g. 

Beispiel: Eine Ware im Selbstkosten
werte von a wird mit einem Gewinnzu· 
schlag 9 fUr a + 9 auf Kredit verkauft. 

(Debitor Soll {War~n Raben a}) . 
Gewmn Raben 9 

b) Ausgang eines Gutes im Werte von a 
mit Verlust V; oder Wertabnahme in· 
folge Abnutzung: • 

(Ausgang = a; Eingang = a - v) 
A-a+(a-v)-P=K-v. 

Beispiel: Ein Wechsel im Nominal. 
werte von a wird bei der Bank unter 
Abzug von Diskont v diskontiert. 

{Ba.nk Soll = a - V} _ {WCChSelkonto 
Verlust Soll = v - Ha.ben a. 

b) In Kontenform. 

~~tandkonten 
Boll + )Haben -

L:g P 

a 

P 

a 

Kapitalkonto 

Soli - )Haben + 

K 

9 

K 

v 
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Wie leicht einzusehen, hand.elt es sioh um eine Zusammensetzung 
aus den in 19 und 20 erwihnten Fiillen: An Stelle eines ausaoheidenden 
Gutes tritt ein neues, das entweder mehr oder weniger Wert hat a.J.s 
das aU8BCheidende; ein BOlcher Vorgang besteht somit teilweise aus 
einer Kompensation innerhalb der Besta.ndkonten; nur der 
nicht kompensierte Teil, der BOmit nur ei.nseitig in den Hestand
konten eingetragen iBt, erheiBcht eine Erginzungsbuohung im Kapita.1-
konto; der Mehrwert ~t ein Gewinn (Kapita.1konto Raben), der Minder
wert ein Verlust (Kapita.1konto SoIl}. 

22. Zusammenfassende Darstellun~ aIIer moglichen Wirischartsvorg iuge 
a) Duroh Gleichungen. b) In Kontenform. 

1. Eingangs. 
gleiohung: A - P 

2. Tauschvor· 
gii.nge: +a-a 

+p -p 
3. Gewinn u. Ver· 

luBtvorgii.nge: + g 

4. Kombinierte 
-'II 

=K 

=0 
=0 

=+g 
==-1/ 

Vorgii.nge: +q+r-q =r +r 
+m -(m+t)=-t 

Bestandkonten 

Soil + iRaben -

A 

a 
p 

g 

P 

a 
p 

I 'II I: 
I q!r 1 m~t 1= 

Kapitalkonten 

Soil - iRaben + 

K 

\ 
g 

1/ 

I r 
t I 

Zusammenfassende Gleichungen au!! DarstellungNr. 22. 

a, p, q und m werden kompensiert; 
A + 9 + r sind die neuen Aktiven .. . . . . = Ai. 
P + '11 + t sind die neuen Passiven . . . . . . = P 1 

K + 9 + r - ('11 + t) iBt das neue Reinvermogen = Kl 
.--....::~-~~~ 

Al - Pl = Kl 
Aus der Gleichung ergibt sich a.J.so: 

In jedem beliebigen Zeitpunkt ergibt die Hnke Seite der 
Gleichung den Unterschied der Aktiven und Pa.ssiven, die 
rechte Seite dagegen das auf diesen Zeitpunkt berechnete 
Reinvermogen oder Eigenkapita.l. Duroh die Gleichungen 
kann man daher nicht nur die aktiven un4 passiven Ver· 
mogensbestandteile kontrollieren, sondern auch die GroBe 
des Reinvermogens nachweisen; in der Gleichung selbst liegt 
die Probe fur die Richtigkeit jeder einzelnen Gleichung 
bzw. fur die gesamte Rechnungsfuhrung. 

Aus der kontenmiBigen Darstellung ergibt sioh (nach Eliminierung 
der kompensierten Posten): 
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a) Sollsumme der Bestandkonten = A + g + r = Summe der neuen 
aktiven Vermogensbestandteile. 

Habensumme der Bestandkonten = P + v + t = Summe der 
neuen passiven Vermogensbestandteile. 

Vberschull der Sollsumme iiber die Habensumme (Sollsaldo der 
Bestandkonten) = (A + g + r) - (P + v + t). 

Der Sollsaldo der Bestandkonten stellt den Unterschied 
zwischen den neuen Aktiven und den neuen Passiven dar, 
das ist das neue nachgewiesene Reinvermogen. 

b) Habensumme des Kapitalkontos = K + g + r (altes Kapital 
plus Zuwachs an Gewinn). 

Sollsumme des Kapitalkontos = v + t (die Verlustposten). 
Habeniiberschull des Kapitalkontos (Habensaldo) = 

(K + g + r) - (v + t) . 
Der Habensaldo des Kapitalkontos stellt das um die Ge

winnposten vermehrte und um die Veriustposten vermin
derte Anfangskapital, mit anderen Worten, das neue (be
rechnete) Reinvermogen oder Eigenkapital dar. 

Da nach der Eingangsgleichung A - P = K , so ist auch 

A + g + r - P - v - t = K + g + r - v - t, oder: 
(A - P) + (g + r) - (v + t) = K + (g + r) - (v+ t) , 

weil beiderseitig die gleichen GroBen addiert bzw. subtrahiert. Hier
aus folgt: 

Der Sollsaldo der Bestandkonten mull stets gleich sein dem Haben
saldo des Kapitalkontos. 

Oder: 
Der Sollsaldo der Bestandkonten ist der Unterschied zwischen den 

aktiven und passiven Vermogensteilen, gibt somit das in seinen realen 
Wertformen nachgewiesene Reinvermogen an; der Habensaldo des 
Kapitalkontos gibt den Unterschied zwischen dem rechnungsmaBig 
festgesetzten Anfangsvermogen und seinem Zuwachs (Gewinn) gegen 
die Abnahme (Verlust) an: also das berechnete Reinvermogen oder 
Eigenka pita!. 

Der Endzweck der systematischen Buchhaltung besteht 
somit im doppelten Nachweis des Reinvermogens. 

Sollsaldo der Bestandkonten = nachgewiesenes ~invermogen 
= Habensaldo des Kapitalkontos = berechnetes Reinvermogen. 
Auf Seite 34 folgt ein Schema, in dem die Ergebnisse der bisherigen 

Entwicklung rekapitulierend zusammengefaBt sind. 
23. Doppelter Nachweis des Gewinns. Das Endergebnis der Buch

haltung. SchluBbilanz, Vermogensbilanz, Ertragsbilanz. Stellt man das 

SchAr, BUchhaltung und Bilanz. 4. Auf!. 3 
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22 a. Schema der systematlschen Bnchhaltung. 
BeBtandkonten. Kapltalkonten. 

Grund· 
Konten der Vermogens· Konten des reinen 

vorgAnge best&ndteile VermogenB (Eigenk&pital) 

in der Links Rechts Links 
Sonder· So 11 (Debet) Raben (Kredlt) Soil (Debet) 

wlrtschaft PluB Minus MinuB 
Zunahme Abnahme Abnahme 

(Vermehrung) (Verminderung) (Verminderung) 

Griindung Anfangswert Sohulden ~ 

der Wirt· (negative 
sohafts· und Reohtsgiiter) 
Roohtsgiiter 

Tausch· WertzllI\ahme Wertabna.hme --
vorgange in der einen in einer 

Giiterkategorie anderen 
Giiterkategorie ................... ........................ . ....................... 

ditto aus I 
Kredit· 

gesohiiften: 
Warenver. Zunahme der .Abnahme von -

kauf auf Forderungen Slwhgiitern 
Kredit 

Zablung vom Zunahme von .Abnahme der 
Debitor Slwhgiitern Forderungen 

~Fz~~tz~~i~~I···· .• ·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.· .... 
Zablung an .Abnahme der .Abnahme von -

den Kreditor Sohulden Saohgiitern 
Gewinn· Wertzunahme -
vorgange in einer 

ditto aus 
Kredit· 

gesohaften: 
.Abzug an den 
Kreditoren· 
reohnungen 

(Rabatt, 
NachlaB, 

Sohenkung) I 
Verlust. 

vorgange 

ditto aus 
Kredit. 

gesohiiften: 
.Abziige an 

meinen 
Debitoren· 
roohnungen 

(Rabatt, 

Giiterkategorie 

.Abnahme der 
Sohulden 

Wertabnahme 
in einer 

Giiterkategorie 

.Abnahme des 
Rein. 

vermogens 

.Abnahme 
NacblaB, 

Sohenkung) 
.Abnahme der des Rein· 
Forderungen vermOgens 

RechtB 
Haben(Kredlt) 
PluB 
Zunahme 

(Vermehrung) 

Anfiingliohe 
GroBe des 

Rein· 
vermogens 

-

. .. ........ 

-

Z\lD.ahJ;Ile 
des Rein· 
vermogens 

Zunahme 
des Rein· 
vermOgens 

Liquidation 
(.AbsohluB ) 

Sol1- Haben (SOllsaldO)} {Haben-SOll(HabensaldO) 
der Bestandkonten (Neue = der Kapitalkonten (Neues 

Vermogensbestandteile) Reinvermogen 
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Anfangskapital, das ·bei Aktiengesellschaften eine feststehende GroBe 
ist, zu den Passiven, also in die Reihe der Bestandkonten ein, dann 
heiBt die Anfangsgleichung 

Soil Haben 
Bestandkonten: A=P+K . 
Kapitalkonto: ...4.- (P+.K) -0. 

Do. das Anfangskapital zu der Passivreihe des Bestandkontos ein
gestellt wird und Mer in unveranderter GroBe stehenbleibt, so muB man 
fur die durch den Geschaftsbetrieb erfolgte Zunahme und Abnahme 
des Reinvermogens ein anderes Konto einfiigen; das ist das Gewinn
und Verlustkonto. Do. zu Anfang einer Betriebsperiode weder Gewinn 
noch Verlust besteht - etwaige Vortrage an unverteiltem Gewinn wer
den mit dem Kapital in die Reihe der Bestandkonten eingestellt -, 
so gestaltet sich die Eroffnung der Buchhaltung in folgender Weise: 

Bestandkonto Gewinn- und Verlustkonto 
SolI Raben SolI Raben 

A P+K 0 0 

1m Laufe des Betriebes gestaltet sich die Buchhaltung ganz nach 
derselben Weise wie in den vorherigen Erorterungen, zuletzt in Ab
sohnitt 22, angegeben ist. Da als Gewinn- oder Verlustposten nur die 
DiHerenzen zwischen SoIl und Baben der Posten der Bestandkonten 
bzw. eine einseitige Vermehrung oder Verminderung in einem Bestand
konto gebuoht werden, so mull der SoI1sa.ldo der Bestandkonten, wie 
oben mathematisoh bewiesen,gleich sein dem.Habensaldo des Gewinn
und Verlustkontos. Die Probe fur die Richtigkeit der Buohfuhrung 
liegt daher im doppelten Nachweise des Reingewinnes. Die beiden 
Kontenreihen haben daher folgendes BUd: 

Bestand· Gewinn- und 
konten Verlustkonto 

Soil Raben SoIl Raben 
a1 Pl VI g1 
a l PI VI g. 
as K va gs 
a41 01) • . • = Gewinnsaldo:1) • . 01) g41 

SolIsaldo der Bestandkonten G = Ha.bensaldo des Gewinn- u. Verlustkontos O. 

1) Saldo kommt von mldare, ergiuzen; der Saldo ist der Ergiinzungswert, 
well er bei Einstellung auf die Gegenseite des Kontos SoIl und Haben auf gleiche 
Summen bringt, so dall das Konto balanciert; mithin wird beirn Abschlull eines 
Kontos der Sollsaldo (SolliiberschuB) auf die Habenleite, der Habensaldo (Haben
iiberschuB) dagegen auf die Sollseite eingestellt, wodurch eine Rechnungsprobe 
ermoglicht wird, indem das betreffende Konto Summengleichheit in SoIl und 
Haben aufweisen muB bzw. bilanzmiillig abgeschlossen werden kann. 

g* 
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Die beiden Kontenreihen, in welche die Kontenergebnisse jederzeit, 
aus besonderen, spater zu entwickelnden Griinden nur perindisch, 
jedenfalls am Schl u.sse j edes Geschaftsj ahres in der oben be
schriebenen Form zusammengestellt werden, nennt man Schl ull
bilanz, die aus zwei Teilen besteht, namlich aus der Zusa:r;nmenstellung 
der Ergebnisse der Bestandkonten, d. h. aus der Vermogensbilanz, 
und aus derjenigen der Gewinn- und Verlustkonten, die man Ge
winn- und Verlustbilanz oder Ertragsbilanz heiBt. Diese 
Darstellung der gesamten Buchhaltungsergebnisse setzt voraus, daB 
das anfangliche Eigenkapital bzw. der Kapitaleinsatz zu den Be
standkonten, d. h. zu den Schulden in die Passivreihe eingestellt wird. 
Das ist ausnahmslos bei den Aktiengesellschaften der Fall, wo das 
Aktienkapital jahraus jahrein nach gesetzlicher Vorschrift gleich
bleiben muB. 

24. BilanzaufsteUnng bei Aktiengesellschaften; Unterbilanz. In 
der Tat werden die 'Ergebnisse der Buchfiihrung von Aktiengesell
schaften bei AniaB der Jahresabrechnung auf diese einfachste Form 
zuriickgefiihrt; die Zusammenziehung aller Bestandkonten in ein ein
ziges Sammelkonto, in das sogenannte Bilanzkonto, erfolgt in der 
angedeuteten Weise; in das SolI dieses einheitlichen Bestandkontos 
kommen die verschiedenen Aktivwerte; ins Haben dagegen die Passiven 
(Schulden), das Aktienkapital und als Erganzung (Saldo) der Gewinn. 
Um die Richtigkeit dieses Gewinnes und damit der gesamten Buch
fiihrung nachzuweisen, stellt man dieser SchluBbilanz ein zweites 
Sammelkonto gegeniiber; es ist dies die Gewinn- und Verlustrechnung, 
die in der Habenspalte die aus den Einzelkonten zusammengestellten 
Gewinnposten, im SolI dagegen die verschiedenen Verlustposten auf
nimmt, so daB der Reingewinn aIs Habensaldo dieses Kontos die Soll
reihe zur Summengleichheit mit dem Haben erganzt. Die Probe fiir 
die Richtigkeit der AbschluBrechnung bei der Aktiengesell
schaft liegt daher in der V'bereinstimm ung des Sollsaldos 
(Solliibersch uB) des Bilanzkontos mit dem Habensaldo 
(HabeniiberschuB) der Gewinn- und Verlustrechnung: Dop
pelter Nachweis des Gewinnes. 

SchlieBt die Jahresrechnung statt mit einem Gewinn mit einem 
Verlust ab, so erscheint in der Bestandrechnung (SchluBbilanz) die 
Habenreihe mit einer groBeren Summe als die Sollreihe, so daB der 
Habensaldo, das heiBt der V'berschuB der Schulden und des Aktien
kapitaIs iiber die Aktiven, in das SoIl eingestellt werden muB; da ferner 
in der Gewinn- und Verlustrechnung die SoHsumme (Verlustreihe) 
groBer aIs die Habensumme (Gewinnreihe) ist, so mull der Sollsaldo 
als SchluBposten ins Haben eingestellt werden: 
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AbschluB mit Verlust. 
Bestandkonten (Vermogensbilanz). I Gewinn- und Verlustkonto. 

SolI (Aktivreihe) \ Raben (Passivreihe) \ SolI (Verlust) Raben (Gewinn) 
al + a2 + aa + a4 • • • Pi + P2 + Pa + ... + K \ Vi + V2 + Va + . .. Ui + U2 + Ya + ... . +V +V 

Rabensaldo der Bestandkonten (V) ••••••.••. =.Sollsaldod.Gewinn-u.Verlustkontos(V). 

Diese Form des Abschlusses, wobei den Aktiven noch der Verlust 
beigefUgt werden muB, urn die Schulden und den Einsatz an Eigen
kapital zu decken, nennt man eine Unterbilanz. 

1m Habensaldo der Bestandkonten ist der direkt nachgewiesene 
Verlust, im Sollsaldo der Gewinn- und Verlustrechnung dagegen der 
berechnete Verlust; die Probe fiir die Richtigkeit der Buch
fiihrung liegt somit im doppelten Nachweis des VerI ustes. 
DaB diese Ergebnisse der Buchhaltung (23 und 24) mit den fruher ab
geleiteten (22) ubereinstimmen mussen, ist leicht nachzuweisen. 

Wenn man die neuen Aktiven mit AI' die neuen Schulden mit PI' 
das Anfangskapital mit Ko, den Gewinn mit G bezeichnet, so erhalten wir: 

Al - (PI + Ko) = G (Aufstellung bei Aktiengesellschaften), daher auch: 

Al - PI = (Ko + G) = neues Reinvermogen (Aufstellung bei Einzel
firmen). 

Wie leicht einzusehen, ist die neue Gleichung: A - P - K = 0 
(bei Gewinn) oder A - P - K = V (bei Verlust) nur eine Umformung 
der Grundgleichung: A - P = K + G - V. Buchhalterisch aufgefaBt, 
liegt der Unterschied zwischen beiden Gleichungen nicht in der 
Sache, sondern nur in dem Endzweck, den man der Buchfuhrung 
setzt. SolI sie den doppelten Nachweis des neuen Eigenkapitals (des 
Reinvermogens) leisten, so bedient man sich der zweiten Gleichung: 
A - P = K + 0 - V; will man aber den doppelten Nachweis des 
Gewinnes bzw. des· Verlustes, so verwendet man die erste Gleichung: 
A - P - K = (0 - V). Die Anwendung dieser Gleichung beruht aber 
keinesw.egs auf einer neuen Theorie, sondern es ist ein und die
selbe Zweikontentheorie in einer neuen, der zweiten, von der 
ersten abgeleiteten Form. Sie wird nicht nur bei Aktiengesellschaften 
und anderen Gesellschaftsfirmen angewendet, sondern sehr haufig auch 
bei Einzelfirmen. Wie spater gezeigt wird, kann man diese zweite 
Form nicht nur bei AnlaB der JahresschluBrechnung anwenden, son
dem auch fUr den laufenden Betrieb, indem es moglich ist, jederzeit, 
also nicht nur periodisch, den bis dahin erzielten Gewinn bzw. den er
littenen Verlust annahernd festzustellen. Genaueres hieru ber folgt 
unter dem Titel: Ausschaltung der gemischten Konten, permanente 
Zwischenbilanz. 
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25. Notwendigkeit der Anfstellung eines Kontensystems. IDitte die 
Buchhaltung keinem anderen Zweck zu dienen, als den doppelten Nach
weis des Kapitals bzw. des Gewinnes oder Verlustes zu leisten, so wiirde 
die Anwendung von zwei Konten - Bestandkonten und Gewinn- und 
Verlustkonto - vollkommen genugen. Allein, wie schon frUher nach
gewiesen, mUssen die Aktiv- und Passivbestande nach ihren wirtschaft
lichen Funktionen und ihrer juridischen Struktur in Kategorien ab
geteilt werden. Das Sammelkonto fUr den Vermogensbestand erheischt 
eine Zerlegung in zahlreiche Unterkonten; damit wird jedoch der 
Charakter des einzelnen Bestandkontos keineswegs geandert; das SolI 
hat stets die Aktivwerte, das Raben stets die Passivwerte aufzunehmen; 
SoIl bedeutet Eingang, Zunahme, Vermehrung, hat den Sinn positiver 
Werte; das Raben dagegen Ausgang, Abnahme, Verminderung, hat 
daher den Sinn negativer Werte1). Ahnlich verhalt es sich mit den 
Unterkonten zum Kapitalkonto bzw. zum Gewinn- und Verlustkonto; 
SoIl bedeutet hier immer Verlust (Abnahme des reinen Vermogens); 
Raben dagegen ausnahmslos Gewinn (Zunahme des rein en Vermogens). 
Jenes ist somit negativ, dieses positiv. 

Die Zusammenstellung eines der Art, der GroBe, der Arbeitsteilung 
einer Wirtschaft angepaBten Kontensystems folgt in einem spateren 
Abschnitt. 

26. Die zwangslii.nfige Selbstkontrolle der doppelten Bnehhaltung. 
Die Probebilanz. Einer der Nebenzwecke der Buchhaltung ist die 
zwangsweise (automatische) SelbstkontroIle.· Diese wird in folgender 
Weise erreicht: Legt man die beiden entgegengesetzten Kontenreihen 
in eine zusammen, so daB man aus samtlichen Konten ein einziges 
bildet, so ergibt sich die Tatsache, daB jeder wirtschaftliche Vorgang, 
der in einen Buchposten gefaBt werden kann, einerseits im SoIl, 
andererseits im Raben eingestellt werden muB; wie schon friiher nach
gewiesen, ist dies eine Folge davon, daB SolI und Raben im Kapital
konto entgegengesetzte Bedeutung von SolI und Raben in den Bestand
konten haben. Tauschvorgange werden im SoIl des einen und im Raben 
eines anderen Bestandkontos, also jedenfalls im SolI einerseits, im Raben 
andererseits registriert. Gewinnvorgange mussen einerseits als Bestand
vermehrung (SolI), andererseits als Kapitalvermehrung (Raben) ein
getragen werden; Verlustvorgange sind tatsachlich Bestandverminde
rung (Raben) und daher auch Kapitalverminderung. (SoIl) usw. FaBt 
man daher die systematische Buchhaltung rein auBerlich, nur nach 
der formalen Einstellung der Posten ins SolI des einen und in das Raben 
eines anderen Kontos auf, ohne auf das Wesen, die Sache einzugehen, 
so ergibt sich die hOchst einfache Regel: Jedem Debet (SoIl) steht 

1) DaB die Zunahme eines Passivums negativ, die Abnahme dagegen positiv 
ist, haben wir frUher nachgewiesen. 
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ein Kredit (Haben) gegeniiber; demnach ware die systematische 
Buchhaltung nichts anderes ala die Buchung jedes Geschiiftsvorfalles 
in doppelten Posten, daher der Name doppelte Buchhaltung, "Dopik". 
Nach den vorausgegangenen Erorterungen ist es klar, daB bei dieser 
rein auBerlichen, an die Form der Einstellung des Postens in die 
Konten gebundenen Auffassung der Buchhaltung die entgegengesetzte 
Bedeutung von SolI und Raben in den beiden Kontenreihen nicht be
rUcksichtigt werden bnn; im SolI der Konten stehen sowohl Aktiv
werte, alB Kapitalverluste, im Raben sowohl passive Vermogensteile, 
als Kapitalvermehrungen. Dies kommt am deutlichsten zur Anschau
ung, wenn wir die im 22. Abschnitt entwickelte Darstellung der ver
sehiedenen, im Wirtschaftsbetrieb vorkommenden Geschaftsvorfalle, die 
dort in den beiden Kontenreihen entwickelt sind, in ein einziges Konto 
zusammenziehen, hier jedoch die sachgemaf3en Vorzeichen plus und 
minus beisetzen. Tabelle Seite 40. 

Wie aus dieser Darstellung ersichtlich ist, kann man aus der in zwei 
Kontenreihen zerlegten Darstellung die SchluBbilanz in ihrer Doppel
form als Differenz zwischen Aktiven und Passiven einerseits, ala Differenz 
zwischen Gewinn und Verlust andererseits sofort ableiten; in der zweiten 
in cine Reihe zusammengezogenen Darstellung ist dies nicht moglich. 
Denn hier treten im SoIl nicht nur positive Werle (Zunahme der Aktiv
bestande), sondem auch negative (Abnahme des Kapitals) auf. Ebenso 
sind im Raben Posten mit entgegengesetZten Vorzeichen, d. h. Passiven 
und deren Zunahme, ausgegangene Aktivwerle und daneben noch das 
Kapital und die Gewinnposten. Eine Addition der Soll-, bzw. Raben
posten ist nur moglich, wenn man auf den Sinn der Posten, d. h. auf 
die Vorzeichen, keine Riicksicht nimmt, sondem nur die absoluten 
Werte, d. h. ihre Einheiten ohne Riicksicht auf plus und minus addiert. 
12 M. Aktiven und 5 M. Verlust kann man nur addieren, wenn die 
Bezeichnung Aktiven und Verlust weggelassen wird; wir erhalten dann 
12 M. Soll + 5 M. SoIl = 17 M. SoIl. 20 M. Schulden und 50 M. Kapital 
lassen sich ebenfalls erst addieren, wenn man die Begriffe Kapital und 
Schulden eliminierl; dann sind 20 M. Raben + 50 M. Haben = 70 M. 
Raben. Hieraus folgt: 

Sollwerte der verschiedenen Konten einerseits und 
Rabenwerte der verschiedenen Konten andererseits konnen 
nur als Sollwerte, bzw. Rabenwerte addiert werden, nach
dem man die sachlichen Bezeichn ungen eliminiert hat. Unter 
dieser Voraussetzung ergibt .sich nun: Die Summe aller Sollposten 
muB gleich seinder Summe aller R~benposten. Die Aufstel
lung dieser Gleichung in jedem beliebigen Stadium der Buchfiihrung, 
heiBt Probebilanz; sie ist ein Kontrollmittel.von groBter Bedeutung; 
hierin liegt die zwangsweise Selbstkontrolle des Buchhalters. 
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AUerdings ist dieses KontroUmittel nicht ausreichend. Wenn die 
Probebilanz stimmt, so ist damit nur erwiesen, daB jeder Buchposten 
in gleicher Weise einmal in irgendeinem Konto im SoU, in irgendeinem 
anderen Konto im Haben steht. Die Fehler, die die Probebilanz nicht 
entdecken kann, sind folgende: 

1. Ein Buchposten ist iiberhaupt nicht in die Konten eingetragen 
worden; 

2. oder er ist zweimal in die Konten iibertragen worden; 
3. oder er ist ein unrichtiges Konto, z. B. ins SoU des Debitoren

kontos statt ins SoU des Kreditorenkontos eingetragen worden; 
4. oder er ist im SoIl und Haben in gleich unrichtiger Summe 

eingetragen worden; 
5. oder beim Eintragen in die Konten ist SoU und Raben ver

wechselt worden; 
6. oder es konnen sich zwei Fehler kompensieren, z. B. ein SoU

posten ist um 9 zu groB, ein anderer um 9 zu klein. 
Um ane diese moglichen Fehler zu entdecken, muB der Aufstellung 

der Probebilanz eine KontroUe vorausgehen. Sie besteht in der Kol
lationierung (GegeniibersteUung) der Grundbiicher mit dem Haupt
buch. Das Grundbuch enthiilt namlich in einem oder mehreren Biichern 
oder in Tabellen samtliche zur Verbuchung kommende Posten. 

Das Hauptbuch dagegen umfaBt die einzelnen Konten entweder 
nach Folien in einem Buch geordnet, oder in Tabellenform auf einem 
Blatt nebeneinandergestellt (amerikanische Buchhaltung). Das Kol
lationieren besteht nun darin, daB Posten ffir Posten in den Grund
biichern auf die richtige Eintragung im Hauptbuch kontrolliert wird. 
SchlieBlich muB die Summe aller Grundbuchposten gleich sein der 
Summe aller Sollposten im Hauptbuch einerseits, gleich allen Haben
posten desselben andererseits. 

Einige Schriftsteller der Buchhaltung haben aus dem Umstande, 
daB die algebraische Entwicklung der Buchhaltung zu einer Probe
bilanz fiihrt, bei welcher Plus- und Minuswerte zusammengefaBt werden 
miissen, den SchluB gezogen, daB darin eine Absurditat lage, und daraus 
iiberhaupt die Moglichkeit der mathematischen DarsteUung negiert. 
Wie sehr sie im Unrecht sind, bzw. selbst sich in diese "Absurditat" 
verwickeln, folgt damus, daB sie die Sollwerte auch nicht eindeutig 
auslegen konnen. Jede Probebilanz, sei sic mit Hille mathematischer 
Begriffe oder personifizierender Methode erklart, kann nur zustande 
kommen, wenn die den Sollposten und Habenposten beigelegten Begriffe 
eliminiert, nur in einer nackten Eigenschaft als Sol1-, bzw. Habenwerte 
aufge£aBt werden, wie wir schon bewiesen haben. Wir fassen diese Er
gebnisse in den Satz zusammen: Die Probebilanz ist eine rein rechne
rische Kontrolle zweeks Naehweises der riehtigen Eintragung jedes 
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Postens ins SolI und ins Raben der verschiedenen Konten; die sachliche 
Bedeutung von SolI und Haben kommt nicht in Betracht; die algebra i
schen V orzeichen fallen weg. 

27. Die Personifikations- und die Einkontentheorie, keine Theorie, 
nur eine Unterrichtsmethode. Da bei der Zusammenlegung der beiden 
Kontenreihen in eine einzige, in die Probebilanz, in die Sollreihe der Ein
gang von Aktivwerten und die Kapitalverluste, in die Habenreihe da
gegen Zunahme der Passivwerte einerseits, Kapitalbestand und dessen 
Zunahme (Gewinn) andererseits eingestellt werden, so lag die Versuchung 
nahe, dafiir eine Erklarung zu finden, die dem Anfanger der Buch
haltung die doppelte Eintragung jedes Postens leicht ver
s tan dli c h mac h t; die Moglichkeit zu einer solchen Erklarung kann 
nur in der Richtung liegen, daB man den Gegensatz innerhalb der Soll
werte einerseits, der Habenwerte andererseits aufzuheben sucht. Dazu 
bedarf es eines K u n s t griff e s, der darin besteht, daB man den Ge
schaftsinhaber, den Eigentumer des Wirtschaftsbetriebes, als ein der 
Firma wie eine fremde Person gegenuberstehendes Rechtssubjekt be
handelt. Der Firma, falls die Wirtschaft eine solche ist, mit ihren 
Aktiven und Schulden steht der Firmeninhaber gegenuber, der in die 
Firma sein Vermogen, bzw. einen Teil desselben einbezahlt hat, so daB 
zwischen beiden ein Schuld- und Glaubigerverhaltnis entsteht. Nun 
wird weiter konstruiert: Das yom Firmeninhaber in die Firma eingelegte 
Kapital ist eine Schuld (oder "wie eine Schuld", wie einige Schriftsteller, 
die das Unrichtige dieser Auffassung einsehen, sagen) der Firma; folg
lich ist sie, wie aIle anderen Schulden, ins Raben des Kontos, das man 
dem Firmainhaber errichtet, das Kapitalkonto genannt wird, einzu
stellen. Zwischen Kapital und Geschafstschulden ist also kein Wesens
unterschied mehr; nur daB die letzteren wirkliche Schulden, das Kapital 
eine nur in der V orstellung bestehende Schuld darstellen. 

Aber auch Verlust- und Gewinnposten kann man auf Grund dieser 
Vorstellung mit Aktiven und Passiven in Dbereinstimmung bringen; 
der Verlust ist ein Schuldposten des Firmeninhabers, eine Forderung 
der Firma an ihn (Kapitalkonto SolI); denn die Firma wird ja fUr Rech
nung des Prinzipals gefUhrt; entsteht ein Verlust, so hat die Firma diesen 
Posten vom Prinzipal zu fordern; macht dagegen die Firma einen Ge
winn, so ist die Firma diesen an den Prinzipal schuldig, er ist somit 
gleich einzutragen wie eine Schuld an eine dritte Person. Nun hat man 
erreicht, daB auf der Sollseite nicht mehr Verlust und Aktiven, son
dern nur noch Aktiven, auf der Habenseite nicht Schulden, Kapital 
und Gewinn, sondern nur noch Schulden stehen. Die samtlichen Konten 
sind nur noch eindeutig. Daher wird diese Auffassung als Einkonten
reihentheorie bezeichnet. Wie leicht einzusehen, beruht diese so
genannte Theorie auf einer Fiktion, einer durchaus unrichtigen Auf-
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28 b. Sehematisehe Darstellung eines Gesehiiftsganges zur 

C. Hilts-
A. Kapitalrechnung rechnung 

(Vermogensiiberslcht) 

Des reinen Ver-
Des reinen Ver-

mogens Ab- u. Zu- Bilanzkonto mogens Bestand: nahme: Verlust-Kapitalkonto u. Gewinnkonto 

Soil - Haben + SoU - Haben + a) Eingangsbilanz 

7500 
37500 
15000 

18000 
42000 42000 

60000 60 000 

I 

3000 I 

l 200 .. 

100 
\ 

l 350 " . 
280 I . /. 

1700 .. . 
I 

b) Ausgangsbilanz 

42000 2180 3450 

4700 
36500 
33350 

31280 
1270 1270 

43270 43270 

43270 43270 3450 3450 74 550 74550 

I. ErMfnung: 
1. Bares Geld . . . . . . . 
2. Warenvorrlite . . . . . . 
3. Forderungen. . . . . . . 
4. Schulden .. . . . . . . . . . 
5. Bestand des reinen Vermogens. 

II. Geschiftsgang: 
1. Einkauf von Waren: 

a) auf Kredlt . . . . . . . 
b) gegen bar ....•... 

2. Verkauf von Waren auf Kredit: 
a) Selbstkostenwert derselben { 25 000 } 
b) Zuschlag fiir Gewinn 1).. 3 000 

3. Ein Schuldner zahlt ffir 10 000 = 
bar ..•......... {9 800} 
er zieht Skonto ab . . . .. 200 

4. lch zahle elnem Kredltor ffir 5000 = 
bar ..•........ {4900} 
ichziehe Skonto ab . . .. 100 

5. Heute verfallenes Zlnsguthaben bel elnem 
Debitor .......•.... 

6. Heute verfallene Zlnsschuld an elnen 
Kreditor .......... . 

7. Ich zahle ffir Betriebskosten bar . 

m. Abschlull: 
1. Kontrol\e: Probebilanz: 

Sollsumme = Habensumme 
= (132830) 

2. Schlullbilanz: 
a) Bares Geld 
b) Warenvorrlite 
c) Forderungen 
d) Schulden 

} 
e) Reingewinn } 
f) Nenes Kapital 

S. Formeller Abschlull 

tJbertrag { 
auf 

Bilanzkonto 
auf Kapitalkonto 

iibertragen 
sltmtlicher Konten 

') Gewohnlich wird der Gewinn an den verkauften Waren n1cht sofort ausgerechnet und verbucht, 80ndern 
am Ende des Jahres summarisch aus dem Warenkonto auf folgende Art ermlttelt: 

Warenkonto 
> 

Soli I Haben 

1. Summe aUer Eingangswerte einschlielllich Elngangsinventur 125000 
2. Summe aller Verkaufswerte . . . . . . . . 
3. Inventurwert der Vorrl1te am JahresschluB. . . . . . . . 
4. Gewinn (145000-1250001 . . . . . . . . . . . . . . . 20000 

146000 

fassung des Verhaltnisses zwischen Firma und Firmeninhaber, zwischen 
denen doch ein Schuld- und Forderungsverhaltnis nur auf Grund einer 
unrichtigen Vorstellung entstehen kann. LieBe sich dieses zur Not 
noch bei Handelsfirmen konstruieren, so versagt die Auffassung ganz, 
wenn die Wirtschaft, deren Rechnungswesen die Buchhaltung dar-

93000 
62000 

146000 
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Entwicklung der Theorie dersystematisehen Buchhaltung. 

B. Bestandrechn ungen 

Geld Waren Forderungen Schulden 
Kassakonto Warenkonto I Debitorenkonto Kreditorenkonto 

Soli + 

7500 

9800 

17300 

17300 

Raben - SoU + Raben - SolI + 1 Raben - Soli + Raben -

I I 
37500 

15000 
18000 

18000 '1 13000 
6000 6000 

S 000 28000 28000 

10000 

" 900 

: I 
5000 

'1 350 

./ 280 
1700 

12600 64500 28000 43350 10000 5000 36280 

4700 
36500 

33350 
31280 

17300 64500 64500 43350 43350 36280 36280 

stellen soIl, keine eingetragene Firma ha.t, wenn der Firmeninhaber 
ein Haushalter, ein Handwerker, ein Landwirt usw. ist. Aus diesem 
Grunde kann man hier nicht von einer Theorie, sondern nur 
von einer Veranschaulich ung, einer Erklarungsmethode 
der Buchhaltung sprechen. Die Einkontentheorie ist keine Theorie, 
sondern eine Unterrichtsmethode. 

Dasselbe gilt von der sogenannten personalistischen Konten
theorie, die darin besteht, daB man die Sachenkonten, also die ffir 
Geld, Waren, Wechsel usw., personifiziert, d. h. sie als die den person
lich verantwortlichen Verwaltern der Kasse, der Waren, der Wechsel 
eroffneten Konten auffaBt, ihnen wiederum die Firma als eine Person 
gegenubersetzt; das Warenkonto z. B. ist die Rechnung des dem Prinzipal 
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verantwortlichen Lagerverwalters, dem der Warenausgang belastet, 
der Warenausgang gutgeschrieben WU'd. Auch das Kapitalkonto mit 
den von ihm abgeleiteten Gewinn- und Verlustkonten wird personifiziert; 
6S ist das Konto des Prinzipala, der gibt undempfangt, als Geber kreditiert, 
ala Empfanger debitiert wird. Jeder einzelne Posten spielt sich 
nun zwischen je zwei Personen (personifizierte Konteninhaber, 
Verwalter) ab, wobei stets einer ala Empfanger (Sollposten), der andere 
ala Geber (Habenposten) auf tritt, so daB man mit der einfachen Regel 
auskommt: 

"Wer empfangt, der SoIl - wer gibt, der Raben." DaB auch hier 
nicht von einer Theorie, sondern nur von einer Veranschaulichung 
gesprochen werden kann, bedarf keines Beweises; cbenso liegt klar 
zutage, daB die oben geschilderte "Einkontentheorie" nichts anderes 
ist, alseine Ableitung aus der personalistischen Auffassung der Konten, 
insbesondere des Kapitalkontos. 

So bleibt schlieBlich nur eine Theorie ubrig, das ist die Zwei
kontentheorie - auch materialistische Kontentheorie genannt -, 
weil sie allein auf der richtigen Natur der der Buchhaltung zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Vorgange und ihrer rechnungsmaBigen Dar
stellung beruht. 

Damit solI nicht gesagt sein, daB man im Buchhaltungsunterricht, 
sei es in Schule oder Kontor, von den Veranschaulichungsmethoden. 
der Personifikation des Kapitalkontos usw., keinen Gebrauch machen 
soIl. Es kommt eben auf Zweck und Ziel des Unterrichts an: will man 
nur ein mechanisches Konnen erreichen, so hilft Geben und Empfangen; 
will man aber einen Einblick in das Wesen, eine wissenschaftliche Er
fassung, dann bleibt eben nichts anderes ubrig, als auf die Grund
probleme der Buchhaltung einzugehen und die Zweikontentherorie auf
zubauen. 

28. Tabellarisehe Darstellung der Zweikontentheorie. Um die Ergeb
nisse unserer Abhandlung in anschanlicher Form zusammenzufassen und 
das Wesen der Zweikontentheorie sowohl in algebraischer Form ala an 
einem kurzen Geschaftsgang zu zeigen, fugen wir noch zwei Tabellen bei: 

a) Schema der systematischen Buchhaltung, in zwei Konten zu
sammengezogen und in algebraischenZeichen dargestellt.(S.43,28a.) 

b) Schematische Darstellung eines Geschaftsganges mit entwickelten 
Kontenreihen. (S.44/45, 28b.) 

c) Darstellung einer monatlichen Probebilanz in ihrer 
dreifachen Form ala Monatsbilanz, Umsatzbilanz und Saldo
bilanz. (S. 50, 30 b.) 

29. Erklarung zur Darstellung der Buehhaltung eines Geschiifts
ganges in Zahlenwerten. Die Darstellung des Geschaftsganges (28b) 
bedarf noch einiger Erklarungen .. 
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Um die Eroffnung und den AbschluB iibersichtlicher zu gestalten, 
bedient man sich eines Hilfskontos, des Bilanzkontos, das aus Eingangs
und Ausgangsbilanzkonto besteht. Das Eingangsbilanzkonto ist 
als Ka pi t al ko n to aufzufassen; daher erscheinen die Aktiven im Haben~ 
die Schulden im SoIl;, der Habensaldo stellt mithin das anfangliche 
Reinvermogen dar. Dieser Habensaldo wird aus dem Bilanzkonto in 
das ihm iibergeordnete Kapitalkonto verschoben, so daB das aus
gerechnete Anfangsvermogen in einem einzigen Posten dargestellt 
werden kann. 

Man konnte das Eingangsbilanzkonto als Kapitalkonto verwenden 
und als solches benennen; dann ware aber das Anfangskapital nicht 
ohne weiteres ersichtlich gemacht; man miiBte es zuerst durch Aus
rechnung des Saldos bestimmen. Das Eingangsbilanzkonto hat daher 
nur formelle Bedeutung; es dient bei der Geschaftseroffnung als Unter
konto des Kapitalkontos. Es gibt viele Praktiker und Theoretiker, 
so z. B. alle franzosischen Schriftsteller, die das Eingangsbilanzkonto 
als Kapitalkonto behandeln; ihr Kapitalkonto enthalt im SolI die 
Schulden, im Haben die Aktiven, so daB das Anfangskapital erst durch 
Ausrechnung des Habensaldos bestimmt werden kann; diese Methode 
ist daher nicht zu empfehlen, auBer im FaIle einer Bargriindung, wo 
das Eingangsbilanzkonto nur eine zweite durchaus gleichlautende Dar
stellung des Kapitalkontos ware. 

Die A usgangsbilanz, bzw. das Ausgangsbilanzkonto hat einen 
anderen Sinn; es ist die Zusammenziehung aller Bestandkonten in ein 
einziges Bestandkonto zwecks Aufstellung einer summarischen Ver
mogEmsiibersicht; daher im SolI die Aktiven, ~ Haben die Passiven 
im weiteren Sinne, also umfassen die Passiven das Fremdkapital 
(Schulden) und das Eigenkapital (Reinvermogen). . 

Der buchhaltungsmaBige AbschluB der Konten geschieht durch 
Schiebungen von einem untergeordneten Konto in das den einzelnen 
Konten iibergeordnete Sammelkonto. So werden die Aktivsaldi von 
Geld, Waren und Forderungen aus ihren Konten in das ihnen iiber
geordenete Ausgangsbilanzkonto iibertragen; sie bilden daher Ausgangs
werte (Haben) in den Einzelkonten und Eingangswerte (SolI) im Sam
melkonto. In entgegengesetztem Sinne voHzieht sich die Schiebung 
der Schulden; ihrer Aufhebung im Kreditorenkonto (SolI) steht die 
Wiedereinsetzung im Sammelkonto (Raben) gegenuber. 

Auch das Verlust- und Gewinnkonto wird beim AbschluB als Sam
melkonto behandelt, falls dasselbe in der Buchhaltung in mehrere Arten 
von Verlust- und Gewinnkonten zerlegt worden ist. Ergibt sich nun 
schlieBlich im zusammengezogenen Verlust- und Gewinnkonto ein 
Rabensaldo, also ein Reingewinn, so muB er in das ihm iibergeordnete 
Kapitalkonto verschoben, versetzt werden. Der Aufhebung dieses Ge-
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winnes im Verlust- und Gewinnkonto (SolI) steht seine Neubildung 
im Kapitalkonto (Raben) gegenuber. 

Betrachtet man diese Schiebungen der Saldi rein auBerlich, so be
stehen sie stets darin, daB man den UberschuB der einen Seite eines 
Kontos auf die Seite mit der kleineren Summe einsetzt, so daB das 
betreffende Konto zur Summengleichheit zwischen SolI und Raben 
gebracht wird; im neuen Konto, wohin der Saldo ubertragen wird, 
erscheint der Saldo dagegen wieder mit dem gleichen Charakter, den 
er im alten Konto hatte: ein Verlust im untergeordneten Konto (Soll
saldo) ist Verlust (SoHposten) im ubergeordneten Konto; es bleibt auch 
Gewinn wieder Gewinn, Aktivum wieder AktiVUJil, Passivum wieder 
Passivum. So sind denn aHe diese Verschiebungen beim AbschluB der 
Konten nur formeller Natur: Versetzung der Saldi aus einem Konto 
in ein anderes, aus einem untergeordneten in ein ubergeordnetes Konto. 

Einer besonderen Erklarung bedarf noch der AbschluB des Ka pi t 0.1-
kontos. 1m Raben steht das Anfangskapital und der aus dem Verlust
und Gewinnkonto hinubergeschobene Reingewinn; die Rabensumme 
stellt somit daB berechnete Reinvermogen dar. 1m SoIl des Kapital
kontos Bteht der aus der AUBgangsbilanz heriibergenommene Unter
schied zwischen Aktiven und Passiven1 ), mithin das nachgewiesene 
Reinvermogen, das mit der Rabensumme iibereinstimmen muB. Das 
Ergebnis der ganzen Buchhaltung und gIeichzeitig die Probe auf ihre 
Richtigkeit Iiegt somit im Kapitalkonto. 

Bei Aktiengesellschaften erleidetdieser fUr Einzelfirmen 
geltende AbschIuB eine Veranderung, auf die wir schon oben in N~. 23 
hingewiesen haben; do. das Aktienkapital als unveranderliche 
GroBe in die Passivreihe. d. h. ins Raben der Ausgangsbilanz 
eingestellt wird, so gibt der Sollsaldo des Ausgangsbilanzkontos nicht 
das neue Kapital, sondern nur dessen Vermehrung, d. h. den Rein
gewinn an; die Probe der SchluBbilanz liegt daher im doppel
ten Nachweis des Reingewinns, d. h. in der Gleichheit des Soll
saldos der Ausgangsbilanz mit dem Habensaldo der Gewinn
und Verlustrechnung. (Bei Verlust entgegengesetzt, S.37.) 

30 a. Die Darstellung der Probebilanz in ihrer dreifaehen Form als 
Monatsbilanz, UmsatzbiIanz und Saldobilanz. Erklarung zu Tabelle 
S. 50.) In der Buchhaltung spielt die Probebilanz eine fast ebenso groBe 
Rolle wie die SchIuBbilanz. . 

1. Sie dient. wie im Abschnitt Nr. 26 nachgewiesen, in erster Linie 
zur zwangslaufigen Selbstkontrolle der gesamten Buchhaltung. Wenn 

1) Die Erkliirung dafiir, daB daB Endvermogen im SoU des KapitaikontoB 
eingestellt wird, also als Minusposten, liegt in der Tat.sache, daB mit der Auf
hebung der Wirtschaft - die Schlullbilanz stellt eben eine fingierte Liquidation 
dar - auch das Kapital aufgehoben wird. 
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der Aufstellung die in Nr. 26, S. 40 beschriebenen Vorkontrollen (KolIa
tionierung der Grundbucher mit dem Hauptbuch) vora.usgegangen sind, 
dann kann aus einer stimmenden Probebila.nz a.uf die Richtigkeit 
der systematischen Ordnung der in die Grundbucher eingetragenen 
Buchposten geschlossen werden. (Ob an und fUr sich die Buchposten 
riehtig und vollstandig seien, ist eine andere Frage, die spater bei der 
Besprechung der Dokumente zur Sprache kommt.) 

2. Die Probebilanz darf nieht erst am Ende eines Jahres, sondem 
mu.13 in kiirzeren Zeitraumen, am zweckmaBigsten am Schlusse jeden 
Monats, aufgestellt werden. In manchen llntemehmungen wird sie 
sogar taglich gemacht. Die Griinde fUr Aufstellung der Monats- oder 
Probebilanzen, bzw. in kiirzeren Zeitabschnitten, sind folgende: 

a) Die Auffindung von Bilanz- bzw. Buchungsfehlem ist um so leich
ter, auf je kiirzere Zeitraume sich die Kontrolle erstrecken muB. 

b) Da die PrObebilanz erst aufgestellt werden kann, wenn die Ein
tragungen in den Grundbuchern und im Hauptbueh vollstandig 
sind, so liegt in der Probebilanz auch eine zuverliissige Kontrolle, 
daB die Buohhaltung bis zum betreHenden Tage in Ordnung ist. 

Da eine der Hauptanforderungen an die Buchhaltung darin 
besteht, daB sie auf den Tag (a. jour) nachgefiihrt ist, so ist an 
der Forderung konsequent und streng festzuhalten, daB der Chef 
der Buchhaltung die monatlichen Probebilanzen so schnell 
als moglich, in den ersten Tagen des folgenden Monats, vor
zulegen hat. 

e) Die monatlichen Probebilanzen werden am zweckmaBigsten in 
dreifacher Form aufgestellt. Die Monatsbilanz bringt den 
Kontenverkehr des betreffenden Monats zur Darstellung; es ist 
dies die Umsatzbilanz des Monats. Wenn man in jedem Konto 
den Monatsverkehr zu der Kontensumme der friiheren Monate 
addiert, so entsteht die Umsatzbilanz, d.h. dar nach Konten 
geordnete Gesamtverkehr von Anfang des Jahres bis zum SchluJ3 
des Monats, fiir welchen man die Probebilanz aufstellt. Zieht 
man in jedem Konto der Umsatzbilanz die kleinere Summe von 
der groBeren ab, m. a. W., bereohnet ma.n fUr jedes einzelne Konto 
die Saldi, dann miissen nach bekanntem mathematischen Ge
setz auch diese Saldi eine Bilanz ergeben; diese Aufstellung heiBt 
Saldobilanz. 

d) Die Probebilanz in dieser dreifachen Form dient nicht nur der 
Kontrolle der gesamten Buchhaltung, sondern auch noah vielen 
anderen. Zwecken. 

Durch Vergleichung der verschiedenen aufeinanderfolgenden Monats
bilanzen gewinnt man einen wertvol1en Einblick in den Gang und in 
die Ergebnisse des Geschiftsbetriebs. 

Se hAr BuchhaltUIIg und Bilanz. 4. Auf!. 
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Wenn man die Kontenergebnisse (8aldi) nach den drei Haupt
kategorien ordnet - reine Besta.ndkonten, reine Gewinn- undVerlust
konten, gemischte Konten -, so bnn man aus der Probebilanz die 
Zwischenbilanz mit annahemder Genauigkeit des Gewinnes oder Ver
lustes aufstellen, wovon spater das Notige folgt. 

SOb. Darstellung der Probebilanz in dreifacher Form als Monatsbilanz, 
Verkehrsbilanz ond SaldobUanz. 

ProbebUanll am 81. ADgUlt 

Konten del lIauptbuches 
HonatsbUanz UllillatsbUanz I BaldoblJanz 

8. 

I. Groppe: Reine Bestandkonten .1
1

'\ 

1. Kassakonto . . . . . . • • I 11 706 
2. Bankkonto . . . . . . • . \ 3 039 
3. Kreditoren (Warenlieferanten) 1400 
4. Kapitalkreditoren (Darlehen) 
5. Debitorenkonto (Kunden).. 2124 
6. Geschitftsmobiliar (a u. b) pro 

memoria. .•••.•..• 
7. Delkrederekonto (Reserve fUr 

Verluste an Debitoren) .•. 

II. Groppe: Reine Kapltal- nnd 
Erfolgskonten 

8. Kapitalkonto ••...• 
9. Privatkonto • • . . . . . 

10. Betriebskostenkonto 
11. Skonto- und Rabattkonto 
12. Zinsenkonto. . . . . . . 
13. Immobilienertragskonto. • . 
14. Konto Dubioso (Eingitnge von 

Dubiosen) ..•••••.. 

m. Groppe: Gemisobte Konten 

650 
3626 

8 

1770 I 

fUr 8 )lonate 
B. 8. B. 

10 7241103 212 100 840 
4175 40894 39992 
3 863 27 413 43 537 

1600 8300 
3734 50 841 36 549 

2 

1200 

s. I 
I 

23721 

902
1 

14292 

2 

H. 

16124 
6700 

1200 

85 589 85589 
2870 

19980 
318 
207 

650 6174 

43 

2870 
19980 

1014 696 
37 170 

3200 2974 

83 83 

15. Warenkonto. . . . . • .. 4 132 4019 130 158 55704 74454 
16. Reparaturenkonto(Werkstatt) 160 1407 3218 10842 7624 

ProbebDanz 28 615 28 615 386 887 386 887 118016 U8016 

SI. Die Mingel der doppelten Buchhaltong; die ge:misehten Xonten; 
VerhiUtnis zwischen Bilanz ond Inventnr. Unsere Eiofiihrung in das 
Wesen der doppelten Buchhaltung wiirde ein ganz faJsches BUd von ihr 
geben, wenn wir nicht auf ihre Mangel aufmerksam machen wiirden: 
die gemischten Konten und die Abhangigkeit der Schlu8-
bilanz von der Inventur, die wir nooh in gedrangter Kiirze be
sprechen wollen, um diesen Abschnitt zu einem relativ vQIlsta.ndigen 
Abechlu8 zn bringen; die eingehende Betrachtung dieses fUr die Wissen-
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schaft und die Praxis der Buchhaltung gleich wichtigen Problems 
mussen wir auf die folgenden .Abschnitte verschieben. 

Die praktische Unmoglichkeit, jedes gemischte Geschaft sofort in 
die in ihm liegenden Tauschposten und Gewinn- oder Verlustposten zu 
zerlegen und entsprechend zu verbuchen, macht die sogenannten ge
mischten Konten notig, die erst auf Gewinn und Verlust untersucht 
und abgeschlossen werden konnen, wenn durch die Inventur der Vor
ratswert des betreffenden Gegenstandes gegeben ist, wie z. B. beim 
Warenkonto, Fabrikationskonto usw., Gewinn oder Verlust ergibt sich 
dann als Differenz, also als eine bloBe rechnerisch abgeleitete 
Gro Be zwischen dem Saldo des Kontos und dem entsprechenden 
Inventurwert. 

Der doppelte Nachweis des Reinvermogens bzw. Rein
gewinns ist nur ein rechnerisches Kunststiick, algebraisch 
ausgedruckt, eine identische Gleichung (man vergleiche die mathe
matische Darstellung der SchluBbilanz in 28a), weil die Gewinn- und 
Verlustposten nicht selbstandig und unabhangig von den Bestandkonten 
gebildet, sondern von diesen abgeleitet werden; denn die Ausrechnung 
von Gewinn und Verlust ist erst moglich, wenn durch die Inventur aIle 
jene Werte gegeben sind, die ala SchluBsaldi der Bestandkonten in das 
ala Sammelkonto fUr· Aktiven und Passiven dienende Ausgangsbilanz
konto ubertragen worden sind; Gewinn und Verlust sind nur Differenzen 
zwischen diesen Inventurwerten und den vorher ausgerechneten Saldi 
der Bestandkonten. Somit ist die Schl uBbilanz von einer auBer
halb der Buchhaltung liegenden Operation, der Inventur, 
abhangig. Wird ein Aktivum zu hoch, ein Passivum zu niedrig 
bewertet - was der Buchhalter auf Grund seiner Konten nicht be
urteilen kann -, so muB auch die Differenz, also der Gewum, genau 
um den gleichen Bewertungsfehler zu hoch, der Verlust zu klein, 
entgegengesetztenfalls der Gewinn zu niedrig, der Verlust zu groB 
werden. Mithematisch bleibt der Saldo zwischen SolI und Raben 
der Bestandkonten stets gleich dem Saldo zwischen Raben und SolI 
des Gewinn- und Verlustkontos. Eine "stimmende" SchIuBbilanz 
ist daher noch lange kein Beweis fiir die sachIiche Bichtigkeit der
selben; diese hlingt nur von der richtigen Bewertung durch die In
ventur abo 

Daher ist eine Bilanz- und Rechnungspriifung ala leicht
fertig zu bezeichnen, wenn sie sich bloB darauf beschrankt, zu unter
suchen, ob die SchluBbilanz rechnerisoh richtig sei, d. h., ob die Posten 
der Ausgangsbilanz einerseits, die der Gewinn- und Verlustrechnung 
andererseits mit den entsprechenden Saldi der Rauptbuchkonten 
ubereinstimmen, sondern es muB vor allem untersucht werden, 0 b 
die Inventur vollstandig und korrekt ist. 

4* 
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32. Grnndslitze filr die Prti.lung der Bilanz. 'Die beschriebenen Mangel 
der doppelten Buchhaltung bilden nun den Deckmantel fUr alie die 
verschiedenen Bilanzkiinste, wie Bilanzschiebungen, -verschleie
rungen, -falschungen. Doch damit begeben wir uns auf ein neues Ge
biet, das eine besondere Wissenschaft bildet: Bilanzkunde und 
Bilanzkritik, aus der wir nur kurz die Grundsatze fiir die Priifung 
der Bilanz zusammenstellen wollen. 

Man unterscheidet eine formelie bloB rechnerische und eine materielle 
Priifung der Bilanz. 

Die formelle rechnerische Priifung beschrankt sich auf den Nach
weis, daB zunachst die einzelnen Posten der SchluBbilanz (Aktiva und 
Passiva) mit den AbschluBposten der betreffenden Bestandkonten fiber
einstimmen, daB auch die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
mit den entsprechenden AbschluBposten der Hauptbuchkonten fiber 
Gewinu und Verlust richtig sind, und daB endlich der Reingewinn bzw. 
Verlust nach Anleitung von Abschnitt N r. 23 doppelt, nachgewiesen ist. 
Dazu kommt die Nachpriifung der Additionen in den Hauptbuch
konten usw. 

Die materielle Priifung der Bilanz ffigt zu diesen Arbeiten der 
'formellen Priifung noch hinzu: 

a) Nachpriifen der Inventurwerte, d. h. der auBerhalb der 
Buchhaltung liegenden Angaben und Feststellungen beziiglich 
MaB und Gewicht, EinheitsgroBe und Wertansatze. Anhalts
punkte fUr diese Priifung geben einerseits das Handelsgesetzbuch 
(§ 39, 40 und 261), andererseits die kaufmannischen Grundsatze 
iiber solide Rechnungsffihrung. (Naheres folgt.) 

b) Kollationieren der Inventurwerte mit den Bilanz
werte n. Die Priifung der Bilanz geht also auf die Inventur 
zuriick. 

c) Nachpriifung der einzelnen Konten, wobei zunachst vom 
Hauptbuch auf das Grundbuch, weiter von diesem auf die 
den Buchposten zugrunde liegenden Dokumente zuriickgegrif
fen werden muB. Zwecks justifizierbarem Nachweis der Richtig
keit der Buchhaltung muB an dem Grundsatze festgehalten wer
den: Kcin Buchposten oh ne Dokument. 

III. Die Bilanzgleiehung und ihre Verw ertung in Theorie nnd Praxis. 

33. Die dritte, von der Bilanz abgeleitete Form der Zweikonten
theone und die daraul gegriindete Auffassung der Bilanz. Die Probe
bilanz, deren Wesen im Abschnitt 26, ihre Form dagegen im Ab
schnitt 30b behandelt worden ist, wird erst bei Aufstellung der SchluB
bilanz in ihre zwei wesensverschiedene Bestandteile, in 
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die Vermogensbilanz und in die Ertragsbilanz, zerlegt; wahrenu 
der Betriebsperiode, genauer ausgedriickt, von der Eingangsbilanz 
hinweg bis zum Zeitpunkt, da man die Doppelwirkung des Betriebs 
auf das Vermogen und auf die Zu- oder Abnahme des Eigenkapitals 
feststellen will, ist die Probebilanz im wesentlichen nur ein Kontroll
mittel. Auf der Sollseite derselben stehen die Sollsaldi der Vermogens
bestandskonten, sowie die der Verlustkonten, und zwar beide nur mit 
ihrem Buchwert, nicht nach ihrem in die SchluBbilanz aufzunehmen
den Inventurwerte. Auf der Habenseite der Probebilanz werden die 
Buchwerte der Konten der Passivseite zusammengestellt, also der des 
anfanglichen Eigenkapitals, der Gewinnkonten und der Buchwerte 
der Schulden oder des Fremdkapitals nach der Formel: 

Buehwert von A + V = Buchwert von P + K + G. 

Falschlich und ffir den Laien irrefiibrend werden die Sollwerte der 
Probebilanz als Aktiven, die Habenwerte unter dem Sammelnamen als 
Passiven bezeichnet, unter der Formel: 

Aktiven = Passiven. 

Wie leicht einzusehen, ist diese Gleiehung nur eine Umformung der 
Grundgleichung der Zweikontentheorie: 

A - P= K, oder 

(A - P) = [K + (G ~ V)]. 

Gleichwohl wird diese neue Gleichung, die Bilanzgleichung, von einigen 
Theoretikern als neue Theorie, die .i\q uivalenztheorie, aus
gegeben, und zwar in der Form: 

A=P. 

Wie wiederholt bewiesen, werden hier unter Aktiven zwei grund
verschiedene Werte zusammengeworfen, die aktiven Vermogens
bestandteile und die VerI uste; das ware nur statthaft, wenn samt
liehe Verluste; sowohl der Betriebsaufwand als die eigentlichen Verluste, 
a ktiviert, d. h. als Vermogensbestandteile aufgefaBt werden konnten, 
wie z. B. der Lohn in der Industrie, der als Mehrwert im Arbeits
produkt, also als wirkliches Aktivum in die Erscheinung tritt. Die 
Mehrzahl der Verluste, wie Steuern, Abschreibungen, allgemeine Hand
lungsunkosten, Passivzinsen, Verluste an Debitoren usw., kann man 
unmoglich in Vermogensbestandteile umwandeln. 

Unter dem Sammelnamen Passiven werden die Schulden bzw. 
das Fremdkapital, das anfangliche Eigenkapital und die Ertragnisse 
(Gewiun) zusammengefaBt, und zwar in eine Gesamtmasse, so daB 
weder das Eigenkapital noch der Gewinn, noch die Schulden gesondert 
aus dieser Bilanz ersichtlich sind. Diese Theorie besagt also nur, daB 
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die Summe ,aller Sollsaldi gleich sein muB der Summe aller Habensaldi; 
sie erfaBt also nur die Form, nicht das Wesen der Buchhaltung. 
Erst durch Zerlegung der .Aktivseite in wirkliche .Aktiven undVerlust, 
und der Passivseite in Fremdkapital, Eigenkapital und Ertrag (Gewinn) 
kann man den Endzweck der Buchhaltung, die doppelte Berechnung des 
Reinvermogens oderdes Reingewinns, erreichen. Aus der Bilanzgleichung: 

A+V=P+K+G 
kann man ableiten die Kapitalgleichung: 

A-P=K+G- V 
(1. Form der Zweikontentheorie), oder die Gewinn- undVerlustgleichung: 

A-P-K,=O- V 
(2. Form der Zweikontentheorie). 

GleichwohlhatdiedritteFormder Zweikontentheorie, A = P, 
fUr die Theoretiker ein wissenschaftliches, fiir die Praktiker ein methodi
sches Interesse. In wissenschaftlicher Beziehung erweitert sie in
sofern den Kapitalbegriff, als sie das Eigen- und Fremdkapital als ge
meinsame Quellen des Eigentums auffaBt, das'sich im Gesamt
vermogen, also in den .Aktiven, in wirtschaftlichen Phanomenen ver
wirklicht, allerdings nur unter der Voraussetzung, daB man den Verlust V 
auf die rechte Seite schafft, so daB zu den Passiven auch die Differenz 
von 0 - V, d. h. der Reingewinn gebOrt. Wahrend die Gleichung 
A -:- P = K, bzw. A - P = K + (0 - V), auf der linken Seite das 
Gesamtvermogen und eine der beiden Vermogensquellen, das Fremd
kapital, aIs Differenz enthalt und sie der anderen Vermogensquelle, dem 
Eigenkapital, gegeniiberstellt, hat die dritte Gl~ichung den Vorzug, daB 
auf der linken Seite nur das Vermogen, auf der rechten Seite aber die 
beiden Kapitalarten, des Vermogens rechtliche Quellen, stehen. 
Das Eigentum einer Sonderwirtschaft, das ist die letzthandige Ver
fiigungsgewalt iiber Sachen, wird durch die billinzmaBige Gegen
iiberstellung Mch zwei Seiten hin betrachtet; die rechtliche Be
trachtung begriindet das Eigentumsverhaltnis, indem sie die beiden 
Kapitalquellen, Eigen- und Fremdkapital, nachweist; die wirtschaft
liche Betrachtung lOst das Eigentum auf in konkret.e, tausch
wertige Wirtschaftsgiiter, in des Vermogens reale Formen, also in 
die verschiedenen Arlen des Betriebs- und des An1agevermogens. Auf 
der linken Seite steht nur das Vermogen, zerlegt na.ch seinen verschie
denen Formen und Funktionen; auf der rechten Seite sind nur die 
Kapitalquellen. Na.ch diesen Erk.larungen beda.rf die Tabelle S.55 
keiner weiteren Besprechung. 

Abgesehen von der Anordnung der einzelnen Schichten auf Seite 
der Aktiven und Passiven, die Mch. verschiedenen Grundsatzen oder 



A
kt

iv
a 

V
er

m
O

ge
n 

=
 k

on
kr

et
e,

 t
au

sc
hw

er
ti

ge
 W

ir
ts

ch
af

ts
gi

it
er

 

D
es

 

V
er

m
<>

-

V
er

m
<

>
g

en
sb

es
ta

n
d

 te
il

e 

W
ar

en
 
-
}
 

B
et

ri
eb

S-
1 

G
ut

ha
be

n,
 

D
eb

it
o

re
n

}
 

pe
rs

<>
nl

ic
he

 
ve

rm
<>

ge
n 

un
d 

W
e
c
h

se
l}

 

(U
m

-
ve

rs
ac

hl
ic

ht
e 

W
er

ts
ch

ri
ft

en
} 

<
 

<
 

( 

--
<

--
j 

la
uf

en
de

s)
 

F
re

i 
B

ar
es

 G
el

d 
~
 

F
or

m
en

 I 
ve

rf
ii

gb
ar

e 
1

-
-
-
-
-
f 

ge
ns

 

re
al

e 

B
iia

D
Z 

I 

J 
I E
ig

en
tu

m
 

de
r 

Pa
ss

iv
a 

K
ap

it
al

 =
 ab

st
ra

kt
e 

V
er

fi
ig

un
gs

ge
w

al
t 

ii
be

r 
V

er
m

<>
ge

n 

K
a
p

it
a
lq

u
e
ll

e
n

 

W
ar

en
sc

hu
ld

en
 

W
ec

hs
el

sc
hu

ld
en

 
F

re
m

d-
I -

-<
-{

 
B

an
ks

ch
ul

de
n 

ka
pi

ta
l 

--
<

-{
 

Jl
nd

er
e 

S
ch

ul
de

n 

1 
D

es
 

I 
G

ru
nd

ka
pi

ta
l 

V
er

-
G

es
el

ls
ch

af
ts

_ 
m

og
en

s 
bz

w
. 

A
kt

ie
nk

ap
it

aI
 

re
ch

t-
-<

--
-

S
on

de
rw

ir
ts

ch
af

t 
E

ig
en

-

B
e-

B
an

k-
I 

tr
ie

bs
m

it
te

l 
de

po
si

te
n 

(&
C

h

un
d 

R
ec

ht
s

gi
it

er
) 

A
nl

ag
e-

ve
rm

<>
ge

n 

(F
es

te
s)

 

M
ob

ili
en

 

Im
m

ob
il

ie
n 

W
ir

ts
ch

af
tl

ic
h

e 
B

e
tr

a
c
h

tu
n

g
 

d
es

 E
ig

en
tu

m
s.

 

S
ao

h
en

 =
 

V
er

w
ir

kl
ic

hu
ng

 
de

s 
E

ig
en

tu
m

s 
in

 
<>

ko
no

m
is

oh
en

 P
ha

no
m

en
en

. 

li
ch

e 
( 

R
es

er
ve

n,
 

ka
pi

ta
I 

--
-I

 
I allge

m
ei

ne
 u

nd
 b

es
on

de
re

 
Q

ue
lle

n 
} I 

l 
G

ew
in

n 
1

-
-

--
<

-{
 

G
ru

nd
pf

an
ds

ch
ul

de
n 

\ 
F

re
m

d-
. 

ka
pi

ta
l 

E
ig

e
n

tu
m

 =
 R

ec
h

ts
v

er
h

iL
lt

n
is

se
 

a
n

 S
ac

h
en

. 
R

ec
h

tl
io

h
e 

B
e
tr

a
c
h

tu
n

g
 d

es
 

E
ig

en
tu

m
s.

 

R
ec

h
ts

v
er

h
iL

lt
n

is
se

 =
 I

et
zt

ha
nd

ig
e 

V
er


fi

ig
un

gs
ge

w
al

t 
ii

be
r 

&
ch

en
. 

t<
j It f <R
 S· t ~ '" ~ ~ ~ [ I C
t 

C
t 



56 Die Buchbaltungswissenscha.ft ad. die mathemat. GrimdJage der Buchhaltung. 

Gewohnheiten vorgenommen werden kann, wird die Vermogensbil.a.nz 
beirn JahresabschluB nach diesem Schema aufgestellt. Die Ertrags
bilanz ist hier nicht beriicksichtigt; diese dient, wie schon wiederholt 
erkliirt, zum Nachweis des letzten Postens des Eigenkapitals, des Ge
winns; dieser Nachweis besteht in der kontenmaBigen Gegenuber
stellung der Ertragnisse (Gewinnposten) mit denjenigen des Aufwandes 
(Verlustposten). Aus der Bilanzgleichung: 

(A + V) = (P + K + G) ergibt sich 
(G - V) = (A - P - K), das ist bilanzmaBig nachgewiesener Reingewinn 

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung, Habensumme = G, minus 
Sollsumme = V, ergibt sich·der berechnete Reingewinn. In der Gleich
heit dieses nachgewiesenen mit dem berechneten Gewinn liegt, 
wie wiederholt erkliirt, die Rechnungsprobe fur die gesamte Buch
fUhrung. 

34. Ein aul der Bilanzgleichung beruhendes neues Veranschau
lichungsmittel der Buchfiihrung. (Hierzu Abb. 1, 2 und 3.) Zur Er
kliirung dieses neuen Veranschaulichungsmittels verwenden wir zu
nachst die Grundgleichung 

Aktiven = PasJliven, 
wobei unter die Aktiven nur die wirklichen Sach- und Rechtsgiiter, die 
realen . Vermogensbestandteile, also weder Verlust noch Schulden 
(negative Rechtsgiiter), unter die Passiven dagegen die beiden Kapital
quellen, das Fremdkapital und das Eigenkapital sowie die Gewinn
posten gehoren. Das Veranschaulichungsmittel, das ich gefunden 
und zum erstenmal in der Zeitschrift fiir Handelswissenschaft und 
Handelspraxis (1917) veroffentlicht habe, ist ein um seinen Mittelpunkt 
drehbarer Zeiger mit gleichen Radien. 1m Mittelpunkt kann man sich 
das Eigentum der Sonderwirtschaft vorstellen. Die obare Zeiger
hiiUte beschreibt durch Vorwartsbewegung von links nach rechts 
einen Kreisausschnitt, der das Gesamtvermogen, also die Aktiven, ver
anschaulicht; die verschiedenen Teile dieses oberen Kreisausschnittes, 
deren GroBe man an einer Skala des Kreisbogens ablesen kann, ent
sprechen den nach wirtschaftlichen Kategorien zerlegten und durch 
die ;K.onten rechnungsmaBig dargestellten Vermogensbestandteilen, 
also den verschiedenen Schichten der Aktiven: Geld, Waren, Guthaben 
usw. Vorwartsbewegung der oberen Zeigerhalfte bedeutet Vermehrung 
(Soli), dagegen Ruckwartsbewegung Verminderung (Haben) der aktiveIi 
Vermogensbestandteile, die man entsprechend dem Sammelbegriff 
"Aktiven" als eine Gesamtmasse aufzufassen hat. 

Die untere Zeigerhalfte kann sich auch vorwarts und riickwarts 
bewegen, aber der Richtung nach in entgegengesetzter Weise mit der 
oberen Zeigerhalfte; Vorwartsbewegung der unteren Zeigerhiilfte, d. i. 
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Vergro8erung des unteren Kreisausschnitts, geht von rechts nach links; 
umgekehrt bei der Ruckwartsbewegung. Unter dem von der unteren 
Zeigerhalfte beschriebenen Bogen hat man sich die Passiven vorzustellen: 
die Schichten der Passiven, Fremdkapital, Eigenkapital und Gewinn 
sind die entsprechenden Teile des unteren Kreisausschnittes, deren 
GroBe man an der am Kreisbogen angebrachten Skala ablesen kann. 
Hinzu kommt, daB die Bewegung der oberen Zeigerhalfte sich nach 

O~C:' lie 
'?J'e I/erlffOgensqrJe 

.... E~enk(1pifal 

50 

Abb.1. 

entgegengesetzter Richtung automatisch auf die untere ZeigerhiHfte 
fortpflanzt, und daB nach einem geometrischen Lehrsatze (gleichc 
Zentriwinkel in gleichen Kreisen entsprechen gleichen Kreisausschnitten 
und gleichen Kreisbogen) die bei der Zeigerbewegung beschriebenen 
Kreisausschnitte inhaltlich oben und unten gleich sein mussen. SOInit 
haben wir alle Faktoren erfaBt, um durch den Zeiger alle moglichen Falle 
der Buchfiihrung zu veranschaulichen. Es ist nur notig, den Stand und 
die Vor- und Ruckwartsbewegung der Zeiger in die Buchhaltungssprache 
zu ubersetzen: 
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1. Bei jeder beliebigen Zeigerstellung sind die oberen nnd nnteren 
Kreisa.usschnitte gleich. 

t)'bersetzung: Da der von der oberen ZeigerhiiJfte beschriebene 
Bogen die Aktiven, der von der unteren beschriebene dagegen die 
Passiven darstellt, so folgt maus: 

Zu jeder beliebigen Zeit mnB die Summe aller Sollsaldi der Aktiv
kontenreihe gleich sein der Summe aller Rabensaldi der Passiv
kontenreihe: Probebilanz in Form der Saldobilanz. 
2. Die beiden Zeigerhiiliten bewegen sich vorwiirts in entgegen

gesetzter Richtung: 
Oben: VergroBerung des Bogens durch Bewegung von links nach 

roohts. 
Unten: VergroBerung des Bogens durch Bewegnng von roohts 

nach links. 
t)'bersetzung: Da die obere BogenvergroBerung Zunahme, 

Vermehrung der Aktiven, in den Aktivkonten SoIl, dagegen die 
nntere BogenvergroBerung Znnahme, Vermehrung der Passiven, 
in den Passivkonten Raben bedeutet, so steht dem SolI in der 
Aktivkontenreihe das Raben in der Passivkontenreihe gleichwertig 
gegenuber; da im weiteren die VergroBerung des oberen Bogens 
automatisca auch die gleiche VergroBerung des unteren Bogens be
wirkt, so muB jedem Sol1posten in der Aktivkontenreihe ein gleich
wertiger Habenposten in der Passivkontenreihe gegeniiberstehen. 
3. Der Zeiger bewegt sich riickwa.rts in entgegengesetzter Richtnng. 
Oben: Verkleinerung des Bogens durch Bewegnng von rechts 

nach links. 
Unten: Verkleinerung des Bogens durch Bewegnng von links 

nach rechts. 
t)'bersetzung: Die obere Bogenverkleinerung bedeutet Ab

nahme, Verminderung der Aktiven, also Raben in den Aktiv
konten; dagegen die nntere Bogenverkleinerung bedeutet Ab
nahme, Verminderung der Passiven, also SoIl in den Passivkon
te n. Folglich steht dem Raben in der Aktivkontenreihe das SolI 
der Passivkontenreihe gegeniiber. Wie die Verkleinerung des oberen 
Bogens automatisch die gleiche Verkleinerung des unteren Bogens 
bewirkt, so mnB jedem Rabenposten in der Aktivkontenreihe ein 
gleichwertiger Sol1posten in der Passivkontenreihe gegeniiberstehen. 
4. Bei jeder Zeigerbewegung beschreiben die oberen nnd nnteren 

ZeigerhiUften gleiche Bogen. 
t)'bersetzung: Jedes neue buchnngsflLhige Gescha.ft entspricht 

einer Zeigerbewegung; es lost stete eine Doppelwirkung aus: Ver
groBerung der Aktiven nnd gleichwertige VergroBerung der Pas
siven, oder: Sollposten in der Aktivkontenreihe undgleiohwertiger 
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Habenposten in der Passivkontenreihe; entgegengesetzt ist die 
Wirkung bei Verminderung. Daraus folgt: Jeder Posten muB in 
je zwei Konten eingetragen werden. Die Verbuchung in doppelten 
Posten liegt nicht im Belieben des Buchhalters, sondem ist zwangs
laufig; deshalb ist auch die stetige Bilanz zwischen den Summen 
der Aktivkonten und den der Passivkonten eine notwendige, zwangs-

/i(J 30 

Abb.2. 

laufige Folge der doppelten Buchhaltung und deshalb eine auto
matische Selbstkontrolle. 
5. Anwend ung auf einzelne typische FaIle. 

a) Gewinnposten. Jeder Ertrag oder Gewinn ist zunachst in den 
Aktiven eine Vermehrung in einem Vermogensbestand
konto (Vorwartsbewegung der oberen Zeigerhalfte); in seiner 
Wirkung auf die Passivseite eine Vermehrung des Eigen
kapitals (Vorwartsbewegung der unteren Zeigerhalfte). 



60 Die Buohhaltungswissensoha.ft od. die mathemat. Grundlage der Buchhaltung. 

In gleicher Weise wirken VergroBerungen des Eigenkapitals 
durch Erbschaft oder Schenkung auf beide Seiten ein: VergroBe
rung der Aktiven und eine gleichwertige VergroBerung des Eigen
'kapitale auf der Passivseite. 

b) Verlustposten. Sie bestehen zunlichst in einer Verminderung 
der Aktiven: Riickwartsbewegung der oberen Zeigerhalfte, z. B. 
Kassakonto Raben und gleicherweise Riickwartsbewegung der 
unteren Zeigerhalfte: Kapitalkonto SoU. Hierher gebOrt auch der 
Kapitalverbrauch wegen auBergeschaftlicher Griinde, z. B. die 
Geldentnahme aus der Gescbi\ftskasse fUr die Haushttltung. 

c) Vermehrung des GeschMtsvermogens durch Ankauf von 
Giitern auf dem Wege desKredits. VergroBerungdesKreisbogens 
durch Vorwartsbewegung der oberen Zeigerhalfte, z. B. Ankauf von 
Waren au£Kredit = Vermehrungdes Vermogensin Warenform: Waren
kontoSoU, undgleichgroBe VergroBerung des Fremdkapitals durch Vor
wartsbewegung der' unteren Zeigerhlilfte: Kreditorenkonto Raben. 

d) Schuldentilgung, z. B. Abzahlung einer Buchschuld: 
Verminderung des Vermogens durch Aushingabe von Geld und 
gleichwertige Verminderung des Fremdkapitals: Riickwartsbewegung 
der oberen und gleichwertige Riickwii,'rtsbewegung der unteren 
Zeigerhalfte: Kreditorenkonto SolI, Kassakonto Raben. 

e) Tauschvorgange innerhalb der Aktiven, z. B. Warenankauf 
gegen bar: Verminderung des Geldes: Kassakonto Raben = gleich
wertige Vermehrung der Waren: Warenkonto SoU. Auch diese Art 
von Tauschvorgangen kann man durch den Zeiger veranschau
lichen, indem man die untere Zeigerhalfte ausschaltet, da diese 
Tauschvorgange keinen EinfluB auf die Passivseite ausiiben; die 
obere Zeigerhalfte bewegt sich zunlichst um eine Bogenllinge vor
warts und nachher um den gleichen Bogen riickwarts, so daB der 
obere Zeiger in die urspriingliche Lage, iibereinstimmend mit der 
unteren Zeigerhalfte, z~ckkehrt. Tatsachlich iiben diese Tausch
vorgange keinen EinfluB auf die Summe der Saldobilanz aus. 

f) Tauschvorgange innerhalb der Passiven, z. :B. Umwand
lung einer Buchschuld in eine Wechselschuld durch Ausstellung eines 
Eigenwechsels oder Wechselakzeptes. Da dieses Geschaft keinen 
EinfluB auf die Aktiven ausiibt, so muB zwecks Veransohaulichung 
die obere Zeigerhalfte ausgeschaltet werden; nur die untere Zeiger
halfte bewegt sich vorwarts und vergroBert dadureh das Fremdkapital, 
aber sofort bewegt es sich um die gleiche Bogenlli.nge riickwii.rts bh. 
zur AusgangssteUung: Schuldwechselkonto Raben, Kreditorenkonto 
SoU. Gleioherweise bnn man auch die Tauschvorgange darstellen, 
die bei SchuldennachlaB entstehen; der Verminderung im Fremd
kapital steht eine gleichartige Vermehrung im Eigenkapital gegen-' 
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fiber; die Bilanzgleichung wird nicht verandert. So ist es iiber
haupt bei allen Tauschgeschaften; die eine Zeigerhalfte bleibt 
stehen, die andere macht eine V orwartsbewegung, urn sofort mitteis 
einer Rfickwartsbewegung in die urspriingliche Lage zurUckzukehren. 

Tatsachlich kann man mittels des beschriebenen Zeigers nicht 
nur aIle buchungsfahigen Geschiiftsvorfalle, Bondern auch die Ge
setze und Regein der Buchhaltung veranschaulichen. 

Akfiven 

35. Verwertung der auf der Bilanzgleichung beruhenden Zwei
kontentheorie in der Buchftihrnngspraxis. Eine der empfehlenswerte
sten, weil verstandllchen Buchhaltungsformen ist auf S. 63 schematisch 
dargestellt. Sie beruht auf der Umsatzbilanz, nicht auf der Saldo
bilanz, wie die im Abschnitt 34 behandelte. In der Mitte ist die Text
spalte, wo der Geschaftsvorfall in gedrangter Kiirze erzahlt wird. Li n ks 
stehen samtliche Konten, aber nur mit ihren Sollspalten; auBer den 
Sollspalten der wirklichen Aktivkonten erscheinen hier auch die Konten 
der Passivreihe, jedoch nur mit wen Sollspalten; da das SolI in der 
Passivkontenreihe Verminderung, minus, bedeutet, so sind die von 
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der Passivseite herilbergenommenen Sollposten subtraktive Passiv
werte, die man entsprechend den RegeIn der algebraischen Gleichung 
auf der Sollseite als positive Werte einsetzen kann; ich bezeicbne sie 
daher als unechte Aktiven. 

Auf der rechten Seite sind die samtlichen Konten, jedoch nur mit 
ihren Habenspalten eingestellt, also nicht nur die wirklichen, echten 
Passivkonten, sondem auch die Aktivkonten. Nun bedeutet Raben 
in der Aktivkontenreihe Verminderung, minus; daher sind die von der 
Aktivseite heriibergenommenen Habenposten subtraktive Aktiv
werte, die man auf der GegenseiOO, also auf der Habenseite, als positive, 
die Passiven vermehrende, einsetzen kann; es sind mithin nach meiner 
Bezeichnung unechte Passi ven. 

Durch die Einrichtung ist erreicht, dail man jeden in der Textspalte 
beschriebenen Buchposten sowohl als Sollposten auf der linken Seite, 
wie auch als Rabenposten auf der rechten Seite in das zutreffende 
Konto einsetzen muB; aIle Posten sind additiv, Pluswerte; mit jedem 
neuen Posten vermehrt sich die Summe der vorherigen um den gleichen 
Geldbetrag, so daB in jedem Augenblick die Bilanzgleichung besteht; 
die Summe aller Sollposten auf der linken Seite ist gleich der Summe 
aller Habenposten auf der rechten Seite; wir haben also die sogenannte 
permanente Umsatzbilanz auf einem Blatt. Da aber das Wesen 
jedes Kontos nicht im Umsatz, sondem in seinem Saldo liegt, muB 
nun periodisch, jedenfalls monatlich,die Saldobilanz abgeleitet werden. 
Das geschieht, indem man die Summen der Konten der unechten 
Aktiven, also die subtraktiven Passivwerte, auf die Gegenseite in die 
zutreffenden Konten als Subtrahend einsetzt, d. h. sie von der Haben
summe subtrahiert und den Rest, den Saldo, bestimmt. Desgleichen 
zieht man die Summe der Konten der unechten Passiven von der Soll
summe der echten Aktiven auf der linken Seite ab; dann erhiilt man die 
Sollsaldi der Konten der wirklichen, der echten Aktiven. So entsteht 
aus der Umsatzbilanz die Saldobilanz, die Summe der Soll
saldi der KonOOn der Aktivreihe ist gleich der Summe der Habensaldi 
der Konten der Passivreihe. DaB diese Saldobilanz nur eine. Form der 
Probebilanz sein kann und nicht die SchluBbilanz, ist, wie wiederholt 
erklart, darauf zuriickzufiihren, daB 'wir in jedem Konto nur den Buch
wert haben, nicht den Inventurwert, der fUr die SchluBbilanz mall
gebend ist. Hierzu Tabelle 35, S. 63. 

36. Die Darstellung der stetigen Saldobilanz~ Aufder Bilanz
gleichung beruht auch eine zweite Darstellung der Buchhaltung; es 
ist dies em Journal in Tabellenform, das den Zweck hat, die Saldo
bilanz soots in Permanenz zu halten, und das auf S. 64 dargestellt ist. 
Es gleicht dem im vorigen Abschnitt beschriebenen. . Der Unterschied 
besteht darin, dall auf der linken Seite nur die wirklichen Aktivkonten, 
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inklusive das Verlustkonto, auf der 
roohten Seite nur die echten Passiv
konten stehen. J edes Konto ist ein
spaltig; die zweite, die Habenspalte bei 
den Aktiven, die Sollspalte bei den PIltl
siven wird aus dem Grunde unnotig, 
weil man die subtraktiven Posten auf 
der Aktiv- wie auf der Passivseite 
unter die additiven setzt und jedes
mal den Saldo zieht; deshalb nimmt 
jeder Posten zwei Linien ein; die 
neuen additiven Posten werden zur 
vorherigen Summe hinzugezahlt, die 
subtraktiven abgezahlt, so daB in 
jedem Konto stets der Saldo erscheint. 
Folglich kann man in jedem Moment 
durch eine Addition der Saldi die 
Saldobilanz ziehen. In der Praxis hat 
diese Form aus verschiedenen Grun
den nur wenig Anklang gefunden. FUr 
jeden neuen Posten muB man zwei Ad
ditionen oder Subtraktionen machen, 
und das ist fiir den praktischen Buch
halter zu zeitraubend. 

B. Das Kontensystem • 
Wie im ersten Teil bereits nach

gewiesen, besteht die doppelte Buch
haltung hauptsachlich in der syste
matischen Ordnung der in chro
nologischer Ordn ung niederge
schriebenen Buchposten, d. i.die, 
kurze Erzahlung und Beschreibung 
der einielnen buchungsfahigen Ge
schiiftsvorfalle, wie sie sichTag um 
Tag im Geschii.ftsbetrieb vollziehen; 
diese Buchposten, fiber welche das 
Notige folgen wird, stellen a.lso eine 
Art Geschiohtschreibung oder Chronik 
des Geschiiltsbetriebs dar. Wie der 
Geschichtsohreiber auf Grund der 
chronologischen Geschehnisse in der 
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pragmatischen Geschichte System und Zusammenhang in jene bringt, 
so muB auch die Buchhaltung ahnlich verfahren, indem sie jene Buch
posten systematisch ordnet. 

. Diese systematische Ordnung vollzieht sich durch den luckenlosen 
Ubertrag in die Konten. Zusammenstellung eines dem Umfang und 
der Art jeder Wirtschaft angepaBten Kontensystems ist daher nicht 
nur die erste Aufgabe bei Einriohtung jeglichcr Buchhal
tung, sondern von ihr hangt uberhaupt die Erreichung der Zwecke 
der Buchhaltung abo Ja, man kann sagen, die Buchhaltungslehre ist 
in der Hauptsache die Lehre von den Konten1). Nachdem wir im 
I. Teil Wesen und Zusammenhang der Konten im Hinblick auf den 
Endzweck der Buchhaltung kennengelernt haben, fuhrt uns der Fort
schritt der theoretischen Entwicklung auf das Kontensystem, das wir 
zunachst in kurzen Zugen behandeln wollen, um nachher verschiedene 
Kontensysteme fur einige typische Wirtschafts- und Unternehmungs
formen zusammenzustellen. 

I. Allgemeine Belehrungen. 

a) Einteilung der Konten. 

1. Die Einteilung in lebende und tote Konten ist widersinnig, ver
altet, unwissenschaftlich. Besser ware die Einteilung in Sach- und Per
sonenkonten; allein sie ist auch unzutreffend; denn auch die Kredit
posten sind Sachen; iibrigens is.t die Grenze zwischen Sachwert und 
Kreditwert, zwischen Sachgiitern und Rechtsgiitern fliissig, wie Z. R 
zwischen Buchschuld und Wechselschuld, zwischen personlichen und 
versachlichten Guthaben (Besitzwechsel und Wertpapiere). 

2. Nach der aus der Bilanzgleichung abgeleiteten Form der Zwei
kontentheorie gibt es eine Kontenreihe fiir die Aktiven und eine solche 
fiir die Passiven. Die erste Reihe umfaBt auBer den Konten fiir die 
aktiven Vermogensbestandteile auch das Verlustkonto, die letztere 
neben den Konten fiir die Schulden (Fremdkapital) auch das Kapital
konto und das Gewinnkonto; in beiden Reihen sind also gegensatzliche 
Werle unter einem Sammelbegriff zusammengekoppelt; diese Ein
teilung trifft daher nicht das Wesen, sondern nur die Form der Buch
haltung, sie mag daher fiir die formale Aufstellung der Bilanz dienlich 
sein, fiir die das Wesen der Konten charakterisierende Unterscheidung 
ist sie ungeeignet. 

3. Die dem Wesen und dem Zweck der Buchhaltung entsprechende 
Einteilung ist die in Bestandkonten und Kapitalkonten. Zu den Be-

1) Daher heiSt in der franzOsischen Sprache die Buchhaltung "Comptabilite" 
(Kontenlehre), wahrend die Buchfiihrung als "Tenue des Livres" be
zeichnet wird. 

Schar, Buchhaltung und Bilanz. 4. AUf!. 5 
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standkonten gehoren nicht nur die Konten ffir die aktiven Vermogens
teile, sondern auch die Konten ffir die verschiedenen Arten von Schul
den, die Passiven im engeren Sinne; yom Standpunkte des Eigen
kapitals aus betrachtet stehen die Konten ffir die Schulden den Konten 
ffir das Aktivvermogen als negative GroBen gegeniiber; die :Bestand
konten umfassen daher positive Posten, Sollwerte und negative Baben. 
werte; ihre Differenz ist das Reinvermogen oder das Eigenkapital. 
Die Kapitalkonten umfassen die Konten ffir den Kapitalbestand, und 
diejenigen fiir die Zu- und Abnahme des Kapitals, die Konten ffir den 
Gewinn und Verlust bzw. die Erfolgskonten. Die Bestandkonten werden 
in reine und gemischte untergeteilt. 

Nach der ersten Form der Zweikontentheorie erhalten wir daher 
folgende Einteilung: 

1. Bestandkonten. 
a) Reine Bestandkonten. 
b) Gemischte Bestandkonten. 

2. Kapitalkonten. 
a) Konten fUr die Gro6e des Kapitals. 
b) Konten fUr die Zu- und Abnahme des Kapitals (Erfolgskonten, 

Gewinn- und Verlustkonten). 
4. Reine Bestandkonten sind solche, deren Saldo dem berechneten 

Wertbestand dieser Giiterkategorie entspricht (Sollsaldo = Aktivum, 
Babensaldo = Passivum); sie entstehen, wenn man jeden durch den 
Geschaftsbetrieb bewirkten Gewinn und Verlust im Moment der Ent
stehung rechnerisch feststellt und sofort verbucht, Gewinn als Wert· 
zunahme ins Soli, Verlust als Wertabnahme ins Baben des Bestand
kontos (Gegenverbuchung in den Kapitalkonten). Der Baldo stellt den 
Eingangswert des betreffenden Giitervorrats dar, nicht den In. 
venturwert; daher ist auch bei den reinen Bestandkonten eine 
periodische Kontrolle notig, urn festzustellen, ob der dem Saldo 
entsprechende berechnete Vorrat dem wirklich vorhandenen 
und nach ordnungsmaBiger Bewertung nachgewiesenen entspricht 
(Kassasturz, Inventur am Jahresschlu6). Die bei dieser periodischen 
Kontrolle sich ergebenden Differenzen zwischen Saldo und effektivem 
Wertbestand, d. h. zwischen Buchwert und Inventurwert, werden 
periodisch als Gewinn oder Verlust verbucht (Jahresabschlu6 der 
Konten). 

b) Gemischte Konten1). 

I. Begrin nnd Entstehnng. Die gemischten Konten sind solche, 
deren Saldo eine Summe oder Differenz von zwei Unbekannten, d. h. 

1) Der Begriff "Gemischte Konten" ist zuerBt von mir in Literatur und Unter
richt eingefiihrt worden (Schar, Versuch einer wissenschaftlichen Behandlung 
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von dem Wertbestand einerseits und dem Verlust oder Gewinn anderer
seits ist. Sie entstehen, wenn ein mit Gewinn oder Verlust verbundener 
'.l'auschvorgang als reiner Tauschvorgang verbucht wird, d. h. Gewinn 
oder Verlust weder sofort rechnerisch festgestellt, noch sofort verbucht 
wird, wenn also ein kontenmaBig behandelter Vermogensbestandteil 
zueinem h6heren oder niedrigeren Werte. ausgeht, als er beim Eingang 
ins Soll dieses Kontos eingetragen worden ist. Ein typisches Beispiel 
liefert uns die gewohnliche Fiihrung des Warenkontos. Eine Ware im 
Eingangswert von 100 wird zu 120 verkauft. Der erzielte Gewinn 
von 20 kann selbstverstandlich nur festgestellt werden, wenn man 
den Einstandspreis von 100 kennt. Diesen Einstandspreis fUr jeden 
Verkaufsgegenstand festzustellen, ist aber in vielen Fallen untunlich, 
zu kostspielig oder geradezu unmoglich. Aus GrUnden der Bequemlich
keit, der Okonomie oder der Unmoglichkeit wird daher Zuflucht zu 
einer Unvollkommenheit der Buchhaltung, eben zu dem gemischten 
Konto~ genommen; man verbucht den Verkauf als reinen Tausch
vorgang durch SolI und Raben von zweiBestandkonten, ohne den 
Gewinn auszurechnen und zu verbuchen, wie es nach den Erklarungen 
Nr.21, S.32 notwendig ware, also im obengenannten FaIle: Waren
konto Raben = 120 = Kassakonto Soli = 120. Offenbar ist nun die 
Buchfiihrung unfertig, es fehlt die Wertvermehrung von 20 im SolI 
des Warenkontos und die Gewinnvermehnmg im Gewinn· und Verlust
konto. 

Wenn nun samtliche Warenverkaufe auf diese Weise als reine 
Tauschvorgange gebucht werden und. dabei der erzielte Gewinn (oder 
Verlust) weder berechnet noch gebucht wird, so ist das Warenkonto 
in einem. unfertigen Zustande. Das SolI dieses Kontos ist um den aus 
den Verkaufsgeschaften erzielten Gewinn zu klein, folglich auch der 
Sollsaldo desselben. Aus dem Konto selbst kann man weder den Wert 
des noch unverkauften Warenvorrats, noch den Gewinn bestimmen; 
der Sollsaldo des Warenkontos ist offenbar eine Differenz aus zwei 
Unbekannten, namlich aus Vorrat und Gewinn. 

der Buchhaltung. Basel 1890); trotz Opposition von HugH (Systeme und For
men der Buchhaltung) hat sich der Begriff in Literatur und Unterricht allgemein 
eingebiirgert. Leitner bezeichnet den Begriff "Gemischte Bestandkonten" als 
ein Nonsens; es solIe heWen "Bestands- und Erfolgskonten". Das ist ein Streit 
um Worte. lch habe sie zu den Bestandkonten eingereiht, weil die gemischten 
Konten in der HauptsMhe doch fiir die Rechnung der Vermogensbestandteile 
gebraucht werden, und weil die gemischten Geschiifte zuniichst als reine Tausch
vorgange durch SoIl und Haben von zwei Bestandkonten gehen und die Kapital
konten (Gewiun und Verlust) nicht beriihrt werden, solange sie als gemischte 
Konten bestehen, d. h. nicht in je ein reines Bestandkonto und in ein reines Er
folgskonto aufgelost worden sind. Eine ausfiihrliche Studie iiber die gemischten 
Konten findet sich in meinem Werke: KaufmanniBche Unterrichtsstunden, 
Kursus I, Lektion 17: "Ausschaltung und Beschrankung der gemischten Konten". 

5* 
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.A.hnlieh verhalt es sieh mit allen jenen in Nr. 21, S. 31 beachriebenen 
zusammengesetzten Gesehaftsvorfallen, bei denen man es unterla.Bt, 
sie -bei ihrer Entstehung in ein reines Tausehgesehaft und in ein reines 
Gewinn- und Verlustgesehaft zu zerlegen und sie zunachst als reinen 
Tausehvorgang in je zwei Bestandkonten eintragt. Dadurch wird 
dasjenige Konto, das den PO,sten als Ausgang im Haben enthalt, zu 
einem gemisehten Konto. 

2. Mathematiscbe AuflOsung der gemiscbten Konten. Um den Saldo 
der gemisehten Konten in zwei Teile (Gutervorrat einerseits, Verlust 
oder Gewinn andererseits) zu zerlegen, mu.B zuerst durch eine au.Berhalb 
der Buehhaltung liegende Arbeit (lnventurbewertung) der Guter
vorrat bestimmt werden, wie folgende Formel zeigt: 

x = Eingangswert des verau.Berten, ausgegangenen Teils der Guter; 
z = Eingangswert des noeh verbleibenden Teils der Guter l ); 

x + z = gesamter Eingangswert (SolI) des Bestandkontos; 
x + g = Ausgangswert des verau.Berten Teils bei einem Gewinn

zusehlag von "g"; 
x - v = Ausgangswert des verau.Berten Teils bei einem Verlust 

'von "v". 

Bei Gewinn: Bei Verlust: 

Eingang (SolI) = x + z Eingang (SolI) = x + z 
Ausgang (Raben) = x + g Ausgang (Haben) = x - v 

E - A = Saldo (8) = z - g E - A = Saldo (8) = z + v 
g=~-S~~~. v=S-~~>~. 

Beide 'Gleiehungen kann man in eine zusammenziehen, wenn fur g 
und v das gemeinsame Zeiehen y ffir Gewinn oder Verlust eingesetzt 
wird: 

E - A = z + y (- y bei Gewinn, +y bei Verlust). 

Daraus folgt: Der Saldo eines gemischten Kontos ist eine 
algebraisehe Summe a us zwei Unbekannten, namlich aus 
dem noeh vorhandenen (nicht in Kreislauf gesetzten) Ver
mogensbestandteil "z" und dem Gewinn oder Verlust "y". 

Wahrend der Saldo aus dem betreffenden Konto jederzeit festgestellt 
werden kann, bleibt seine Zerlegung in Bestand und Erfolg so lange ein 
unIosbares Rechnungsproblem, als nicht eine der zwei Unbekannten 
auf anderem Wege bestimmt werden ka.nn. 1st "z" bekannt, so kann 
man die Gleiehung nach "y" auflosen, ist aber "y" bekannt, so kann 
ma.n "z" bestimmen. Es sind daher zwei Losungen moglieh, indem 
man namlieh entweder dureh die Inventur den Bestand z bestimmt, 

1) Man beachte, daB ,,z" groBer oder kleiner sein kann als der Inventurwert. 
Das Notige hieriiber folgt im III. Teil 
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oder durch andere Hilfsmittel, etwa durch Kalkulation, den Gewinn 
oder Verlust y berechnet und in die Gleichung einsetzt. 

Erster Fall: Der Bestand (Vorratswert) ist gegeben, z. B. z = a. 
Aus E- A = z=i=y 
wird dann E-A=a+y 

E- (A+a)=+y. 
Der durch Inventur gegebene Bestand muE als Haben

posten in das gemischte Konto eingestellt werden; dann ist 
das gemischte Konto zu einem rei.nen Gewinn- und Verlust
konto geworden: ein Sollsaldo ist Verlust, ein Habensaldo 
Gewinn. Oder: 

S = a+y; 
+ y = a- S; 
-y=S-a. 

Vergleicht man den Sollsaldo eines gemischten Kontos mit dem 
durch die Inventur ermittelten Bestand, so ergibt sich Gewinn, wenn 
der Bestand groBer, ein Verlust, wenn der Saldo groBer ist. 

Zweiter Fall: Der Gewinn oder Verlust ist gegeben (durch Kalku
lation). + y = + b. Dann wird aus 

folglich 
oder 

E-A=z +b; 
(E + b) - A = z 
E-(A+b)=z. 

Der durch Kalkulation gegebene Gewinn muB ins SolI, 
ein Verlust ins Haben eingestellt werden; dann ist aus dem 
gemischten Konto ein reines Bestandkonto geworden, der 
Sol1saldo ist der Bestand des betreffenden Vermogens
besta nd teils. 

Oder S= z+b. 
z = S + b (bei Gewinn). 
z = S - b (bei Verlust). 

Wir werden im dritten Teil diese Ableitungen bei AnlaB der Be
sprechung der Bilanzkunst praktisch anwenden. 

3. Mangel der Buchhaltung infolge der Einfiihrung der gemischten 
Konten. Aus der Betrachtung der gemischten Konten folgt: Jede Buch
haltungsform, die in ihrem Kontensystem gemischte Konten verwendet, 
gibt nicht mehr in jedem beliebigen Zeitpunkt AufschluB iiber die 
Vermogensbestandteile und die GroBe des Vermogens bzw. dieZu
oder Abnahme des Kapitals; sie kann den doppelten Vermogensnach
weis erst erbringen, wenn durch besondere Veranstaltung, die auBer
halb der Buchfiihrungsarbeit liegt, die durch gemischte Konten be
handelten Giitervorrate festgestellt worden sind. 
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Die systematische Buchhaltung mit gemischten Konten 
erreicht ihren Zweck erst durch die erganzende Arbeit der 
Inventuraufnahme derjenigen Vermogensbestandteile, fur 
welche gemischte Konten gefuhrt werden. Von einer Inventur 
zur anderen befindet sich die Buchhaltung in einem unvolikommenen 
Zustande. Die gemischten Konten sind ein notwendiges nbel in 
der Buchhaltung; diese ist um so vollkommener, je weniger gemischte 
Konten man anwendet, am vollkommensten, wenn man .sie ganz
lich ausschaltet (permanente Zvnschenbilanz). Man zerlegt daher die 
gemischten Konten soweit moglich in je ein reines Bestandkonto und 
ein reines Erfolgskonto. 

Zum Beispiel: Miinzsortenkonto = Miinzsortenbestand- und Kurs
differenzenkonto. 

Besitzwechselkonto fur Wechsel in inlandischer 
Wahrung = Rimessenkonto und Diskontokonto. 

Devisenkonto ffir Wechsel in auslandischer Wah
rung = Devisenbestandkonto und Devisen-, Ge
winn- und Verlustkonto. 

Immobilienkonto = Immobilienbestand und Immo
bilienertragskonto. 

We.rtschriftenkonto = Wertschriftenbestand und 
Wertschriftenertragskonto. 

Warenkonto = Wareneinkaufs- und Warenverkaufs
konto usw. 

Wir kommen im dritten Teil auf dieses interessante Buchhaltungs
problem zurUck. 

c) Begriffdes Kontensystems. 

Das Kontensystem .ist die planmaBige Auswahl und Zusammen
stellung der zur Buchfiihrung einer Wirtschaft notigen Konten zwecks 
Kontrolle samtlicher aktiven und passiven Vermogensbestandteile 
nach Bestand, Zunahme und Abnahme einerseits, des Kapitals und 
seiner durch den Wirtschaftsbetrieb bewirkten Vermehrung und Ver
minderung andererseits. 

d) Anforderungen an das Kontensystem. 

1. Es muS umfassend, vollstandig sein, so daB kein Teil des aktiven 
oder passiven Vermogensbestandes ohne kontenmaBige Kontrolle bleibt; 
es muB alies umfassen, was an wirtschaftlichen Giitern zur Sonder
wirtschaft gehort. Die einfache Buchhaltung hat kein Kontensystem, 
weil sie nach Belieben eine Auswahl der kontenmaBig zu behandelnden 
Vermogensteile trifft und im iibrigen die stetige Einwirkung des Wirt
schaftsbetriebes auf das Kapital nicht zur Darstellung bringt. Sie ist 
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die systemlose Buchfiihrung, eine zuerst 1774 in der Literatur auf
tretende Verstiimmelung der Buchhaltung des Lucas Paccioli (1494). 

2. Es muB dem Charakter und der Organisation der Sonderwirtschaft 
angepaBt sein. Die Kontenauswahl muG sich nach der Gruppierung der 
in dieser Wirtschaft tatigen Giiter und Krafte richten. Diese Grup
pierung mull iibersichtlich sein, damit die wirtschaftlichen Vorgange 
und die dadurch bewirkten Veranderungen rasch und sicher iiberblickt 
werden konnen. Die Gruppierung mull sachlich zweckmaBig gegliedert 
sein, so dall die einzelnen ~irtschaftsprozesse verfolgt und in ihrer 
Wirkung auf die. Vermogenslage und die Kapitalbildung kontroUiert 
werden konnen. 

3. Es muB die juridische Struktur des Vermogensbestandes, die Ab
grenzung von Mein und Dein richtig und den Gesetzen entsprechend 
zur Darstellung bringen; die Kreditverhaltnisse miissen im einzelnen 
und in ihrer Gesamtheit jederzeit ersehen werden konnen. 

4. Das Kontensystem mull derart zusammengestellt werden, dall 
sich daraus eine Ordnung der Vermogensteile nach sachlichen Kategorien, 
nach Wirtschaftsprozessen und insbesondere auch nach der Liquiditat 
der Vermogensteile ergibt. 

-Reihenfolge der Aktiven: Geld - Bankguthaben - Wechsel 
- Wertpapiere - Debitoren - Waren - Kapitaldebitoren - An-
lagevermogen. 

Reihenfolge der Sch ulden: Wechselschulden-Bankschulden
Kontokorrentkreditoren - Kapitalkreditoren - Grundpfandschulden. 

5. Das Kontensystem mull so angelegt werden, daB es sich nach 
Belieben sowohl weiter zerlegen, als auch zusammenziehen und ver
einigen laBt. 

a) Es mull moglich gemacht werden, daB jeder einzelne Betrieb oder 
Vermogensteil bis in die letzten Teile verfolgt werden kann. 

Die Buchhaltung mull Licht, Ordnung und Kontrolle bis in 
den letzten Winkel einer Wirtschaft tragen. 

b) Das Zusammenziehen der einzelnen Konten und ihrer Ergebnisse 
in Gesamtposten zwecks einer leichten, allgemeinen Dbersicht 
mull jederzeit moglich sein. (Tagliche Bilanzen in GroBbetrieben.) 

6. Es muB wahr sein, Verschleierungen durch Zusammenziehen nicht 
zusammengehorender Teile unmoglich machen. (Unter Waren nicht 
Wertpapiere, unter Aktivwechsel nicht Schuldwechsel, Debitoren und 
Kreditoren nicht zusammenwerfen, Verluste nicht unter fingierten 
Debitoren verheimlichen usw.) 

e) Arten der Kontensysteme. 

1. Hauptverbuchung und Nebenverbuchung. Jeder Geschaftsposten 
mull in das Kontensystem einbezogen werden - doppelte Eintragung 
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im SolI des einen, im Raben eines anderen Kontos. Daneben kann aus 
verschiedenen Grunden eine besondere Verbuchung au6erhalb des 
Zusammenhangs mit den Kontensystemen notig werden. Jenes ist 
die systematische Verbuchung, dieses eine Nebenverbuchnng. Die 
systematische Verbuchung geht durch die Grundbiieher in das Haupt. 
bueh; . das Kontensystem Jiegt somit im Hauptbuch. Die Nebenver
buchung geht aus den Dokumenten oder aus den Grundbuchern in die 
Hilfsbiieher, die zur Kontrolle oder zur Zerlegung der einzelnen Haupt
buchkonten dienen. 

2. Es gibt wesentlich nur zwei Hauptformen von Kontensystemen: 
a} Das System mit vorwiegend nur Einzelkonten (Spezialkonten); 
b}" " " " "Sammeikonten (Kollektivkonten). 

3. Die Buchhaltung mit Spezialkontensystem verlegt die systematische 
Verbuchung in die Spezialkonten, macht, abgesehen von der Mengen
verrechnung, die Nebenverbuchung uberflussig. Die notwendige Vber
sicht erreicht sie durch periodischen Zusammenzug der Einzelkonten 
in sachlich geordnete Gruppen. 

4. Die Buehhaltung mit Sammelkontensystem verlegt die systema
tische Verbuchung in die Kollektivkonten; die zwecks Kontrolle notige 
Einzeldarstellung erreicht sie auf zwei verschiedene Arten: 

a) Hinter dem Sammelkonto liegt ein Spezialhauptbuch mit systema
tischer Verbuchung; es heiBt oft "Reskontro". HAP A G hat fur 
seine 2000 Konten ca. 40 soIcher Spezialhauptbucher (Reskontri). 

b) Hinter dem Kollektivkonto wird ein Hilfsbueh gefuhrt, in welchem 
die Nebenverbuchung nach Einzelkonten stattfindet. Sowohl das 
Reskontro, aIs das nicht systematische Hilfsbuch muG in seinen 
Summen mit dem entsprechendenKollektivkontoubereinstimmen. 

5. Die Ergiinzung des Kollektivkontos durch ein Hilfsbuch ist absolut 
notig fiir die Darstell ung des Kredi tver kehrs (Debitoren, Kredi
toren, Banken, Filialen); wUnschenswert bei den meisten anderen Konten 
(Immobilien, Wertpapiere, Wechsel, Waren, Unkosten, Zinsen usw.). 

6. Die ZerJegung eines Sammelkontos kann auf zwei Arten erreicht 
werden: 

a} NachtragIich (monatlich, jahrlich), indem periodisch die Posten 
des Kollektivkontos in sachlich gebildete Gruppen zerlegt werden 
(Unkosten, Zinsen, LOhne usw.). 

b} Gleichzei tig mit der systematischen Verbuchung findet die Zer
Iegung und Eintragung in die Nebenbucher statt. (Kontokorrent
verkehr, Wechsel, Wertschriften usw.). 

7. Es gibt auch kombinierte Kontensysteme, teils mit Sammel
konten, teils mit Spezialkonten. 

8. Die Buchhaltung soIl einerseits ein genaues Bild liber jeden 
einzelnen Bestandteil und Betriebszweig des Geschafts geben 
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andererseits eine leichte Dbersicht tiber den Gang des gesamten 
Geschafts und die Lage des Vermogens gewahren; daher liegt 
die Erganzung der Buchhaltung mit Spezialkontensystem in dem 
periodischen Zusammenzug in Kollektivkonten; die Erganzung der 
Buchhaltung mit Kollektivkonten in den Reskontri und den Neben
buchern. 

9. Es gibt Kollektivkonten, die jahrlich nur einmal verwendet 
werden: Bilanzkonto und Verl ust- und Gewinnkonto. 

Die nachfolgenden Tabellen S. 73/79 sollen nicht nur der Ver
anschaulichung, sondern zur praktischen Anwendung der hier ent
wickelten Grundsatze dienen. 

II. Entwurf eines Kontensystems filr eine Handelsgesellscbaft 1). 
A. Bestandkonten. III. Passlvweehsel (Schuld. 

I. Geldverkehr (Kassakonto) = 61 wechselkonto) = 9S 
1. Kassa Inland = 61 1 1. Akzepte = 9S 1 

1,1 Hauptkasse = 61 11 2. Eigenwechsel = . 9S 2 
1,2 Nebenkassen = 91 12 3. Lombardwechsel = 9S 3 

121 Postkasse = 61 121 IV. Kreditverkehr (Kontokor. 
122 Frachtenkasse . 61 122 rentkonto) = . 94 
123 Reisekasse = 61 123 1. Debitoren = 041 
124 Detailkasse usw. = 91 124 

2. Sortenkasse = 61 2 
1,1 Debitorengruppe A = 94 11 

; 
111 Debitor X = 94 111 

2,1 Englisehe Valuten = 61 21 
112 Yusw. = 94 112 

2,2 Russische Valuten " 
91 22 1,2 Debitorengruppe B = 94 12 

Haw. - . 121 Debitor Z = 94 121 
3. Girokonto bei der Reichs-

bank = 61 3 122 Q usw. = 94 122 

4. Postscheckkasse . 91 4 2. Dubiose Debitorcn = 94 2 

II. Aktivwetlhsel (Besitzwechsel-
21 Dubioser Debitor A = 94 21 

konto) = . 9~ 
22 B=9422 

1. Wechsel auf das In- :3- Kreditoren ~ .. 94 3 

land (Rimesscnkonto) = O~ 1 3,1 Kreditorengruppe 

1,1 Platzwechsel = O~ 11 A= 84 31 

1,2 Versandwechsel = 6~ 12 311 Kreditor X = 94 311 

1,3 Inkassowechsel = 6~ 13 312 " 
Z usw.= 94 312 

1,4 Lombardwechsel= 6~ 14 3,2 Kreditorengruppe 

2. Wechsel auf das Aus- B= 84 32 

land (Devisenkonto) = O~ 2 321 Kreditor Y = . 84 321 

2,1 Englisches Porte- 322 Q=. 84 322 

feuille = 6~ 21 4. Metisten = 94 4 
2,2 Franziisisches 4,2 Metakonto A = 84 41 

Portefeuille usw. = 6~ 22 4,1 B =. 84 42 

1) Erste und zweite Dezimale (01-99) bezeichnen Gruppenkonten erster Ord
nung; die diesen untergeordneten Konten werden in der dritten Dezimale nU!lleriert, 
die Unterteilung steht in den vierten Dezimalstellen. Diese Art der BezelChnung 
der Konten ermoglicht eine schnelle und leichte Orientierung im ganzen Konten
system. Die notwendigen Erklarungen der hiernach aufgezahlten Konten folgen 
im III. Teil des Werkes. 
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5. Bankkonten = 04 5 
51 Bank A = 04 51 
52 B = . . 0452 

V. Wert8chriften = . . 05 
1. Eigene Wertschriften 05 1 

1,1 Obligationen und 
Renten = . . . . . 05 11 

III PreuBische Konsols 05 111 
112 Berliner Stadtan· 

Ieihen = 
1,2 Aktien = . . . . 

121 Phonix = 
122 Deutsche Bank 

05 112 
05 12 
05 121 

usw. =. . . .. 05 122 
1,3 Zinsscheine = .. 05 13 

2. Wertsehriften fiir 
fremde Rechnung = 052 
21 ZumAnkauf oder Ver· 

kauf = . . . .. 05 21 
22 Zur Verwaltung = . 05 22 

VI. Festes Aktivvermogen = . 06 
1. Darlehen (Kapitaldebi. 

toren) = . . . . . . . 06 1 
2. Aktivhypotheken = 06 2 

21 Schuldner A = . . . 06 21 
52 B = ... 0622 

VII. Schuldkapitalien (verzins. 
lieh) =. . . • . " 07 

1. Obligation.Sehulden = . 07 1 
2. Passivhypotheken =. . 07 2 

VIII. Warenverkehr (Waren· 
konto) = 08 

1. Waren auf eigene 
Reehnung = 08 1 
1,1 Warengattung A = 08 11 
1,2 " B = 08 12 
1,3 Waren im Lagerhaus 08 13 
1,4 Waren (schwimmend) 08 14 

2. Kommissionswaren. 082 
21 Zum Verkauf von A 08 21 
22" " "B 08 22 

3. Waren in Partizipa· 
tion = ....... 08 3 
31 Kaffee a meta mit X 08 31 
32 Kautschuk a meta mit 

Y = ....... 08 32 
4. Waren in Konsignation= 08 4 

41 Waren in Kons. bei A 08 41 
42 " "B 0842 

IX. Filialenkonto = 
1. Filiale A = . 
2. B usw. = 

X. Beteiligungen = . . 
1. Kommandit.Kapital bei 

A= ...... . 
2. Anteilschein an einer G. 

m.b.H. = ..... . 
3. Anteil an der Genossen· 

schaft P = . 

XI. Immobilien = 
1. Geschaftshauser = 

11 Magazingebaude A = 
12 " B = 

2. Zinsh a user = . 
21 Zinshaus A = 
22 " B = 

3. Grundstiicke = 
31 Grundstiick A = 
32 B = 

09 
09 1 
09 2 
10 

10 1 

10 2 

10 3 

11 
11 1 
till 
11 12 
112 
11 21 
11 22 
113 
11 31 
11 32 

XII. Gesehiiftsmobilien =. 12 
1. Handlungsmobiliar = 12 1 
2. Wirtschaftsmobiliar = 12 2 
3. Fuhrpark und Pferde = 12 3 
4. Maschinelle Einrichtnn· 

gen = 12 4 
XIII. Imaginare Werte = 

1. Firma = 
2. Patente = 
3. Organisationskosten = 

13 
13 1 
13 2 
13 3 

XIV. TransitoriseheAktiven1)= 14 
1. Laufender Zins aus Aktiv· 

kapitalien = 
2. Diskont aus Kontokor· 

rentschulden = 
3. Kursgewinn aus Kredi· 

toren = 
4. Kursgewinn aus Debi· 

14 1 . 

14 2 

14 3 

toren = 14 4 
5. Antizipierte Betriebsaus· 

lagen = 14 5 

XV. TransitorischePassiven1)= 15 
1. Laufender Zins aus Pas-

sivkapitalien = 15 
2. Diskont aus Debitoren 

und Portefeuille = 15 2 
3. Kursverluste aus Debi· 

torensaldi = 15 3 

1) Nur fiir den Bilanztag berechnete, daher transitorische Aktiven und 
Passiven. Naheres im III. Teil. 
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4. Kursverluste aua Kredi-
torensaldi = 15 4 

5. Antizipierte Gewinn-
posten = . . . . .. 15 5 

XVI. Diverse Aktiv- od. Passiv-
bestiinde = . . . 16 

Baukonto = ....... 16 1 
Verpackungskonto = .6 2 
Kautionen fiir Bauvertrage 

usw. = ...... . 16 3 

B. l{apitalkonten. 

B. I. Fur den Bestand des l{apitals. 

XVII. l{onten fur Kapitalbe-
stande = ....... 11 

1. Kapitalkonto = ... 11 1 
11 Kapitalkonto des Teil

habers A = . . . . 11 11 
12 Kapitalkonto des Teil

habers B = . . . . 11 12 
2. Reservekapital =. . 17 2 

21 Reserve mit Kapital
charakter = . . . . 17 21 

22 Reserve mit Passiv
charakter(Wohlfahrts
einrichtungen) = . . 17 22 

23 Reserve mit Verlust
charakter(Delkredere-
konto) = .. _ .. 17 23 

B. ~. Privatkonten = . . . . 17 3 
31 Privatkonto des Teil

habers A = .... 11 31 
32 Privatkonto des Teil-

habers B = . . _ . 17 32 

B. 3. Ronten fUr Zu- und Ab-
nahme des Reinvermogens. 
(Gewiun- u. Verlustkonten.) 

XVIII. Betriebskosten = . . . 18 
1. AlIgemeineBetriebskosten 18 1 
2. Besondere " 18 2 

21 Gehiilter = 18 21 
22 Reisekosten = ... 18 22 
23 Propagandakosten = 18 23 
24 Steuern und Abgaben 18 24 
25 Mietzinsen = 18 25 
26 Bureaumaterialien 

usw. 

XIX. Zinsen = ... 
1. Aktivzinsen = 
2. Passivzinsen = 

18 26 

19 
19 1 
192 

3. Skonto . . . . . . . . 19 3 
4. Bankzinsen und Wechsel-

diskont =. . . 19 4 

XX. Ertragskonten = . .. 20 
1. Warenertragskonto = 20 1 
2. Wertschriftenertrags-

konto = . . . . .. 202 
3. Immo bilienertragskonto 20 3 

XXI. Provisionskonto = . . . 21 
1. Verdiente Provisionen = 21 
2. Passiv-Provisionen 

(Agenturkosten) = 21 2 

XXII. Zufiillige Gewinne nnd 
Verlnste = . . . . . . 22 

1. Agio u. Disagio (Kurs-
differenzen) = .... 22 1 

2. Kassa-Differenzen = .. 22 2 
3. Verlust an Debitoren = 22 3 
4. Eingange von abgeschrie

benen Debitoren = .. 22 4 

XXIII. Unterhaltungskosten = 23 
1. Unterhalt der Immobi-

lien = ........ 23 
2. Unterhalt der Mobilien = 23 2 

XXIV. Absehreibnngen = 24 
1. An Immobilien = . ~4 1 
2. " Mobilien = .. 24 2 
3. " Wertschriften = 24 3 

XXV. Diverse Verlnst- u. Ge-
winnkonten = 25 
z. B. ProzeBkosten = 25 1 

(J. Hilfskonten. 
1. Eingangsbilanzkonto = 26 1 
2. Ausgangsbilanzkonto = 26 2 
3. Gewinnverteilungskonto = 26 3 

D. Zwisehenkonten. 
1. Konten zedierter Debitoren 21 1 
2. Konten trassierter Debitoren 27 2 
3. Biirgschaftsschuldenlronto= 27 3 
4. Biirgschaftsdebitoren-

konto = . . . . . . . . 27 4 
5. Wechselobligokonto = 27 .5 
6. Konten fiir voriibergehende 

Werterganztingen bei AnlaB 
der Jahres-SchluBbilanz = 21 6 
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III. Entwurf eines Kontensystems fUr eine Brauerei. 

I. Kontengroppe fur den Absatz. 
1. Warenverkaufskonto: Bier. 
2. Neben- und Abfallprodukte (Ver

kauf): Hefe, Treber usw. 
3. Konto flir Skonto und Rabatt. 

II. Kontengrnppe fur Roh- nnd HiIIs
stolle (direkte andere Produk
tionskosten ). 

1. Malzkonto. 
2. Hopfenkonto. 
3. Materialienkonto. 
4. Lohne. 
5. Kraft, Licht, Kohle, Gas, 

Wasser usw. 
6. Eiskonto. 
7. Fuhrparkskosten, Pferdeunter

halt usw. 
8. Unterhaltungskosten fiir Immo

bilien, Maschinen, Utensilien. 

III. Kontengrnppe fur Regie, Gehiilter, 
Zlnsen, Verluste. 

1. GehiHter. 
2. Steuern, Versicherung. 
3. Reisekosten. 
4. Frachten auf verkaufte Produkte. 
5. Allgemeine Unkosten. 
6. Zin'sen. 
7. Verlust an Debitoren. 

IV. Kontengroppe fUr Gesellsehaffa-
kapital ond feste Seholden. 

1. Aktienkapital. 
2. Reserven. 
3. Obligationenkapital (verzinsliche, 

feste Schulden). 
4. Schuldhypotheken. 

V. Kontengruppe fUr kurz- nnd lang· 
frlstige Aktiven ond Passiven. 

1. Kassa. 
2. Wechsel. 
3. Banken. 
4. Kontokorrentdebitoren (Waren-

debitoren). 
5. Kapitaldebitoren (Darlehne). 
6. Wertpapiere. 
7. Kontokorrentkreditoren. 

VI. Kontengruppe fur Anlagewerte 
(festes Vermogen). 

1. Immobilien I (ffir die Produktion). 
2. Immobilien II (ffir den Absatz). 
3. Maschinen. 
4. Utensilien, Werkzeuge UBW. 

5. Fasser. 
6. Kisten, Flaschen. 
7. Pferde und Fuhrpark. 
8. Wirtschaftsmobiliar. 

Dieses Kontensystem hat den Vorzug, daB man es einerseits nach 
Anleitung der Darstellung in Tabelle V, S. 85, nach Bedar! und be
sonderen Verhii1tnissen in weitere Unterkonten zerlegen kann, z. B. 
Warenverkaufskonto in FaBbier, Flaschenbier, Exportbier usw., daB 
man andererseits aber auch die Betriebsergebnisse nach Kontengruppen 
zusammenziehen kann; beispielsweise ist es moglich, das gauze Unter
nehmen in die sechs Konten zusammenzufassen, was insbesondere 
ffir die Monatsbilanz von groBer Bedeutung ist, nicht nur die Vbersicht 
erleichtert, sondern auch regelmaBige Zwischenbilanzen mit an
llahernder Ausrechnung von Gewinn und Verlust ermog
licht, wie aus Tabelle IIIb, S. 80, ersichtlichist; diese Darstellung 
der Probebilanz in Verbindung mit der darauB abgeleiteten Zwischen
bilanz verdient daher besondere Beachtung. 
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Abgekirzte GewiDDber~hDuug, nur aua der Probebllanz, wenn die Vorrate an 
:Bier- und Rohstoffen bekannt sind 1). 

S a Raben aue Kontengruppe A (Absatz) •.... = 1 032 500 
"SolI" " " (Fabrikationskosten) = 978 600 

Habensaldo (Gewinn) • . . . . . • . . . • .. • _ 53900 
Dazu Vorrate (Bier und Rohstoffe uew.) . . .. . - 216000 
Betriebsgewinn aus Gruppe A • . . . . . . .. . - 269 000 

Verlust aus Gruppe B (Abschreibung von VI) . - 96000 
Reingewinn in 8 Monaten . • • . • • . . . .. . - 173000 

Der Monatsgewinn wird gefunden, wenn von diesem Gewinn 
ffir acht Monate der aus der Monatsbilanz des vorhergehenden Monats 
berechnete Gewinn abgezogen wird. 

Form.,. fiir die Gewinnrechnung: 

Habensaldo der Kontengruppe A (produktion und Absatz) plus Vorrite 
minus Abschreibungen pro rata temporis = Reingewinn. 

IV. Planzeichnung zu einem allgemeinen Kontensystem ftir aIle 
Arten d.er industriellen Unternehmungen (Fabrikbuchhaltung). 

Erklarung der Tabelle S. 78. 

Aus dieser Tabelle kann man nicht nur die verschiedenen Konten
gruppen eines industriellen GroBbetriebes mit ihren Unterkonten er
sehen, Bondern auch ihren Zusammenhang. Die Konten fiir den Be
trieb sind nach den verschiedenen Gruppen in 11 Kreisen dargestellt; 
zu jeder Kontengruppe des Betriebs gehOren· die Bestandkonten, die 
nach Gruppen geordnet auf S. 79 aufgezahlt sind. Letztere bediirfen 
keiner weiteren Erklarung. 

1m Mittelpunkt der Konten fiir den Betl'ieb steht die Betriebs
rechn ung E, in welche periodisch (monatlich) die Ergebnisse der 
Kontengruppen A, B, C und D zusammenflieBen. 

1m Kreise A sind die Konten fiir die Fabrikation zusammen
gestellt mit AusschluB der Abschreibungen, Zinsen und der Kosten fiir 
die allgemeine Verwaltung. Das Ergebnis der Kontengruppe A ist die 
Summe aller Produktionskosten der verkauften Fabrikate, wahrend 
die Werte fiir Roh- und Hilfsstoffe, der Halb- und Fertigfabrikate auf 
Lager aus den betreffenden Bestandkonten zu A zu ersehen sind, also 
nicht auf E iibertragen werden. - Das Ergebnis aus A wird in eine 
Summe zusammengezogen und ala Sollposten in die Betriebsrechnung E 
eingestellt. 

1m Kreise B ist die Kontengruppe fur den Absatz, den Ver
kauf, zusammengestellt; die daraus sich ergebenden Verkaufswerte 
meBen a.ls Habenposten in die Betriebsrechnung E. (Fonsetzung s. 81.) 

1) Ausftihrliche Belehrung dariiber erfolgt im III. Teil (Zwischenbilanz). 
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IV. KOlltellsystem fiir die Fabrikbuchhaltung. 

Abb.4. 
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IV. Kontensystem fUr die FabriJibuchhaltung. 
Ergii.nzung zu der auf Seite 78 stehenden Planzeichnung: 

A.. Bestandkonten zu der Kontengruppe A (Produktion). 
1. Grundstuckkonto. 7. Rohstoffkonto. 
2. Gebaudekonto. 8. MateriaIienkonto. 
3. Baukonto. 9. Hiifsstoffkonto. 
4. Maschinenkonto. 10. Fertigfabrikatekonto. 
5. Werkzeugkonto. 11. Lieferantenkonto (Kreditoren). 
6. VerkehrsanIagenkonto. 

B. Bestandkonten zu C (Abschreibungen). 
12. Amortisationskonto. 13. Emeuerungsfondskonto. 

C. Bestandkonten zu F (FinanzverwaItung). 
14. Kassakonto. 18. Obligationenkonto. 
15. Bankkonto. 19. Konten fiir die Nebengeschiifte. 
16. Wechselkonto. 20. BeteiIigungskonto. 
17. Akzeptationskonto. 21. Aktienkapitalkonto. 

D. Bestand- und Kapitalkonten zu H und I (Gewinnverteilung). 
22. Gewinnverteilungskonto. 
23. Allgemeines Reservekonto. 
24. Konto fiir Reserven ~u besonderen Zweckcn. 
25. Tantiemenkonto. 
26. Dividendenkonto. 
27. Konten fur Rucklagen zu Wohlfahrtszwecken. 
28. Konten fUr ausstehende und Iaufende Zinsen usw. 

E. Bestandkonten zu B (Absat.z). 
29. Debitorenkonto (Kunden). 
30. Konten fiir Waren in Konsignation. 
31. Konten fUr Verkaufsfilialen und Niederlagen. 

F. Bestandkonten zn D (Absatzkonten). 
32. Fuhrparkkonto. 
33. Retourwarenkonto. 
34. Konten der Agenten und Reisenden fUr ihr Inkasso. 
35. Konto fUr dubiose Debitoren. 
36. Delkrederekonto. 

G. Bestandkonten zu G (aJIgemeine Verwaltllng). 
37. Konto fiir Bureaumobilien. 
38. Konto fiir Vorrii.te an BureaumateriaI. 
39. Konto fUr Steuerreserven. 

Die Zerlegung der Kontengruppe A, die Produktionskosten betreffcnd, foIgt 
illl III. Teil, wo auch andere KOlllbinationen in den Beziehungen der Konten
gruppen A-H erklart werden sollen. 
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1m Kreise C steht die Kontengruppe fur die Abschreibungen, 
die als Zusatzkosten zu den Produktionskosten aus A aufgefaBt werden 
und daher auch als Sollwerte in die Betriebsrechnung E geh6ren (vgl. S.17). 

Kreis D umfaBt die Kontengruppe fur Verkaufskosten (Ab
satz, Vertrieb). Das Ergebnis derselben, die Summe der Sol1saldi, 
geht zu Lasten der Betriebsrechnung. 

Nun sind in dieser Betriebsrechn ung aIle Elemente zusammen
gestellt, um den Betriebsgewinn zu bestimmen; im SolI derselben stehen, 
wie oben angegeben, die direkten Produktionskosten aus A, die Ab
schreibungen aus C, die Verkaufskosten aus D; dagegen im Haben die 
Verkaufswerte aus B. 

Aus der Betriebsrechnung E flieBt als Habensaldo der Reinertrag 
der Betriebsrechnung in die Gewinn- und Verlustrechnung, 
die durch den Kreis H dargestellt ist. Das SolI derselben nimmt da
gegen die Kosten der Finanzverwaltung aus Kontengruppe F 
und die Kosten der allgemeinen Verwaltung aus der Konten
gruppe G auf. Damit sind die Elemente der Gewinn- und Verlust
rechnung ersch6pft, so daB ihr Saldo ausgerechnet werden kann. Ein 
Habensaldo aus Kreis H ist reiner Gewinn der industriellen 
Unternehmung, der bei einer Aktiengesellschaft zur Verteil ung 
kommt (Darstellung in den Kreisen J, K, L, M, N). SchlieBt dagegen 
die Gewinn- und Verlustrechnung H mit einem Sollsaldo, so ist dieser 
der Reinverlust der Unternehmung in der betreffenden Betriebsperiode 
und mu13 als letzter Sollposten auf die Aktivseite der Bilanz eingestellt 
werden nach Anleitung von Nr. 24, S. 36ff. Bei Aufstellung der defini
tiven Bilanz wird dieser Verlust von etwaigen in friiheren Jahren 
angesammelten Reservefonds in Abzug gebracht, und falls derselbe 
nicht hinreicht, um den Jahresverlust zu decken, wird der ungedeckte 
Verlust nicht von dem Aktienkapital abgezogen, sondern 
als letzter Posten auf die Seite der Aktiven in die SchluBbilanz eingestellt, 
wahrend das Aktienkapital in unveranderter GroBe so lange in der 
Bilanz weitergefiihrt wird, bis eine etwaige Sanierung stattgefunden 
hat. Letztere, die Sanierung, besteht hauptsachlich darin, daB das 
Aktienkapital um den Verlust vermindert wird. Tatsachlich ist also 
der Verlust auf der Sollseite der Bilanz der Aktiengesellschaft nichts 
anderes als eine Verminderung des Aktienkapitals, die bei einer Einzel
iirma oder offen en Handelsgesellschaft yom Kapital direkt abgezogen 
werden muB. Der Unterschied in der mit Verlust abschlieBenden Bilanz 
zwischen der Aktiengesellschaft und der Einzelfirma ist also nur ein 
formeller: Verlust ist Verminderung des Eingangskapitals, gleichviel, 
ob er direkt yom Kapital abgezogen wird, oder als Sollposten in der 
Bilanz, also als Gegenposten zum Aktienkapital auf die Sollseite der 
Bilanz vorgetragen wird. 

Schiir, Buchhaltuug und Bilanz. 4. Aufi. 6 
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v. Planzeiehnung zu einem allgemeinen Kontensystem 
fiir aIle wirtschaftlichen Unternehmungen. 

ErkIarung zu Tabelle S. 85. 

Besser ala jede Erklarung veranschaulicht die Planzeichnung 
Tabelle S. 85 den Begriff des Kontensystems und seine· Anpassungs
fahigkeit an alle Arten und GroBen eines Wirtschaftsbetriebes. Wir 
haben daher dieser Zeichnung nur wenig beizufiigen. 

Zunachst soll die Darstellung in Form von konzentrischen Kreisen 
bedeuten, daB die Konten, die man fiir eine bestimmte Buchfiihrung 
auswahlt, gleichviel ob wenig oder viel, ob Sammelkonto oder Einzel
konto, ein in sich geschlossenes System bilden, die nach einem 
einheitlichen Grundplan aufgebaut sind, wie die Glieder eines Organis
mus. Dieser Grundplan ist im innersten konzentrischen Kreise an
gedeutet und stimmt iiberein mit dem, was wir im ersten Teil des Werkes 
abgeleitet haben: Samtliche aktiven und passiven Vermogensbestand
teile mUssen systematisch, liickenlos und vollstandig zusammengefaBt 
werden in den gemeinsamen Bestandkonten. Dieser zusammenfassen
den Einheit gegeniiber steht die zweite Einheit, die Kapitalrechnung: 

A-P=K. 
Von diesen durch den innersten Kreis dargestellten Gleichungen geht 
zu Anfang jede Buchfiihrung aus und kehrt periodisch zu ihr zurUck. 
Eroffn ungsbilanz und Schl uJ.lbilanz sind das Alpha und Omega 
jeder Buchfiihrung. Es kann smnit nie ein Bestandkonto oder ein 
Kapitalkonto im Laufe des Geschiiftsbetriebes neu auftreten, ohne daB 
es in diesen Kreis aufgenommen worden ist. Vnter einem geschlos
senen, durch den Kreis angedeuteten Kontensystem ver
stehen wir also die zwangsweise Eingliederung samtlicher 
Vermogens- und Kapitalteile in die kontenmaBige Ver
buchung, wodurch auch garantiert ist, daB jede zahlen
ma.Big erfaJ.lbare verbuchungsfahige Veranderung, sei es 
ein reiner Tauschvorgang innerhalb der Bestandkonten 
oder ein reiner Gewinn- und VerI ustvorgang oder ein ge
mischtes Geschaft, das gleichzeitig auch auf die GroBe 
des reinen Vermogens eine Wirkung ausiibt, kurz gesagt, 
jedes verbuchungsfahige Geschaft zwangsweise in je zwei 
Konten eingetragen werden muB. Es konnen also neue Konten 
wahrend der Betriebsperiode auftreten - auch unsere Planzeichnung 
umfaBt bei weitem nicht alie moglichen Konten - aber immer und 
ohne Ausnahme miissen sie in den geschlossenen Kreis einbezogen 
werden. Wie der sorgfaltige Hauswirt keines seiner Vermogensstiicke 
aus den Augen verliert, so darf auch der Geschii.ftsmann kein in sein 
Eigentum eintretendes Vermogensobjekt ohne kontenma.Bige Kontrolle 
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lassen; .der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daB jene Auf
sicht und Kontrolle in <las Belieben des Hauswirts gestellt ist, 
bei dem Geschaftsmann durch das geschlossene Kontensystem aber 
erzwungen wird. 

Die vier folgenden konzentrischen Kreise sollen veranschaulichen, 
wie nun die zwei Hauptkontengruppen des ersten Kreises allmahlich 
zerlegt und gegliedert werden kannen. 1m zweiten Kreise sind die 
Bestandkonten in zehn, das Kapitalkonto in zwei Sammelkonten 
zerlegt. Wer sein Kontensystem auf diese 12 Konten aufbaut, hat den 
Vorteil der besseren Vbersicht; die Entwicklung in den folgenden drei 
konzentrischen Kreisen muB ihn aber belehren, daB zu jedem seiner 
zwalf Bestandkonten eine weitere Erfassung und Zerlegung in Unter
konten so gewiB notwendig ist, ala man fiber Bestand und Erfolg, fiber 
die einzelnen Vermagens- und Kapitalteile einen genaueren AufschluB 
geben muB, als dies bei Beschrankung auf die zwolf Sammelkonten 
geschehen konnte. Diese absolut notige Einzelkontrolle der in dem 
Sammelkonto zusammengezogenen VermogensteiIe und Geschii.ftserfolge 
kann man auf zwei verschiedene Arten erreichen, indem man namlich 
entweder zu den Hilfsbfichem Zuflucht nimmt, oder indem man die 
zwolf Sammelkonten nach Anleitung der Planzeichnung in die ent
sprechenden Unterkonten zerlegt, die im dritten, vierten und fiinften 
Kreise angegeben sind. Wenn beispielsweise ein einheitliches Konto
korrentkonto fiir den gesamten Kreditverkehr als Sammelkonto gefiihrt 
wird, so ist das nur dann zulassig, wenn zu diesem Sammelkonto als 
Erganzung diejenigen Hilfsbiicher gefiihrt werden, in welchen jeder 
Debitor und Kreditor ein eigenes Kontokorrent hat; sonat konnte ja 
die Buchhaltung keinen AufschluB dariiber geben, was und wieviel 
der Geschaftsmann von dem einen Geschaftsfreund zu fordem hat 
und wieviel er einem anderen schuldig ist. 

Ob der Geschaftsmann den einen oder den anderen Weg einschlagen 
will, ist ibm freigestellt. Er kann also nach seiner Wahl entscheiden, 
ob er sein Kontensystem nach dem zweiten, dritten, vierten oder fiinften 
konzentrischen Kreise ausbauen will, oder ob er diesem eine Kombi
nation zugrunde legt - tells Sammelkonto, teila Einzelkonto. Sicher 
und bestimmt ist aber das andere, daB bei jedem beliebigen Konten
system sich die kontenmaBige Behandlung auf die einzelnen im auBersten 
Kreise angegebenen Vermogensobjekte erstrecken muB, gleichviel, ob 
man dieses durch Hilfsbiicher zu dem Sammelkonto oder durch ein 
viel zerlegtes Kontensystem erreicht, wodurch diese verschiedenen 
Vermogensobjekte einzeln direkt in das Kontensystem einbezogen 
werden konnen. Die Buchhaltung kann ihre Aufgabe nur lOsen, wenn 
sie in den hintersten Winkel hineinleuchtet, Ordnung, Aufsicht und 
Kontrolledurch die kontenmaBigeBehandlung der Bestii.nde, der Auf-

6* 
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wendungen und der Erfolge oder MiBerfolge geradezu erzwingt. Diese 
rechnungsmaBige Durchleuchtung auch der scheinbar unwichtigsten 
und nebensachlichsten Dinge im Wirtschaftsbetriebe ist um so not
wendiger, je groBer und ausgedehnter der Betrieb und je zahlreicher 
das Personal ist. Den besten Beweis hierfiir mag die Tatsache bilden, 
daB die groBte Bank in Deutschland selbst fiir Federn und Bleistifte, 
die jeder Angestellte gebraucht, eine minutiose Kontrolle fuhrt. Die 
Grundlage zur Verwirklichung dieser Forderung an den Wirtschafts
betrieb ist durch das Kontensystem gegeben, dessen Wahl und Aufbau 
auch die Auswahl und Notwendigkeit der Hilfsbucher bestimmt. 

Die Planzeichnung des Kontensystems in konzentrischen Kreisen 
solI noch eine andere wichtige Eigenschaft der Buchfiihrung veran
schaulichen: die Moglichkeit namlich, yom Zentrum durch die ver
schiedenen Kreise nach der Peripherie und umgekehrt vom auBersten 
Kreise nach dem Zentrum zu gelangen. Den zentrifugalen Weg 
muB man einschlagen, urn den Geschaftsbetrieb auszubauen, auszu
weiten, bis in die kleinsten Einzelheiten zu verfolgen und, wie schon 
angedeutet, Ordnung, Kontrolle und Aufsicht in die auBersten und letzten 
Glieder des Betriebes zu bringen, die Wirtschaftsbetatigungen nach ihrer 
Einwirkung auf Bestand und GroBe des Gesamtvermogens zu ver
folgen, also in Zusammenhang mit dem ganzen Organismus zu erfassen. 
Entsprechend dieser Abstufung im Kontensystem geht auch die Ge
schaftsleitung von der einen Zentrale der Art und dem Grade nach 
an die untergeordneten verantwortlichen Beamten uber. Dem Haupt
buchhalter im Zentrum sind, nach konzentrischen Kreisen abgestuft, 
die Prokuristen, die Abteilungschefs, die Bureauleiter und diesen 
wiederum die einzelnen Arbeitsstellen untergeordnet. 

Den zentripetalen Weg muB man verfolgen, wenn man umgekehrt 
die auBersten Glieder mit der zentralen Leitung verbindet, den wirt
schaftlichen Effekt der untergeordneten Arbeitsstellen in die zunachst
liegenden ubergeordneten zusammenfassen will. 1m Zentralpunkt, beim 
Hauptbuchhalter, laufen aIle Ergebnisse, von Stufe zu Stufe in Sammel
resultate vereinigt, zusammen; in einem mustergultigen GroBbetrieb 
kann der Hauptbuchhalter taglich die gesamten Resultate des ver
gangenen Geschaftstages in der Bilanz zusammenfassen. Die Direktion, 
welcher der Hauptbuchhalter die taglichen Probebilanzen vorlegt, ist 
auf Grund derselben in der Lage, den taglichen Fortgang des ganzen 
groBen Geschaftsbetriebs in seinen Hauptpositionen zu uberblicken, 
GroBe und Zusammensetzung des Vermogens in einigen wenigen Zahlen
gruppen zur Kenntnis zu nehmen und die notigen Dispositionen fur 
die Zukunft zu treffen. Sie hat uberdies in der zwangslaufigen Selbst.
kontrolle, die eben die Probebilanz schafft, den Beweis, daB aile voll
zogenen Geschafte, die auf die GroBe und Zusammensetzung des Ver-
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"V. Das gesehlossene Kontensystem. 
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mogens einen EinfluB ausuben, ordnungsmaBig und richtig verbucht 
werden, die Bucher auf den Tag nachgetragen sind, und daB dabei 
keine Fehler vorkommen. So erweist sich denn die Buchhaltung als die 
treueste und unentbehrlichste Dienerin jedes Wirtschaftsbetriebes und 
jeder Unternehmung. Zu dieser Erkenntnis haben sich aber leider 
noch nicht aIle Kaufleute und IndustrielIe aufgeschwungen. Um so mehr 
erfreute mich ein Ausspruch, den ich bei AulaB einer Studienreise, auf 
der ichdie bedeutendsten GroBbetriebe Deutschlands kennenlernte, 
von einem der hervorragendsten und anerkanntesten Fuhrer der GroB
industrie gehort habe. Er sagte namlich, als er mir seinen Haupt
buchhalter vorstellte: "Das ist meine linke Hand fur meine verant
wortungsvolle Tatigkeit, die mich lehrt, was meine Rechte zu tun und 
zu lassen hat." Der Betreffende hat durch seine Vortrage und seine 
Publikation bewiesen, daB er nicht nur die Bnchhaltung, sondern auch 
aIle die Probleme, vom einfachsten bis zum schwierigsten, griindlich 
kannte, welche die moderne, durch die Wissenschaft und Praxis ver
vollkommnete BuchhaItung zu losen vermag. Auf diese naher einzu
gehen, ist Aufgabe des dritten Telles unseres Werkes. Dazu gehort aber 
nicht nur die wissenschaftliche Erfassung der Buchhaltung, welches 
die Aufgabe des ersten, hiermit abgeschlossenen Telles war, sondern 
auch das Studium der rechtlichen Grundlagen derselben, das wir nun 
zum Gegenstand unserer Betrachtung machen wollen. 



Zweiter Teil. 

Das Bnchfiihrnngsrecht oder die rechtlichen 
Grundlagen der Bnchhaltnng. 

A. Auslegung der gesetzlichen Vorschrilten 
tiber die Buchfiihrung. 

1m Rahmen unserer knappgefaBten Einflihrung in Buchflihrung 
und Bilanz konnen wir uns nicht auf eine Interpretation der gesetz
lichen V orschriften liber die Buchfiihrung einlassen. Das ist vorzugs
weise ein juristisches Problem, liber welches eine sehr umfangreiche 
Literatur besteht1). Wir beschranken uns daher auf eine kurze Be
griindung dieser gesetzlichen Bestimmung und auf eine gedrangte An
leitung, wie der Kaufmann dieser Verpflichtung nachkommt. 

I. Begrlindung und Notwendigkeit der ,esetzlichen 
Vorschriften liber Buchfiihrung. 

Die systematische Buchhaltung ist nicht allein ffir den Kaufmann, 
sondem, wie schon oft hervorgehoben, ffir jedes privatwirtschaftliche 
Untemehmen geeignet. Gibt es doch in genialer Einfachheit dem Unter
nehmer das Mittel an die Hand, seine Unternehmung im ganzen Um
fange von allen anderen ihm fremd gegenliberstehenden Untemehmen 
genau abzugrenzen, so da6 Mein und Dein jederzeit streng voneinander 
geschieden werden konnen, und innerhalb der Gemarkung seines Be
sitzstandes die zuverlassigste Kontrolle liber die durch den GeschaftB
betrieb hervorgerufenen Form- und Wertveranderungen in allen Teilen 
seines Vermogens auslibt. Um dieser Vorzuge willen hat sich denn auch 
die systematische :Buchhaltung den Eingang in aIle groBeren Geschafts
betriebe erzwungen und erobert sich taglich neue Gebiete. Denn einmal 
wird es jeder gewissenhafte Untemehmer als seine Pflicht erachten, 
sich selbst liber den Stand und Erfolg seines GeschaftBbetriebes Rechen
scha.ft zu geben. Dazu kommt aber noch ein zweites, die Verantwort-

1) Man vergleiche das Literaturverzeichnis am Schlusse des Buches. 
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lichkeit gegenliber allen denjenigen Personen, mit welchen er in Ge
schiiftsverbindung tritt. Durch die Kreditverhiiltnisse, welche jeder 
privatwirtschaftliche Unternehmer Tag um Tag mit den Geschiifts
freunden in der Nahe und Ferne eingeht und wieder lOst, durch die 
verschiedenartigen Vertrage liber Kauf und Lieferung, liber Versicherung 
und Transport, liber Wechsel und Wertschriften UBW., welche er mit 
anderen Personen abschlieBt, tritt er mit weiten Kreisen der mensch
lichen Gesellschaft in Beziehung und begriindet auf diese Weise mannig
fache wechselseitige Abhiingigkeitsverhaltni88e. Man darf nur einen 
Blick in die Kontokorrent- und Wechselblicher eines Bankgeschaftes 
oder in die Kontrollblicher eines Versicherungs- oder Speditionsgeschiifts 
werfen, und man wird erkennen, welch groBe Zabl fremder Unterneh
mungen mit einem einzigen Geschaftsbetrieb verknlipft sind. Wie oft 
kommt es vor, daB der Ruin eines groBeren Unternehmens den Sturz 
von vielen anderen' herbeiflihrt! Deshalb ist eben jeder Unternehmer 
sich und der Gesellschaft fUr eine gewissenhafte Ordnung in seinem 
Geschaftsbetriebe verantwortlich. Er muB imstande sein, sich und an
deren jederzeit AufschluB zu geben liber die Rechte, welche er erWorben, 
wie liber die Verbindlichkeiten, welche er zu erfiillen hat. Dieser dop
pelten Rechenschaftspflicht kann ein Unternehmer nur durch das Mittel 
der Buchhaltung genligen. Aus diesem Grunde hat auch der Staat, 
d. h. der mit Macht ausgeriistete organisierte Gesellschaftswille, das 
Recht, jedem Unternehmen von grtiBerem Umfange, somit auch jedem 
Kaufmann, Vorschriften liber seine Buchfiihrung zu roachen und deren 
Nichtbefolgung zu bestrafen. 

n. Kurzgefa8te Umschreibung der gesetzUchen Vorschriften. 

In der Tat enthalt denn auch die Gesetzgebung fast jedes Kultur
staates mehr oder weniger ausflihrliche Vorschriften liber die Buch
flihrung der Kaufleute. Wir bringen am Scblusse dieses Telles den W ort
laut nach dem Deutschen Handelsgesetzbuch und wollen hier die wesent
lichsten Bestimmungen erklaren. 

1. Die Wahl der Geschliftsbiicher. 1m allgemeinen kann der Kauf
mann nach seiner Wabl bestimmen, welche Geschaftsblicher er seiner 
Buchhaltung zugrunde legen will. N ur in einigen Landern (Frankreich, 
Italien, RuBland, Spanien) sind gewisse Geschaftsblicher obligatorisch 
vorgeschrieben. Die Freiheit in der Auswabl der Geschaftsblicher ist 
von groBem Wert; dadurch kann der Unternehmer seine Haupt- und 
Nebenblicher und auch die Buchhaltungsform genau den Bediirfnissen 
und dem Charakter seines Geschiiftes anpassen. 

2. Die ordnungsmli8ige Fiihrung der Gesehiftsbiieher. 1m DHGB. 
steht hieriiber nur die Vorschrift, daB der Kaufmann die Lage seines 
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Vermogens nach den Grundsatzen einer ordnungsmaBigen 
Buchfiihrung ersichtlich machen soli. Der Begriff "ordnungsmallige 
Buchfiihrung" ist im Gesetz selbst nicht ausreichend umschrieben. Dies 
ist aber auch nicht notig, weil jeder Kaufmann wiesen kann und soli, 
wie eine ordnungsmaBige Fiihrung der Geschaftsbucher beschaffen ist. 
Man wird darunter zu verstehen haben: 

a) die Vollstii.ndigkeit und Luckenlosigkeit der Bucher. 
Die Bucher sollen gebunden und paginiert bzw. foliiert sein. Leere 
Raume miissen vermieden oder durch Querstriche unbeschreibbar ge
macht werden; as diirfen weder Blatter herausgerissen, noch neue ein
gelegt werden; in den chronologischen Biichern mussen die Geschafte 
der Zeitfolge nach geordnet und jeweils bis zur Gegenwart nachgetragen 
(1\ jour) sein. 

b) Die Lesbarkeit und Glaubwurdigkeit. Die Bucher sind 
in einer lebenden Sprache derart zu fuhren, daB Text und Ziffern deut
lich lesbar sind und keine unrichtige Deutung zulassen. Rasuren diirfen 
unter keinen Umstanden geduldet werden, weil ein Buch mit Rasuren 
gar keine Glaubwiirdigkeit verdient; es soli auch nichts unleserlich ge
macht oder derart korrigiert werden, daB ein Zweifel entsteht, ob die 
Veranderung gleich bei der ersten Eintragung oder spater gemacht 
worden ist. 1st der Text oder eine Zahl zu korrigieren, so muB die erste 
Eintragung leicht durchstrichen werden, etwa durch einen wagerechten 
Strich mit roter Tinte, so daB sie noch lesbar bleibt; die neue Eintragung, 
die an Stelle der alten gesetzt wird, mull aus den Dokumenten.glaub
wiirdig gemacht werden. Eintragungen am Rande oder zwischen den 
Zeilen sind nur insofern zulassig, als ersichtlich ist, daB sie keine nach
tragliche Veranderung der urspri1nglichen Eintragung enthalten. 

3. Inhalt der Geschiiftsbiicher. Aus den Geschaftsbuchern des Kauf
manns sollen seine HandelsgeschUte und die Lage seines Ver
mogens vollstandig zu ersehen sein. In diesem Satze liegt 
eigentlich die Quintessenz, die grundlegende Forderung der ganzen 
beziiglichen Gesetzgebung, aus welcher sich alle anderen Vorschriften 
ableiten lassen. Zunachst liegt in dieser Vorschrift die Pflicht des Kauf
manns ausgesprochen, seine samtlichen Handelsgeschii.fte luckenlos in 
den Geschaftsbuchern zur Darstellung zu bringen. Auch diese Vor
schrift ist eigentlich selbstverstandlich; vertragt es sich doch nicht mit 
der Ordnung, daB man lediglich einen Teil der Geschafte in die Bucher 
eintragt, andere nur dem Gedachtnis anvertraut. Es ist leicht einzu
sehen, welche Gefahren und Schadigungen solche mangelhafte Buch
fiihrung in sich schlieBt. Ausdriicklich sei hervorgehoben, daB der 
Kaufmann dieser seiner Pflicht in verschiedener Weise nachkommen 
bnn, daB as ihm z. B. unbenommen ist, die chronologische Geschafts
erzahlung in einem einzigen Buche zur Darstellung zu bringen, oder 
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aber sie in zwei oder mehrere Bucher zu verteilen (genaue Belehrung 
hieriiber folgt spater). 

Aus den Geschaftsbiichern soli die Vermogenslage desGeschafts
inhabers vollstandig ersichtlich sein, oder, wie auch gefordert wird, 
es soll denselben eine vollstandige trbersicht seines Vermogens
zustandes entnommen werden konnen. Die Auslegung, welche die 
Praxis dieser Vorschrift gegeben hat, ist nicht einwandfrei. Man sagt 
sich namlich, daB diese Vorschrift nicht den Sinn haben konne, jeder
zeit aus den Biichern die Lage des Vermogens vollstandig ersicht
lich zu machen; es gabe ja gar -keine Buchhaltungsmethode, welche 
dazu fiihre, ohne Zuhilfenahme der Inventur aus der durch gemischte 
Konten behandelten Guterform jederzeit den Stand des Vermogens 
angeben zu konnen. Die Bestimmung sei daher vielmehr dahin aus
zulegen, daB der Kaufmann verpflichtet sei, regelmaBig die Inventur
aufnahme und die SchluBbilanz zu ziehen. Diese Auslegung ist nicht 
zutreffend. Jedenfalls erschOpft sich diese Verpflichtung nicht in 
einer jahrlichen Inventuraufnahme und einem jahrlichen Vermogens
nachweis. Zunachst ist der Werdegang jedes einzeInen Vermogens
teiles und die durch den Gescha.£tsbetrieb bewirkte Zu- und Abschrei
bung (SoIl und Raben) von einer Inventur zur anderen liickenlos 
zu verbuchen. Bei denjenigen Guterwerten, die nicht direkt mit Geld 
gemessen werden konnen, wo also der Werttrager die Menge (Stuck
zahl, MaB und Gewicht) ist, wie bei Waren usw., muB zur Wertrech
nung·durch die Konten auch die Mengenrechnung mi1!,tels der 
Skontri treten. Es liegt also in der bezuglichen Vorschrift implizite 
die Forderung, daB uber Bestand, Eingang und Ausgang aller 
Vermogensberstandteile genaue Rechnung gefiihrt wird. 
Das Gesetz verlangt also die Fiihrung des Kassenbuch~s, der Waren
und Wechselkontri und dergleichen. Ganz besonders liegt in dieser 
Vorschrift die Verpflichtung zur Fiihrung eines Kontokorrent
buches, in welchem jedem Kreditor und Debitor je ein Konto 
eroffnet ist und aus welchen die mit dem Geschaftsbetrieb zusammen
hangenden Schuld- und Forderungsverhaltnisse jederzeit ersehen 
werden konnen. Wie weit die Buchfuhrung dieser Forderung des Ge
setzes in seiner strengeren Auffassung - die Lage des Vermogens 
stets ersichtlich zu machen - nachkommen kann, soli spater gezeigt 
werden. Jedenfalls entspricht diejenige Buchfiihrung nicht dem Ge
setze, wo nur die Geldwerte der Vermogensteile, nicht auch die 
Mengen einer genauen Rechnungsfiihrung unterstellt werden. Nur 
diejenige Buchfiihrung ist vollkommen, die es ermoglicht, die Lage 
des Vermogens jederzeit ersichtlich zu machen. Hier sinkt die. Wert
festsetzung des Ist-Bestandes durch die Inventur zur bloB en Kon
trolle des der Buchfiihrung zu entnehmenden Soll-Bestandes herab. 
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4. Die einfacbe oder doppelte Buchbaltung. Das Gesetz fordert 
nicht den doppelten Vermogensnachweis; also ist auch die doppelte oder 
systematische Buchhaltung nicht vorgeschrieben. Den gesetzlichen 
Anforderungen kann auch die einfache Buchfiihrung genugen, insofern 
sie samtliche, im kaufmannischen Betriebe in Bewegung gesetzten 
Vermogensbestandteile einer kontenmalligen Behandlung unterzieht. 
Es bricht sich aber immer mehr die Einsicht Bahn, daB die systematische 
Buchhaltung jener vorzuziehen ist, und infolge ihrer Vollstandigkeit 
der Kontierung eigentlich allein dem Sinn und Geist der Gesetzgebung 
entspricht und durch den doppelten Vermogensnachweis ein geradezu 
unentbehrliches System der zwangslaufigen Selbstkontrolle schaUt. 

o. VerpfIicbtung zur Inventuraufuahme und jlibrlicben Aufstellung 
der Bilanz. Die Inventur ist ein nach wirtschaftlichen und rechtlichen 
Kategorien geordnetes Verzeichnis der samtlichen zu einer Sonder
wirtschaft gehorenden aktiven und passiven Vermogensbestandteile: 
Grundstucke, Forderungen, Schulden, bares Geld, sonstige Vermogcns
gegenstande. Samtliche Glieder dieser Inventur mussen nach Geldes
wert bemessen und als Posten des Gesamtvermogens ausgeworfen 
werden. Bei denjenigen Vermogensteilen, deren Geldwert nicht un
mittelbar feststeht, wieGeld, Forderungen, Schulden und Wechsel, 
bei denen vielmehr die Me nge der Trager des Geldwertes ist, wie 
bei Waren, oder wie bei Maschinen und Grundstucken, deren Wert 
nach ihren wirtschaftlichen Leistungen bemessen wird, muB auch in 
der Inventur die Art, die Qualitat, die Menge angegeben werden. Die 
Wertfestsetzung in Geld ffir diese Vermogensbestandteile vollzieht sich 
durch Anwendung von bestimmten Bewertungsgrundslitzen. 
Wie grundverschieden diese sein konnen, erhellt aus der Tatsache, daB 
es folgende verschiedene Wertansatze gibt: Einkaufswert, Verkaufswert, 
Herstellungswert, Selbstkostenwert, Gebrauchswert, gemeiner Wertl) , 
VerauBerungswert, Marktwert, Kurswert, Verkehrswert, Ertragswert, 
Selbstverwertungswert, Altmaterialwert, Liquidationswert, Buchwert, 
Barwert, Termin- oder Zeitwert, Seltenheits- oder Affektionswert usw. 
Nach welchen von allen diesen Werten in jedem einzelnen Falle die 
Bewertung zur Inventur stattfinden soll, dariiber gibt es eine groBe 
Literatur, und es kann nicht in der Aufgabe dieses Werkes liegen, auf 

1) Der gemeine Wert spielt namentlich in der Steuergesetzgebung eine 
wichtige Rolle. So z. R schreiben die Ausfiihrnngsbestimmungen zum Reichs
gesetz iiber den Wehrbeitrag (1913) vor, daB die Einschatzung des steuer
pflichtigen Vermogens in seinen einzeInen Bestandteilen nach dem gemeinen 
Wert erfolgen miisse. Hier findet sich auch eine Definition des Begriffes: Der 
gemeine Wert (Verkaufs- oder Verkehrswert) wird durch den Preis bestimmt, 
der im gewohnlichen Geschaftsver kehr nach Beschaffenheit des Gegen
standes ohne Riicksicht auf ungewohnliche oder lediglich personliche Verhiilt
nisse zu erzielen ist. 
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aIle diese komplizierten, teils geklarten, teils strittigen, teils durch 
da.s Gesetz oder duroh richterliches Urteil entschiedenen, teils nach 
allgemeinen kaufmannischen Grundsitzen gehandhabten Bewertungs
normen n.ii.her einzutreten. Wir mfissen uns bier auf die Hinweisung auf 
die beziiglichen GesetzesvorschrifteQ, in §§ 40 und 261 HGB. begniigen. 

Die strengeren Vorschriften nach § 261 ffir Aktiengesellschaften 
gegen1iber d,enjenigen unter § 40 ffir aIle anderen Gese11schaftsformen 
haOOn ihren Grund darin, daB die Bilanz der Aktiengesellschaften den 
Zweck hat, den verteilbaren Jahresgewinn zu ermitteln, was nur 
dadurch moglich ist, daB man nur den tatsachlich realisierten Jahres
gewinn zur Gewinnverteilung berechnen darf. Daher ist bei den Wert
ansatzen der Vermogensteile der Selbstkostenwert oder der Kurswert, 
in Konkurrenz -zwischen beiden der niedrigere anzusetzen. Die Be-
wertungsgrundsatze nach § 40gestatten dem einzelnen Kaufmann 
bzw. den offenen Handelsgesellschaften, die Vermogensgegenstande 
nach dem Wert anzusetzen, der ihnen in dem betreffenden Zeitpunkte 
beizulegen ist. Wegen dieses Unterschiedes in den gesetzlichen Vor
schriften iiber die Bewertung der betreffenden Verm6gensbestand
teile leiten viele Schriftsteller - Juristen und Fachmanner - einen 
Wesensunterschied ab zwischen den Bilanzen der Aktiengesellschaften 
(nach § 261) und den Bilanzen der iibrigen Untemehmungsformen 
(Einzelkaufmann, oHene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
G. m. b. H., Genossenschaft, Gewerkschaft usw.). Sie bezeichnen die 
letzteren nach §4O aufgestellten Bilanzen als Vermogensfeststel
lungsbilanz, die erstere als Gewinnermittlungs- oder Gewinn
verteilungsbilanz. Sie iibersehen offenbar, daB auch die Bilanz 
nach § 261 eine Vermogensfeststellungsbilanz, die nach § 40 auch 
eine Gewinnermittlungsbilanz, bei den Handelsgese11schaften, Genossen
schaften, G. m. b. H. sogar auch eine Gewinnverteilungsbilanz ist. 
Jede Bilanz ist auf die Bewertung der Vermogensbestand
teile durch die Inventur aufgebaut; jede Gewinn- und Verlust
rechnung ist eine Ableitung und Zusammenfassung der Unterschiede 
zwischen dem SollbeBtand laut den Konten und dem Istbestand ]aut 
der Inventur. Dadurch, daB bei derBilanz der AktiengeseUschaft 
einzelne Sachgiiter, wie Waren und Wertpapiere, hoohstens zum 
Anschaffungs- oder Herstellungswert angesetzt werden diirfen, wird 
da.s Wesen der Bilanz nicht in dem MaJ3e verandert, daB moh eine Be
zeichnung rechtfertigen wiirde, die das Wesen der Bilanz verdeckt 
oder geradezu vemeint. Gegen diese Unterscheidung, die nur Verwir
rung he!Vorrufen kann, spricht auch die Tatsache, daB die strengeren 
Bewertungsgrundsatze, welohe das Gesetz den Aktiengesellschaften VOl

schreibt, fast durohga~ auch bei den iibrigen Gesellsohaften, nament
lich OOi GenossenschaJten und G. m. b. H., freiwillig angewendet werden. 
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Die Inventur besteht aus folgenden Hauptteilen: 

L Die Aktiven. 
2. Die Passiven (Schulden). 
3. Die Kapitalrechnung (Summe der Aktiven weniger Summe der 

Passiven). 
4. Die Gewinn- und Verlustrechnung. 

Die letztere besteht darin, daB man das Reinvermogen (Kapital) 
nach der heutigen Inventur dem entsprechenden Reinvermogen der 
vorjahrigen Inventur gegeniiberstellt. 

Das Gesetz verpflichtet den Kaufmann nicht nur zur Aufnahme 
der Inventur bei Beginn seines Randelsgewerbes und einer auf Grund. 
Iage der Inventur aufzustellenden Eingangsbilanz, sondern er hat 
demnachst fiir den SchluB eines jeden Geschaftsjahres eine solche In
ventur und eine solche Bilanz zu machen. Sind bei der Griindung auBer 
Bargeld und Guthaben keine anderen Vermogensbestandteile vorhanden, 
wie bei sogenannten Bargriindungen, so muB gleichwohl eine Ein
gangsbilanz gemacht werden. 

S. Was ist die Bilanz ~ Das Wesen derselben ist im ersten Teile 
erklart worden. Die Erkiarung, die das Gesetz gibt, bezieht sich nur 
auf die auBere Form: "Ein das Verhaltnis des Vermogens und der Schul
den darstellender AbschluB der Inventur." Tatsachlich ist die Bilanz 
ihrer Form nach nur die Umformung der Inventur, indem man die 
Aktiven auf die Sollseite einsetzt und ihnen gegeniiber auf der Raben
seite das Fremdkapital (Schulden) und das neue Reinvermogen (Eigen
kapital) einstellt. Wir k6nnen die Bilanz daher kurz definieren als die 
Gegen iiberstell ung der z u einer Pri vatwirtschaft gehoren
den Vermogensbestandteile auf Seite der Aktiven und ihre 
Zerlegung in Fremdkapital und Eigenkapital auf Seite der 
Passiven, wobei beidseitig nach MaBgabe des der Buchhaltung lJugrunde 
liegenden Kontensystems die Bestandteile der Inventur in summarische 
Posten geordnet sind (vgl. I Nr. 30). 

Umlormung del Inventur in die BilaDz. 

I. Aktiven = A 
II. Schuiden = P 

Inventur. 

III. Reinvermogen = A - P = Kl = Ko + G (Anfangskapital + Gewinn) 
IV. Qewinn = Kl - Ko 

Bilanz. 
Aktivseite: Passivseite: 

I. Aktiven = A 
} {

II. Schuiden = P 
zerlegt in III Anf~ngBkapital = Ko 

IV. Gewmn = KI-Ko = G 
-----~ A = P +Ko +G 
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7. Die Aufbewahrnng der Geschiiltsbiicher, der Briefe und der Kopier
bucher. Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbucher bis zum 
Ablauf von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenomn:tenen 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Dasselbe gilt in An
sehung der empfangenen Handelsbriefe und Abschriften der abgesandten 
Handelsbriefe, sowie in Ansehung der Inventare und Bilanzen. Die 
frUhere Vorschrift, daB die abgehenden Handelsbriefe in Kopierbuchern 
aufzubewahren seien, ist im neuen Handelsgesetzbuch fallen ge
lassen. 

8. Beweiskraft der Bucher, vor dem Richter. Die Handelsgesetze 
bestimmen, daB bei Streitigkeiten zwischen Kaufleuten die Geschafts
bucher vom Richter eingefordert werden kOnnen. Wenn nun der Kauf
mann in einem solchen FaIle Geschaftsbucher voriegt, weJche den 
gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, so ist er augenscheinlich 
im Nachteil gegen diejenige Partei, die dem Richter ihre ordnungs
maBig gefiihrten Geschaftsbucher zur Bekraftigung ihres Standpunktes 
und ihrer Behauptungen vorweisen kann. Wer sich also vor Schaden 
und Strafe bewahren will, der wird die gesetzlichen Vorschriften beob
achten. 

9. Strafen. Der Kaufmann, welcher seine Geschaftsbiicher nicht 
den gesetzlichen V orschriften entsprechend fUhrt, setzt sich der Gefahr 
aus, bestraft zu werden; nicht nur bei Prozessen, sondern auch bei ver
schiedenen Anlassen, ganz besonders bei Eroffnung des Konkurses 
muB der Kaufmann seine Bucher dem Richter vorlegen. Wenn im 
letzteren Fall die Bucher nicht so gefiihrt sind, wie das Gesetz es vor
schreibt, so bildet diese Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften 
ein Konkursdelikt, das den Betreffenden der Gefahr aussetzt, je nach 
der Art und dem Grade des Verschuldens entweder als leichtsinniger 
Bankerotteur zu Gefangnis oder wegen betriigerischen Konkurses zu 
Zuchthaus verurteilt zu werden. 

Man merke wohl, der Staat kann nicht in jedem FaIle von den 
Kaufleuten erne ordnungsmaBige Buchfiihrung erzwingen. Sobald 
aber der Kaufmann nach den Bestimmungen anderer Gesetze ge
zwungen ist, seine Geschliftsbucher den betreffenden Organen des 
Staates vorzulegen, wie bei Zivil- und Strafprozessen, Steuerkonflikten, 
Erbteilung, hauptsachlich bei Eroffnung des Konkurses, dann erst 
treffen ihn die Strafen wegen gesetzwidrigen Verhaltens betr. die Vor
schriften uber Buchfuhrung. Wie aber kein Kaufmann es in seiner 
Gewalt hat, die vorgenannten FaIle zu verhuten, so liegt es auch in 
seinem eigenen Interesse, unter allen Umstanden und von vornherein 
die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Wenn auch kein direkter, 
so besteht doch ein indirekter Zwang ffir die Kaufleute zur ordnungs
mii.Bigen Buchfuhrung. 
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10. Vorschriften iiber die Fiihrong der GeschiUtsbiicher. Die meisten 
Gesetze verlangen, daB die Geschaftsbucher gebunden und mit fort
laufenden Seitenzahlen versehen seien. Die im alten Deutschen HandeIs
gesetz zwingende Vorschrift "Die Bucher miissen gebunden sein" 
ist im neuen Handelsgesetzbuch nur in eine Ordnungsvorschrift "die 
Bucher sollen gebunden sein" gemildert worden. tiber die Wirkung 
dieser wichtigen Anderung folgt das Nahere im nachsten Abschnitt. 

11. Zusammenlassung. Aus allen diesen Erorterungen geht hervor, 
daB das Gesetz durchaus nichts verlangt, was nicht im Einklang mit 
einer gesunden und ehrlichen Geschi1ftsfuhrung steht. Die Buchhaltung 
soll eben derart gehandhabt werden, daB sie uber den ganzen Geschii.fts
betrieb in offener und kIarer Weise Rechenschaft ablegen kann; sie 
8011 nichts verheimlichen, verschleiern und in die gesamte Geschi1fts
gebarung Ubersicht, Klarheit und Ordnung bringen. Alles das ist 
offenbar jeder gewissenhafte Geschii.ftsmann nicht bloB dem Gesetz, 
sondern auch VOl' allem sich selbst schuldig. 

m. Die Buehhaltung und Buehfiihrung. 

Wie man sieht, spricht das Gesetz nur von Buchfiihrung "(jeder 
Kaufmann ist verpflichtet, Bucher zu fiihren), nicht von B uc h h 0.1 tung. 
Und dennoch spricht man in Theorie und Praxis fast ausschlieBlich 
von Buchhaltung. Das fiihrt zu der Frage, ob die beiden Begriffe 
gleichbedeutend sind oder nicht. Nach dem allgemeinen Sprach
gebrauch muB die Frage bejaht werden; wer Bucher fuhrt, ist auch 
Buchhalter. Aber schon der franzosische Sprachgebrauch fiihrt uns 
zu einer Unterscheidung der Begriffe: Buchhaltung heiBt "comptabilite" 
= Kontenlehre; dagegen Buchfiihrung "tenue des livres" = Fiihrung 
der Bucher, "Ie comptable" = der Buchhalter. Wen.n wir hierin der 
Definition der franzosischen Schriftsteller folgen, so konnen wir die 
Buchhaltung aIs die Kenntnis, die Wissenschaft der Geschicht
schreibung uber das Vermogen der Sonderwirtschaft bezeichnen, da
gegen die Buchfiihrung aIs die K u ns t des Buchhaltens, die V oll
ziehung der Anordnung der Buchhaltung durch die Skrip
turen, die gewohnlich in Buchem gemacht werden. Wenn wir diese 
Unterscheidung machen, so fallt damit auch ein neues Licht auf die 
gesetzlichen Vorschriften; diese beziehen sich nur auf die Skripturen 
oder den Inhalt der Bucher, also auf die Buchiiihrung, nicht auf die 
Wissenschaft der Buchhaltung, die daher auch nicht an gesetzliche 
Vorschriften gebunden ist, sondern, wie es sich gehort, freie Bahn hat. 
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B. Der Wortlaut des deutschen Handelsgesetzbuches 
iiber die Buchfiihrung. 

Die Vorschriften konnen wir unte1'8cheiden in 
1. Allgemeine, fUr aIle Kaufleute giiltige Bestimmungen uber die Buch

fiihrung, und 
2. Sonderbestimmungen uber die ve1'8chiedenen Gesellschaftsformen, 

insbesondere uber die Aktiengesellschaften. 

I. AJlgemeine, fiir aile Kaufleute giiltige Bestimmungen 
tiber die Buchfiihrung. 

§ 38. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bucher zu fiihren und 
in diesen seine Hande1sgeschafte und die Lage seines Vermogens 
nach den Grundsatzen ordnungsma6iger Buchf11hrung el'8ichtlich .~ 
machen. 

Er ist verpflichtet, eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der ab
gesendeten Hande1sbriefe zuriickzuhalten und diese Abschriften sowie 
die empfangenen Hande1sbriefe geordnet aufzubewahren. 

§ 39. Jeder Kaufmann hat bei Beginn seines Handelsgewerbes 
seine Grundstiicke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag 
seines baren Geldes und seine sonstigen Vermogensgegenst&nde genau 
zu verzeichnen, dabei den Wert der einzelnen Vermogensgegenstande 
anzugeben und einen das Verhiiltnis des Vermagens und der Schulden 
darstellenden AbschluO zu machen. 

Er hat demnii.chst fUr den SchiuO eines jeden Geschaftsjahres ein 
solches ·Inventar und eine solche Bila.nz a.ufzusteIlen; die Dauer des 
Geschaftsja.hres cJa.rf zwolf Monate nicht uberschreiten. Die Aufstellung 
des Invent&rs und der Bilanz ist innerhaJb der einem ordnungsgemaOen 
Geschaftsgang entsprechenden Zeit zu bewirken. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Beschaffen
heit des Geschaftes die Aufnahme des Invent&rs nicht fiiglich in jedem 
Jahre geschehen kann, so geniigt es, wenn sie aIle zwei Jahre erfoIgt. 
Die Verpflichtung zur jahrlichen Aufstellung der Bilanz wird hierdurch 
nicht beriibrt. 

§ 40. Die Bilanz ist in Reichswahrung aufzustellen. 
Bei der Aufstellung des Inventars und der BiIanz sind Bimtliche 

Vermogensgegenst&nde und Schulden nach dem Wene a.nzusetzen, 
der ihnen in dem Zeitpunkte beizulegen ist, fiir welchen die Aufstel1ung 
stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wa.hrscheinlichen Werte 
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. 
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§ 41. Das Inventar und die Bila.nz sind von dem Kaufmanne zu 
onterzeiohnen. Sind mehrere personlich haftende GeselIschafter vor
handen, so haben sie alle zu unterzeichnen. 

Das Inventar und die Bila.nz kOnnen in ein dazu bestimmtes Buch 
eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. 1m letz
taren Falle sind sie zu sammeln und in zusammenbli.ngender Reihen
folge geordnet aufzubewahren. 

Anmerkung. Die Unterschrift muD durch alle Inhaber mit dem biirger
liohen Namen gesohehen, nicht von Prokuristen nooh mit der Firma. 

§ 42. Unberiihrt bleibt bei einem Unternehmen des Reiches, eines 
Bundesstaates oder eines inlindischen Kommunalverbandes die Be~ 
fugnis der Verwaltung, die Rechnungsabschlusse in einer von den Vor
schriften der §§ 39-41 abweiohenden Weise zu buchen. 

§ 43 .. Bei der Fiihrung der Handelsbiicher und bei den sonst er
forderlichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden 
Sprache und der Schriftzeiohen einer solohen zu bedienen. 

Die Bucher sollen gebunden und Blatt fUr Blatt oder Seite fUr 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, diirfen keine 
leeren Zwischenraume gelassen werden. Der urspriingliche Inhalt 
einer Eintragung darf nicht mittels Durohstreiohens oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert, auch diirfen solche 
Veranderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit eS 
ungawiB laI3t, ob sie bei dar urspriinglichen Eintragung oder erst spater 
gemacht worden sind. 

Anmerkung. Tote Spraoben, z. B. die lateinische, sind verboten. Des
gleichen muD man die Stenographie als unzulii.ssig betrachten. 

§ 44. Die Kaufleute !'lind verpflichtet, ihre Handelsbucher bis zum 
Ablaufe von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenommenen 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. 

Dasselbe gilt in Ansehung der empfangenen Handelsbriefe und 
der Abschriften der abgesendeten Handelsbriefe, sowie in Ansehung 
der Inventare und Bilanzen. 

Anmerkung. Die zebn Jahre laufen fiir jedes Buch und fiir jeden Brief 
besonders. 

§ 45. 1m Laufe eines Reohtsstreites ka.nn das Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen die Vorlegung der Handelsbucher einer Partei 
anordnen. 

Die Vorschriften der ZivilprozeBordnung uber die Verpflichtung des 
ProzeBgegners zur Vorlegung von Urkunden bleibt unberiihrt. 

Anmerkung. § 422 der ZivUproze8ordnung lautet: ,,Der Gegner ist zur Vor
legung der Urkunde verpflichtet, wenn der Beweisfiihrer nach Vorschriften des 
btlrgerliohen Recbts die Hera.usgabe oderVorlegnng derUrkunden ver1a.ngen bun." 

SchAr, B1UlbIIalt.1m8 UIId Bllau. ,. AnA. 7 
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NlWb der StrafprozeSordnung Mooen Beweismittel, also aucb Handelsbiicher 
beechlagnahmt und durchforecht werden. 

§ 4:6. Werden in einem &chtsstreite Handelsbficher vorgelegt 
so ist von ihrem Inhalte, soweit er den Streitpunkt betriHt, unter Zu
ziehung der Parteien Einsicht zu nehmen und geeignetenfalls ein Aus
zug zu fertigen. Der iibrige Inhalt der Bficher ist dem Gericht in80weit 
offenzulegen, als es zur Priifung furer ordnungsmiU3igen Fiihrung not· 
wendig ist. 

A nmer ku ng. Die in einem ZivilprozeS von einer Partei vorgelegten Handels
blicher sind nur eine einseitige Urkunde; daher Jiegt ihre Beweiskra.ft in der freien 
WUrdigung des Richters. ltiicht die Eintragung in die Booher an und fUr Rich ist 
beweiskriftig - sie kann ja unrichtig oder falsch sein - sondem das ihr zugrunde 
Iiegende Dokument,· Boweit dieses von der Gegenpa.rtei ausdrlicklich oder still
echweigend anerkannt, von ihr unterschrieben oder genehmigt worden ist. Das 
Nii.here hieriiber findet sich in der ZivilprozeSordnung §§ 415-444. 

§ 4:7. Bei Vermogensauseinandersetzungen, insbesondere in Erb
schafts-, Giitergemeinschafts- und Gesellschaftsteilungssachen kann das 
Gericht die Vorlegung der Handelsbficher zur Kenntnisnahme von ihrem 
ganzen Inhalt anordnen. 

II. Sonderbestimmungen fiir die verschiedenen Gesellschaltsformen. 

Wir greifen bier nur die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit be
schra.nkter Haftung und die Genossenschaft heraus. 

a) Die Aktiengesellschaft. 

§ 239. Der Vorst&nd hat Sorge da.fiir zu tragen, daB die erforder
lichen Bucher der Gesellschaft gefUhrt werden. 

§ 260. Die Generalversammlung beschlieBt fiber die Genehmigung 
der Jahresbilanz und die Gewinnverteilung _ •. 

Der Vorstand hat in den eraten drei Monaten des Geschi:i.ftsjahres 
f1ir das verflossene Gescha.ftsja.br eine Bilanz, eine Gewinn- und Ver
lustrechnung, sowie einen den Vermogensst&nd und die Verhi:i.ltnisse 
der Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrat und mit deBBen 
Bemerkungen der Generalversammlung vorzulegen. 1m Gesellsohafts
vertrage kann eine andere Frist, jedoch nicht fiber die Dauer von soohs 
Monaten hinaus, bestimmt werden. 

§ 261. FUr die Aufstellung der Bilanz kOmlilen die Vorschriften 
des § 4:0 mit folgenden MaBgaben zur Anwendung: 
1. Wertpapiere und Waren, die einen Barsen- oder Marktpreis haben, 

d1irfen hoohstens zu dem Barsen- oder Marktpreise des Zeitpunktes, 
fUr welchen die Bilanz aufgestellt ~. sofem dieser Preis jedoch 
den Anschaffungs- oder Herstellungspreis iibersteigt, hoohstens zu 
dem letzteren angesetzt werden; 
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2. andere Vermogensgegenstande sind hochstens zu dem Anschaffungs
oder Herstellungspreise anzusetzen; 

3. Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur WeiterverauGerung, 
vielmehr dauernd zum Geschliftsbetrieb der Gesellschaft bestimmt 
sind, diirlen ohne Riicksicht auf einen geringeren Wert zu dem 
Anschaffungs- oder Herstellungspreis angesetzt werden, sofem ein 
der Abnutzung gleichkommender Bctrag in Abzug gebracht oder 
ein ihr entsprechender Emeuerungsfonds in Ansatz gebracht wird; 

4. die Kosten der Errichtung und Verwaltung durien nicht als Aktiva. 
in die Bilanz eingesetzt werden; 

5. der Betrag des Grundkapitals und der Betrag eines jeden Reserve
und Erneuerungsfonds sind unter die Passiven aufzunehmen; 

6. der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und samtlicher Passiva 
sich ergebende Gewinn oder Verlu"t muG am Schlusse der Bilanz 
besonders angegeben werden. 

§ 262. Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Ver
lustes 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 Gesellschafts
vertrage bestimmten hoheren Teil des Grundkapitals nicht fiber
schreitet; 

2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder bei 
einer Erhohung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien fiir 
einen hoheren als den Nennbetrag fiber diesen und uber den Be
trag der durch die Ausgabe der Aktien entstehenden Kosten hinaus 
erzielt wird; 

3. der Betrag von Zuzahlungen, die ohne Erhohung des Grundkapitals 
von Aktionaren gegen Gewahrung von Vorzugsrechten fur ihre 
Aktien geleistet werden, soweit nicht eine Verwendung dieser Zah
lungen zu auBerordentlichen Abschreibungen oder zur Deckung 
auBerordentlicher Verluste beschlossen wird. 
§ 265. Nach der Genehmigung durch die Generalversammlung ist 

die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unverzuglich durch 
den Vorstand in den Gesellschaftsblattern bekanntzumachen. 

Dber die Gewinnverteil ung bestimmt das Gesetz: 

§ 237. Wird den Mitgliedern des Vorstandes (Direktion) ein An
teil am Jahresgewinne gewahrt, so ist der Anteil von dem nach Vor
nahme samtlicher Abschreibungen und Riicklagen verbleibenden 
Reingewinne zu berechnen. 

§ 245. Erhalten die Mitglieder des A ufsichtsrates fiir ihre Tatig
keit eine Vergfitung, die in einem Anteil am Jahresgewinn besteht, so 
ist der Anteil von dem Reingewinne zu berechnen, welcher nach Vor-

7· 
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nahme sii.mtlicher Abschreibungen und Riickla.gen sowie na.ch 
Abzug eines fiir die Aktionare bestimmten Betrages von 
mindestens vier vom Hundert1) des eingeza.blten Grundkapitals ver
bleibt. 

Pla.n fiir die Gewinnverteilung: 
1. Zuerst ist na.ch § ~61 der blla.nzmaBige Gewi nn zu bestimmen, der 

sich nach Abzug samtlicher Betriebs-, Verwa.ltungs- und Orga.ni
sationskosten, Zinsen und Abschreibungen ergibt. 

2. Von diesem Gesa.mtgewinn ist durch Abzug des darin ein
geschlossenen Gewinnvortrags yom Vorjahr der wirkliche Jahres· 
gewinn zu berechnen. 

3. Vom Jahresgewinn sind 5% (oder ein hOherer Satz, falls dies in 
den Statuten bestimmt ist) ffir den ordentlichen Reservefonds 
abzuziehen, bis dieser die gesetzliche Hohe, oder die von den Statuten 
bestimmte groBere Summe erreicht hat. 

4. Vom iibrigbleibenden Rest ist nach §237 der Antell am Jahres
gewinn zu berechnen, der den Mitgliedern des Vorstandes 
gewahrt wird. 

5. Von dem noch verbleibenden Rest ist eine ordentliche Divi
dende von mindestens 4% ffir die Aktionare zu berechnen. 

6. Von dem noch iibrigbleibenden Rest erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrates die statutenmaBige Tantieme, von der in 
Deutschland die Tantiemesteuer auszuscheiden ist. 

7. Zu dem noch verbleibenden Rest wird der yom Vorjahr 
stammende Gewinnvortrag gerechnet und die Summe zur 
Verftigung der Generalversammlung gestellt, welche die Vertellung 
gewohnlich nach den Antragen des Aufsichtsrates vornlmmt (Super
dividende, Speisung von besonderer Reservefonds, Verwendung zu 
Wohlfahrtszwecken usw. und Vortrag auf neue Rechnung). trber 
die Liq uidation enthalt dasGesetz folgende Vorschriften: 
§ 240. Erreicht der Verlust, der sich bei Aufstellung der Jahres

bilanz oder einer Zwischenbilanz ergibt, die Halfte des Grund
kapitals, so hat der Vorstand unverziiglich die GeneralversammIung 
zu berufen und dieser davon Anzeige zu machen. (Der Zustand der 
trberschuldung ist noch nicht eingetreten.) 

Sobald Zahl ungsunfahigkeit der Gesellschaft eintritt, hat der 
Vorstand die Eroffnung des Konkurses zu beantragen'; dasselbe 
gilt, wenn sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder Zwischen
bilanz ergibt, daB das Vermogen (Aktiva) nicht mehr die Schulden 
deckt. (Also nicht nur das ganze Aktienkapital verloren ist, sondern 
auch ein Teil des Fremdkapitals; Zustand der trberschuldung.) 

1) DieStatuten konnen auoh einen Mheren Sa.tz, z. B. 5% bestimmen. 



per Wortlaut des deutschen HandeIsgesetzbuches tiber die BuchfUhrung. 101 

Nach § 294 findet sowohl nach Auflosung der Gesellschaft, aIs im 
Falle des Konkurses die Liquidation statt. 

Nach § 295 geschieht die Liquidation durch den Vorstand oder durch 
andere dazu von der Generalversammlnng oder dem Konkursamt be
stimmte Personen. 

§ 299. Die Liq uidatoren haben fUr den Beginn der Liquidation 
eine Bilanz - die sog. Liq uidationsbilanz - aufzustellen. Bei 
langerer Dauer der Liquidation muB jedes Jahr eine Bilanz aufgestellt 
werden. 

Bei Aufstellung der Liquidationsbilanz bleiben die Vor
schriften von §§ 261 und 262 auBer Anwendung, weil hier die Bewertung 
der Aktiven nach anderen Grundsatzen erfolgen muB; es ist hierbei 
Z. B. nicht der Herstellungswert, sondem der Liq uidationswert 
maBgebend. 

Nach § 302 haben die Liquidatoren die SchluBrechnung aufzustellen 
und die Loschung der Firma zu bewirken. 

Die Bucher und Papiere der Gesellschaft sind an einem von dem 
Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zu bestimmenden Orte zur Auf· 
bewahrung auf die Dauer von zehn Jahren zu hinterlegen. 

b) Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 
(Nach dem Gesetz tiber die Gesellschaft mit beschriinkter Haftung in der Fassung 

von 1898.) 

§ 41. Die Geschaftsfuhrer sind verpflichtet, fur die ordnungsmiiBige 
Buchftihrung der Gesellschaft zu sorgen. (Diese Verpflichtung umfaBt 
auch die Aufstellung der Eingangsbilanz.) 

§ 42. FUr die Aufstellullg der Bilanz kommen die Vorschriften 
des § 40 des HandeIsgesetzbuches mit folgenden MaBgaben zur An
wendung: 
1. Anlagen und sonstige Vermogensgegenstande, welche nicht zur 

WeiterverauBerung, sondern dauernd zum Betriebe des Unter
nehmens bestimmt sind, dUrfen hochstens zu dem Anschaffungs
oder Herstellungspreise angesetzt werden; sie konnen ohne Ruck
sicht auf einen geringeren Wert zu diesem Preise angesetzt werden, 
sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug oder 
ein derselben entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht 
wird; 

2. die Kosten der Organisation und Verwaltung dUrfen nicht aIs Aktiva 
in die Bilanz eingesetzt werden; 

3. das Recht der Gesellschaft zur Einziehung von Nachschussell der 
Gesellschafter ist aIs Aktivum in die Bilanznur insoweit einzustellen, 
aIs die Einziehung bereits beschlossen ist und den Gesellschaftem 
ein Recht, durch Verweisung auf den Geschliftsanteil sich von der 
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Zablung derNachschiisse zu befreien, nicht zusteht; den in die 
Aktiva der Bila.nz aufgenommenen NachschuBa.nspriichen muB ein 
gleicher Kapitalbetrag in den PaBBiven gegeniibergestellt werden; 

4. der Betrag des im Gesellschaftsvertrage bestimmten Stammkapita.1s 
ist unter die Passiva aufzunehmen; dasselbe gilt" von dem Betrage 
eines jeden Reserve- und Emeuerungsfonds, sowie von (Jem Gesamt
betrage der eingezahlten Nachschiisse, soweit nicht die Verwendung 
eine Abschreibung der betreffenden Passivposten begriindet; 

5. der aus der Vergleichung samtIicher Aktiva und P8.Bsiva sioh er
gebende Gewinn oder Verlust muB am Schlusse der BOOnz be80nders 
angegeben werden. 

c) Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft. 

(Nach dem Gesetz betr. die Erwerbs· und Wirtscha.ftsgenossenscha.ften ~om 
14. Juni 1898.) 

§ 7. Das Statut muB femer bestimmen: 
3. die Grundsatze ffir die Aufstellung und die Priifung der Bila.nz; 
4. die Bildung eines Reservefonds, welcher zur Deckung eines aus der 

Bilanz sich ergebenden Verlustes zu dienen hat, 80weit die Art diaser 
Bildung, insbesondere den Teil des jahrlichen Reingewinns, welcher 
in den Reservefonds einzustellen ist, und den Mindestbetrag des 
letzteren, bis zu dessen Erreichung die Einstellung zu erfolgen hat. 
Anmerkung. FUr die .Aufstellung der BiIanz bestehen keine Sonderbestim-

mungen. es geiten somit auch fiir die GenoBBenscha.it die diesbezfiglicben all
gemeinen Vorschriften (HGB. §§ 39-41). "Ober die Aufstellung der BiIanz § 33. 
Priifung der Bilanz: §§ as. 43, 48. Bildung von sogenannten SpeziaJreservefonds 
(Riloklagen zu besonderem Zweck) neben dem obligatorischen Reservefonds bIeibt 
dem Statut oder den Generalversammlungsbescblqssen uber1assen. 

§ 17. . .. Genossenschaften gelten ala Kaufleute im Sinne des Han
delsgesetzbuches, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften 
enthli.lt. 

Anmerkung. Nur im Sinne des Handeisgesetzbuches geiten die GenOBBen
schaften als Kaufleute. Insbesondere kommen zur Anwendung die Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuches zur Fiihrung und Aufbewahrung der Bucher und Auf
stellung der BiIanz. HGB. §§ 38-47. 

§ 19. Der bei Genehmigung der Bilanz fiir die Genossen sich er
gebende Gewinn oder Verlust des Geschaftsjahres ist auf diese zu ver
teilen. Die Verteilung geschieht fiir daB erste Gescbiftsjahr nach dem 
Verhli.ltnis ihrer auf den .Geschiftsanteil geleisteten Einzablungen, ffir 
jedes fo1gende nach dem Verhii.ltnis ihrer duroh die Zuschreibung von 
Gewinn oder die Abschreibung von Verlust zum Schlusse des vorher
gegangenen Gescbaftsjabres ermittelten Geschiftsguthaben. Die Zu
schreibung des Gewinnes erfolgt 80 lange, aJs nicht der Gescbaftsanteil 
erreicht ist. 



Der Wortlaut des deutBchen Handelsgesetzbuches iiber die Buchfiihrung. 103 

Das Statut kann einen anderen MaBstab fUr die Verteilung von 
Gewinn und Verlust aufstellen sowie Bestimmung dariiber treHe.n, in
wieweit der Gewinn vor Erreichung des Geschiiftsanteiles an die Ge
nossen auszuzahlen ist. Bis zur Wiedererganzung eines durch Ver
lust verminderten Guthabens findet eine Auszahlung des Gewinnes 
nicht statt. 

Anmerkung. § 19 gilt fiir die Gawinn- und Verlustverteilung bei bestehen
der Genossenschaft, nach Auflosung ist § 91 maBgebend. 

§ 20. Durch das Statut kann festgesetzt werden, daB der Gewinn 
nicht verteilt, sondern dem Reservefonds zugeschrieben wird. 

§ 33. Der Vorstand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daB die er
forderlichen Biicher der Genossenschaft geflihrt werden. 

Er muB binnen 6 Monaten nach Ablauf jedes Geschiiftsjahres die 
Bilanz desselben, die Zahl der im Laufe des Jahres eingetretenen oder 
ausgeschiedenen, sowie die Zahl der am Jahresschlusse der Genossen
schaft angehorigen Genossen veroffentlichen. Die Bekantmachung ist 
zu dem Genossenschaftsregister einzureichen. 

§ 38. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei seiner Geschiiftsfiihrung 
in allen Zweigen der Verwaltung zu iiberwachen und zu dem Zweck sich 
von dem Gange der Angelegenheiten der Genossenschaft zu unter
richten. Er kann jederzeit liber dieselben Berichterstattung von dem 
Vorstande verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestim
mende Mitglieder die Biicher und Schriften der Genossenschaft einsehen, 
sowie den Bestand der Genossenschaftskasse und die Bestande an Effek
ten, Handelspapieren und Waren untersuchen. Er hat die Jahres
rechnung, die Bilanzen und die Vorschlage zur Verteilung von Gewinn 
und Verlust zu priifen und dariiber der Generalversammlung vor Ge
nehmigung der Bilanz Bericht zu erstatten ... 

§ 43. Die Rechte, welche den Genossen in den Angelegenheiten der 
Genossenschaft, insbesondere in bezug auf die Fiihrung der Geschafte, 
die Priifung der Bilanz und die Verteilung von Gewinn und Verlust 
zustehen, werden in der Generalversammlung durch BeschluBfassung 
der erschienenen Genossen ausgeubt ... 

§ 48. Die Generalversammlung hat liber die Genehmigung der 
Bilanz zu beschlieBen und von dem Gewinn oder Verlust den auf die 
Genossen falIenden Betrag festzusetzen. 

Die Bilanz sowie eine den Gewinn und Verlust des Jahres zusammen
stellende Berechnung (Jahresrechnung) sollen mindestens eine Woche 
vor der Versammlung in dem Geschaftslokale oder an einer anderen, 
durch den Vorstand bekanntzumachenden, geeigneten Stelle zur Ein
sicht der Genossen ausgelegt oder sonst denselben zur Kenntnis ge
bracht werden. Jeder Genosse ist berechtigt, auf seine Kosten eine 
Abschrift der 'Bilanz sowie der Jahresrechnung zu verlangen. 
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§ 53. Die Einrichtungen der Genossenschaft und die Geschii.fts
fii~g derselben in allen Zweigen der Verwaltung sind mindestens in 
jedem zweiten Jahre der Priifung durch einen der Genossenschaft nioht 
angehorigen, sa.chverstandigen Revisor zu unterwerfen. 

Anmerkung. "Die periodische Revision" (Begriindung IT des Entwnrfs des 
Genossenschaftsgesetzes S. 85) "darf sich keineswegs auf eine bloB kalkulatorische 
Kontrolle der Bilanzen und Geschii.ftsbiicher der Genossenschaft beschriinken ... 
die Untersuchung des Revisors mull sich wesentlich auf die materielle Seite der 
Geschiiftsfiihrung und die hierbei befolgten Grundsiitze, sowie auf das Funktionieren 
der Genossenschaftsorgane und die sonstigen Einrichtungen der Genossenschaft 
richten." Dem Wesen dieser Revision entsprechend wird sich der Revisor zur Re
vision bei der Genossenschaft anmelden. Die kalkulatorische Priifung und die 
Priifung der Sicherheiten auf ihren Wert bleibt Aufgabe des Aufsichtsrates; die 
Sicherheit zu priifen ist der Revisor in der Regel nicht imstande. Auf die kalkula
torische Priifung erstreckt sich seine Aufgabe, wenn Anzeichen fiir UnregelmiiBig
keiten vorliegen. Seine Aufgabe ist, zu priifen, ob der Aufsichtsrat seine Kontroll
tii.tigkeit ordnungsmiiBig ausiibt. Die gesetzliche Revision hat einen wesentlich 
instruktiven Charakter. Sachverstiindig ist der Revisor, der genossenschaft
Hch geschult ist und kaufmiinnisch so weit, um den Geschiiftsbetrieb der 
zu revidierenden Genossenschaften mit der notigen Sachkenntnia auf die dabei 
beobachteten geschiiftlichen Grundsiitze beurteilen zu konnen. Selbstverstandlich 
mull er zur Priifung der Buchfiihrung die geeignete Sachkunde besitzen. 

§ 89. Die Liquidatoren haben die Rechte und Pflichten des Vor
standes und unterliegen gleich diesem der Uberwachung des AufsichtB
rates. Sie haben sofort bei Beginn der Liquidation und demnachst in 
jedem Jahre eine Bilanz aufzustellen. Die erste Bilanz ist zu veroffent
lichen; die Bekanntmachung ist zu dem Genossenschaftsregister ein
zureichen. 

Anmerkung: FUr die Aufstellung gelten die allgemeinen VorschrifteD, jedoch 
sind die Werte einzusetzen, die sich bei der VeriuBerung wahrscheinlich ergebeD. 

§ 99. Sobald die Zahlungsunfahigkeit der Genossenschaft eintritt, 
hat der Vorstand die Eroffnung des Konkursverfahrens zu beantragen; 
dasselbe gilt, wenn bei oder na.ch AuflOsung der Genossenschaft aus 
der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Jahres aufgestellten Bilanz 
Vberschuldung sich ergibt. 

Anmerkung: Fiir die AufstelluDg der Bilanz kommen die Grundsitze der 
Liquidationsbilanz zur Anwendung (§ 89). 

§ 147. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates und Liqui
datoren werden mit Gefangnis bis zu einem Jahre und zugleich mit 
Geldstrafe bis zu 3000,- M. bestraft, wenn sie in den von ihnen dem 
Gerichte (§ 10) zu machenden Anmeldungen, Anzeigen und Versiche
rungen wissentlich falsche Angaben machen, oder in ihren Darstellungen, 
wen Ubersichten iiber den Vermogensstand der Genossenschaft, uber 
die Mitglieder und die Haftsummen oderden in der Generalversamm
lung gehaltenen Vortragen den Stand der Verhaltnisse der Genossen 
sohaft wissentlich unwahr darstellen 
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m. Besondere Bestimmungen tiber Buchftihrung und Bilanz nach 
den deutschen Steuergesetzen. 

a) Steuererklarong und Steuerbilanz im allgemeinen. 

Schon zu Friedenszeiten bestanden in Deutschland besondere Vor
schriften und von den SteuerbehOrden gebilligte Gebrauche fur die Auf
stellung der Steuererklarungen uber daB versteuerbaxe Einkommen und 
fUr die Steuerbilanzen fUr den Vermogenszuwachs, so daB diese beiden 
Aufstellungen durchaus nicht identisch waren mit den Vermogens
und Ertragsbilanzen, welche Kaufleute-diesen Begriff im Sinne 
des Gesetzes genommen - und Gesellschaften jahrlich aufzustellen ver
pflichtet sind; unter anderem betreffen die Abweichungen zwischen 
Steuerbqanz und Geschaftsbilanz die Bewertung der Aktiven, 
die Abschreibungsquote, Bestand und Einkommen von Privatver
mogen, Frauengut, Verbuchung von Steuern und Abgaben u. a. m., 
so daB die Aufstellung dieser Steuerdokumente besondere Kenntnie 
der bezuglichen Gesetze, Verordnungen und Gebrauchen erheischte. 

In den Steuererklarungen und Steuerbilanzen werden die Aktiven, 
sowohl fUr das Einkommen als fUr den Bestand, eingeteilt in: 

a) Grundvermogen (Grund und Boden von Waren- und Geschl:i.fts
hausern mit Garten; Bauland; landwirtschaftlicher Grundbesitz, wie 
Acker, Weidland, Wald usw.). 

b) Betriebsvermogen. Waren, Betriebseinrichtungen, Maschinen, 
Gerate, Geschaftsmobiliar, Werkzeuge; lebendes und totes Inventar in 
landwirtschaftlichen Betrieben usw., die dem Betriebe dienenden eigenen 
Gebaude, Grundstucke oder Berechtigungen. 

c) Kapitalvermogen. Selbstandige Rechte und Gerechtigkeiten; 
Verlags- und Patentrechte; Kapitalforderungen aus Anleihen oder 
Schuldverschreibungen von Staaten oder Gemeinden; Obligationen; 
Pfandbriefe, Hypotheken, Grundschuldforderungen, sonstige Kapital
forderungen jeder Art, Forderungen aus Schuldverschreibungen, Wech
seln, Daxlehen, Kautionen, Hinterlegungsgeldern, Einlagen bei Spar
kassen, Banken, Kontokorrentguthaben; Aktien oder Anteilscheine, 
Kuxe, Geschiiftsguthaben bei Genossenschaften, Gescbaftsanteile und 
andere Gesellschaftseinlagen; bares Geld, Banknoten, Kassascheine, 
Gold und Silber in Barren; Anspruche aus Lebens-, Kapital- oder Renten
versicherung, diese mit f,/S der gezahlten Pramie anzusetzen. 

Zu den drei Vermogenskategorien kommen noch die Renten und 
andere wiederkehrende Nutzungen des Steuerpflichtigen und seiner 
Ehefrau; diese Einkiinfte werden fUr die Vermogensbilanz nach einem 
im Gesetz angegebenen Schlussel kapitalisiert. 

Selbstverstiindlich kommen von der Summe des Vermogens die 
Schulden in Abzug. 
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Die nach diesem Plan aufgestellte. Steuerbilanz ist gegenwii.rtig ffir 
jeden in Deutschland wohnenden oder abwesenden Steuerpflichtigen 
vorgeschrieben zur :Bestimmung der Vermogenszuwachssteuer, 
sowie mit wenig Abweichungen auch ffir das Reichsnotopfer nach 
dem Gesetz vom 31. Dezember 1919. 

Vor, wahrend und nach dem Kriege sind eine groBe Zahl Steuergesetze 
im Deutschen Reiche in Kraft erwachsen, die nicht nur Kaufleute, son
dem fast aIle ubrigen Gewerbetreibenden, Handwerksmeister, Land
wirte, selbst Private zwingen, bestimmte Bucher zu fiihren oder buch
halterische Aufzeichnungen zu machen, uber welche der Steuerpflich
tige dokumentierte Angaben und Beilagen zu seiner Steuererklarung 
beizufiigen hat, wenn er nicht Gefahr laufen will, zu hoch eingeschatzt 
zu werden, BuBen zu bezahlen oder gar zu Geld- oder Gefangnisstrafen 
verurteilt zu werden. Diese Vorschriften sind zerstreut in den verschie
denen Steuergesetzen: Reichsabgabenordnung, Reichsnotopfer, Umsatz
steuer, Steuemachsicht, Grunderwerbssteuer, Erbschaftssteuer, Ziind
warensteuer, Wein-, Bier- und Spirituosensteuer, Spielkartensteuer, 
Tabaksteuer, auBerordentliche Kriegsabgabe 1919, Kriegsabgabe vom 
Vermogenszuwachs usw. 

Aus allen diesen Steuergesetzen konnen wir im Rahmen dieses Werkes 
nur diejenigen nach dem Wortlaut des Gesetzes wiedergeben, die jeder 
Kaufmann oder Gewerbetreibender kennen muB; es betrifft dies die 
Vorschriften uber die Buchfiihrung und die Bewertung der Aktiven 
ffirdie Aufstellung der Steuerbilanz; diese finden sich in der Reichs
abgabenordnung vom 19. Dezember 1919 und im Umsatzsteuer
gesetz vom 24. Dezember 1919. Beide konnen ala Erganzungsbestim
mungen zu den entaprechenden Abschnitten des D. HGB. gelten. 

b) Erginzungsvorschrilten liber Buchfiihrung. (Laut Reichsabgaben
ordnung.) 

§ 162. Wer nach den Steuergesetzen Bucher zu fiihren oder Auf
zeichnungen zu machen hat, solI die folgenden Vorschriften beachten. 

Die Eintragungen in die Bucher sollen fortlaufend, vollstandig und 
richtig bewirkt werden. Der Steuerpflichtige soil sich einer lebenden 
Sprache und der Schriftzeichen einer solchen bedienen. 

Geschaftsbucher sollen keine Konten enthalten, die .auf einen f&l
schen oder erdichteten Namen lauten. 

Die Bucher sollen, soweit es geschaftaublich ist, gebunden und Blatt 
ffir Blatt oder Seite ffir Seite mit fortlaufendenZahlen versehen sein. 

An Stellen, die der Regel nach zubesohreiben sind, sollen keine 
leeren Zwischenraume gelassen werden. Derursprfingliche Inhalt einer 
Eintragung soil nicht mittels Durchstreichens oder auf andere Weise un
leserlich gemacht, es solI nioht radiert, auah sollen solche Veranderungen 
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nicht vorgenommen werden, deren BeschaHenheit es ungewiB lallt, ob 
sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst spater vorgenommen 
sind. 

In Bucher solI, wo dies geschiiftsublich ist, mit Tinte eingetragen 
werden. Tragt der Steuerpflichtige nach vorlaufigen Aufzeichnungen 
ein, .so solI er diese aufbewahren. Belege Bollen mit Nummern versehen 
und gleichfalls aufbewahrt werden. 

Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen im geschaftlichen Verkehre 
mindestens taglich aufgezeichnet werden. 

Die Bucher, Aufzeichnungen und, soweit sie fiir die Besteuerung 
von Bedeutung sind, auch die Geschaftspapiere sollen zehn Jahre auf
bewahrt werden; die Frist lauft vom Schlusse des Kalenderjahres an, 
in dem die letzte Eintragung in die Bucher und Aufzeichnungen gemacht 
ist oder die Geschaftspapiere entstanden sind. 

Das Finanzamt kann priifen, ob die Bucher und Aufzeichnungen 
fortlaufend, vollstandig und formell und saehlich richtig gefiihrt werden. 

§ 163. Wer nach anderen Gesetzen ala den Steuergesetzen Bucher 
und Aufzeichnungen zu fuhren hat, die fiir die Besteuerung von Bedeu
tung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach diesen Gesetzen ob
liegen, auch im Interesse der Besteuerung zu erfiillen. § 162 gilt ent
sprechend. 

§ 164. Aueh wer nieht verpflichtet ist, Buch zu fiihren, soIl, wenn 
er ein Einkommen von mehr ala zehntausend Mark versteuert, seine 
Einnahmen fortlaufend aufzeichnen. 

§ 165. Niemand darf auf einen falsehen oder erdichteten Namen 
fiir sich oder einen anderen ein Konto errichten oder Buchungen vor
nehmen lassen, Wertsachen (Wertpapiere, Geld oder Kostbarkeiten) 
offen oder verschlossen hinterlegen oder verpfanden oder sich ein SchlieB
fach geben lassen. Das Verbot gilt iuch fiir den eigenen Gesch.ii.fts
betrieb. 

§ 173. Er hat Aufzeichnungen, Bucher und Geschii.ftspapiere sowie 
Urkunden, die fiir die Festsetzung der Steuer von Bedeutung sind, 
auf Verlangen (§ 207) zur Einsicht und Priifung vorzulegen. 

§ 174. Steuerpflichtige, die Handelabiicher im Sinne des Handela
gesetzbuches fUhren, haben auf Verlangen eine Abscbrift wer unver
kiirzten Bilanzen mit Erlauterungen einzureichen. Wenn sie nach ihrer 
Buehfiihrung eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen, ist auch 
diese beizufligen. 

Aus der Bilanz oder den Erlauterungen soIl klar hervorgehen, wie 
Gegenstande des Gebrauchs und Lagerbestande bewertet und welche 
Betrage darauf und auf zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen 
oder sonst abgeschrieben worden sind. 
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Wenn Ausgaben ffir Anlagen ala Unkosten gebueht sind, ist der 
Betrag in den ErIauterungen anzugeben. 

Ala Schuldposten dilrfen Verpfliohtungen aus Biirgsohaften, Gefii.llig
keitsakzepten und dergleiehen in der BUanz nur aufgefiihrt werden 
wenn die Rilckgriffsrechte berllcksichtigt sind. 

§ 186. Wer Waren zum Weiterverkaufe verii.uBert, deren Abgabe 
an den Verbraucher eine Steuerpflioht begriindet, hat dem Finanzamt 
mit Genehmigung des Landesfinanzamts auf Verlangen seine Bucher 
und Geschii.ftspapiere insoweit zur Einsicht vorzulegen, ala dies zur 
Feststellung erforderlich ist, wer solche Waren erhalten hat, und um 
welche Mengen es sich handelt. 

§ 187. Zur Ermittlung des Steuerwerts von Aktien ohne BOrsen
kurs, Kuxen, Anteilen an einer Bergwerksgese1lschaft oder an einer 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung haben die Vorstli.nde und Liqui
datoren dieser Gesellschaften, wenn die Gesellschaft ihren Sitz oder Ver
mOgen im Inlande hat, dem Fina.nzamt am Sitze ihrer Verwaltung oder 
dem Finanzamt des Bezirkes, wo sioh das Vermogen befindet, auf Ver
langen binnen einer Frist von vier Wochen na.chzuweisen: 

1. die Hohe des Grundkapitals oder der Stammein1agen, 
2. den Betrag der in den letzten drei Jahren jahrlich verteiIten Ga

winne, 
3. die tatsachlichen Mitteilungen, die sie zur Schatzung des Wertes 

der Aktien, Anteile oder Kuxe beizubringen vermogen. 
§ 206. Die Finanzamter konnen Sachverstandige zuziehen oder Pm

fungsbeamte, die ihnen zugeordnet sind, verwenden. Sie konnen sich 
ferner der Hilfe von Vertretern und Angestellten der Verbii.nde und Ver
tretungen des Betri.ebs- oder Geschaftszweigs, dem der Steuerpflichtige 
angehOrt, bedienen. 

§ 207. Das Finanzamt solI die Vorlegung von Bilchem und Gesch8.fts
papieren in der Regel erst verlangen, wenn die Auskunft des Steuer
pflichtigen nicht genilgt oder Bedenken gegen ihre Richtigkeit vorliegen. 

B6.oher und Geschii.ftspapiere sind auf Wunsch des Steuerpflichtigen 
tunlichst in seiner Wohnung oder in seinen Geschliftsraumen einzusehen. 

§ 208. Bucher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften der §§ 162, 
163 entspreohen, haben die Vermutung ordnungsma.Biger FIihruiig fiir 
sich und sind, wenn nach den Umstii.nden des Fa.Iles kein AnIaB ist, ihre 
sachliche Richtigkeit zu beanstanden, der Besteuerang zugrunde zu 
legen. Wenn eine vom Reichsminister der F.ina.nzen bezeichnete Stelle 
bescheinigt, daB sie die Bucher und Aufzeichnungen gepriift hat, und 
daB die Eintragungen, fi1r die sie beatimmt sind, fortla.ufend und voll
stii.ndig gemacht und formell und sachlich richtig sind, so dad die Bea.n
standung nur mit Genehmigung des LandesfinanzamtB erfolgen. 
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Bucher, Gesohaftspapiere, Bilanzen und deren ErllLuterungen diirfen 
einem AussohuB nur mit Zustimmung dassen, der sie vorgelegt hat, zur 
Einsicht mitgeteilt werden. Sonst ist der Buchbeweis durch den Vor
steher des Finanzamts oder unter dessen Leitung duroh die im § 206 
genannten Personen zu erbeben. Diese haben dem Ausschu6 uber das 
Ergebnis zu beriohten. Wenn schriftlich berichtet wird, solI dem Steuer
pfliohtigen eine Abschrift mitgeteilt werden. 

c) Ergiinzungsvorschriften fiber die Bewertung von Aktiven (laut 
Reichsabga.benordnung). 

§ 137. Bei Bewertungen ist, soweit nichts anderes vorgeschrieben 
ist, der gemeine Wert zugrunde zu legen. 

Jede wirtschaftliohe Einheit ist ffir sich zu bewerten und ihr Wert 
im ganzen festzustellen. Was ala wirtschaftliche Einheit zu geiten hat, 
ist nach den Anschauungen· des Verkehrs zu entscheiden; die ortliche 
Gewohnheit, die tatea.ohliche Ubung sowie die Zweckbestimmung und 
wirtschaftliche Zusammengehorigkeit oder Abba.ngigkeit der einzelnen 
(',.egenstii.nde sind zu berftoksiohtigen. 

§ 138. Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im 
gewohnliohen Geschll.ftsverkehre nach der Besohaffenheit des Gegen
standes unter Berftcksiohtigung aller den Preis beeinflussenden Dm
stande bei einer VerauBerung zu emelen ware; ungewohnliche oder 
Iediglich personliohe Verhii.ltnisse sind nicht zu beriicksichtigen. 

Ala lediglioh personliche Verhiiltnisse sind auch Verfiigungsbeschran
kungen anzusehen, denen dar Steuerpflichtige aus Griinden, die·in seiner 
Person oder der Person seiner Reohtsvorganger liegen, unterworfen ist. 
Wes gilt insbesondere ftil' Verfiigungsbesohrankungen, die auf Ietzt
willigen Anordnungen beruhen. 

§ 139. Bei der Verwertung von Vermogen, das einem Untemehmen 
gewidmet ist, wird in der Regel von der Voraussetzung ausgegangen, 
daB das Untemehmen hei der Verii.uJ1erung nioht aufgelost, sondem 
weitergeflihrt wird. 

FUr die Bewertung der dauemd dem Betriebe gewidmeten Gegen
sta.nde iet der Ansohaffungs- oder Herstellungspreis abziiglich angemes
sener Abnutzung maJ3gebend unter Zlilassung des Ansatzes eines niedri
geren Wertes, wenn er dem wirklichen Wert zur Zeit dar Bilanzaufstel-
lung entspricht. . 

§ 141. Wertpapiere; die in Deutschland einen Kurswert haben, sind 
mit dem Kurswert, Forderungen, die in das Schuldbuch einer offent
lichen Korperschaft. eingetragen sind, mit dem Kurswert der entspre
chendenSohuldverschreibungen der offentlichenKorperschaft anzusetzen. 

For A.ktien ohne Kurswert, Kuxe oder Anteile an einer Bergwerks
gesellschaft oder einer Gesellsohaft mit besobri.nkter Haftung hat da.s 
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zustindige Finanzamt den Verkaufswert zu ermitteln und fun Steuer
pfliohtigen und Finanzamtem mitzuteilen. Fehlt es an gen1igenden 
Merkmalen, so ist der gemeine Wert unter Berfrcksichtigung des Gesamt
vermogens und der Ertragsalissichten der Gewerkschaft oder Gesell
sohaft zu schatzen. 

§ 142. FUr bestimmte Tage konnen die Steuerkurse der zum Dorsan
handel zugelassenen unddie Steuerwerte anderer Wertpapiere sowie 
der in § 141 Abs. 2 bezeichneten Gewerkschafts- und Gesellschaftsanteile 
festgesetzt werden. 

Die Steuerkurse der zum Borsenhandel zugelassenen Wertpapiere 
werden von 'den Borsenvorstiinden, die Steuerwerte anderer Wertpapiere 
und der Gewerksch.afts- und Gesellschaftsanteile werden von Sachver
stii.ndigenaussoh"lissen ermittelt. 

In den Fallen des § 141 und des § 142 Abs. 1, 2 kann der Steuer
pflichtige bei Wertpapieren, die mit Gewinnanteilscheinen gehandelt 
werden, einen Betrag abziehen, der fiir die seit der Auszahlung des letzten 
Gewinns verstrichene Zeit dem zuletzt verteilten Gewinn entspricht 
dies gilt nioht, wenn auch der laufende Gewinnanspruch bewertet wer 
den muB. 

d) Ans dem Ums",tzstenergesetz. 
§ 31. Die Steuerpflichtigen sindverpflichtet, zur Feststellung der 

Entgelte Aufzeiohnungen zu maohen. Der Reiohsrat trifft hieruber 
nii,Jlere Bestimmungen; sie treten auGer Kraft, wenn der Reiohstag es 
verlangt. Aus den Aufzeichnungen muB zu ersehen sein, wie sich die 
vereinnahmten Entgelte auf die Gruppen von Umsatzen, fiir die ver
scbiedenartige Steuersatze bestehen, verteilen. 

Die zur Entriohtung der erhohten Steuersatze Verpflichteten haben 
fUr die Gegenstii.nde, bei deren Lieferung die erhOhte Steuerpflicht in 
Betraoht kommen kann, ein Steuerbuoh und ein Lagerbuch zu fUhren. 
In das Steuerbuoh miissen die Lieferungen naoh Gegenstand, Betrag 
des Entgelts und Tag der Lieferung und Zahlung eingetragen werden; 
in den Fallen, in denen die erhohte Steuer nach den Vorschriften des 
Gesetzes nicht zu entrichten ist, muG der Grund aus dem Steuerbuohe 
zu ersehen sein; insbesondere ist auf die yom WiederverauBerer vor
gelegte Besoheinigung zu verweisen. Aus dem Lagerbuche muB der 
Bestand der Gegenstande bei Beginn jedes Steuerabsohnitts und der 
tii.gliohe Ein- und Ausgang zu entnehmen sein. 

Nahere Bestimmungen fiber die in Abs. 2 angeordnete Buohfiihrung 
erlli.Bt der Reiohsrat; er bestimmt naoh Anhorung dar amtlichen Berufs
vertretungen, unter welchen Voraussetzungen die Bucher miteinander 
verbunden werden konnen und von der Buohfiihrung ganz oder teilweise 
entbunden werden kann. 
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c. Abgeleitete Reehtsforderungen an die Buehhaltung. 
Schon wiederholt ist darauf hingewiesen worden, daB das Gesetz 

nur die allgemeinen Richtlinien angibt, nach welchen die Vermogens
lage durch die Buchfiihrung ersichtlich gemacht werden solI. Innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens ist der Auslegungskunst ein weiterer Spiel
raum gelassen. Bislang aber ist diese Kunst fast ausschlieBlich der 
Judikatur iiberlassen worden. Nach unserer Meinung zu unrecht; denn 
der wissenschaftlich gebildete und praktisch erfahrene Fachmann sollte 
bei allen diesen Streitfragen, wenn nicht da.s entscheidende Wort haben, 
so doch in erster Linie angehort werden, er und nicht der Jurist 
kann sachgemaB beurteilen, welche Mittel der Buchhaltung zur Ver
fiigung stehen, um die Kardinalforderung des Gesetzgebers - stetiger 
Nachweis der Vermogenslage - nachzukommen, was dabei wesentlich 
oder unwesentlich, durchaus unerlal3lich oder nebensachlich ist, die 
Grenzlinien zu bestimmen, einerseits zwischen den direkten und ab
geleiteten Rechtsforderungen, andererseits zwischen diesen und der Ge
staltungsfreiheit der Buchfiihrung innerhalb der gesetzlichen Schranken. 
Wir wollen daher, m. W. zum ersten Male, den Versuch machen im An
schIuB an die allgemein anerkannten Rechtsforderungen die indirekten 
abzuleiten, um nachher im zweiten Teile mit der Untersuchung der 
Frage zu schlieBen, welche Gestaltungsfreiheit der Buchfiihrung inner
halb der gesetzlichen Schranken gelassen ist. 

Zu den abgeleiteten Rechtsforderungen an die Buchfiihrung zah
len wir: 

I. Besondere Hilfsmittel der Buchfiihrung zur Darstellung der 
rechtlichen Struktur des Vermogens, insbesondere der eventuellen 

Verbindlichkeiten durch die Zwischenkonten. 
Die Gesetzesvorschrift, daB die Buchfiihrung die mit dem Geschafts

betrieb zusammenhangenden Forderungs- und Schuldverhaltnisse dar
stellen soIl, erschopft sich nicht durch die Fiihrung eines Kontokorrent
buches, wo jedem Debitor und Kreditor eine laufende Rechnung er
offnet ist. Aus diesem Buche ergibt sich nur, aus welchen Posten sich 
die betreffende Forderung oder Schuld zusammensetzt, wie und wann 
diese Posten entstanden, wann sie verfallen sind, welche Posten in einem 
und demselben Konto gegeneinander aufgerechnet werden konnen, und 
endlich, wie groB der gegenwartige Saldo der Schuld oder Forderung 
ist. Es gibt aber eine groBe ZahI von Rechtsverhaltnissen, die durch 
dieses Kontokorrent nicht klar genug zur Darstellung kommen oder 
uberhaupt nicht in den Rahmen des Kontokorrentverkehrs gehoren. 
Es ist nun ein Beweis fUr die Genialitat und Anpassungsfahigkeit der 
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systematischen Buchhaltung, daB sie alle diese Verhliltnisse durch das 
Mittel der Konten klarstellen kann. Nicht aus wirtschaftlichen oder 
mathematischen Gruuden, sondern einzig und allein, um auch 
den strengsten Vorschriften des Rechts zu geniigen, hat 
die Buchhaltung Mittel und Wege gefunden, um auch komplizierte 
Rechtsverhaltnisse klar und unzweideutig zum Ausdruck zu bringen. 
Einige der nachbezeichneten Buchungen sind allgemein durchgefiihrt, 
andere haben noch nicht iiberall Eingang gefunden, wieder andere 
habe ich m. W. in meinen Buchhaltungswerken zum ersten Male dar
gestellt. 

1. Fall. Griindung einer Aktiengesellschaft. Der erste buchungs
fahige Akt bei der Grundung ist der, daB das Aktienkapital von den 
Griindern gezeichnet und mit rechtlicher VerbindIichkeit iibernommen 
worden ist. 

Buchung: Konto der Aktionare } 
(Aufzahlung der Personen, die Ak· k . t 1 
di Akt' II h ft .. d t an t16n apl a. e lengese sc a gegrun e 
haben.) 

Der zweite Akt besteht in der sukzessiven oder ganzen Einzahlung des 
Aktienkapitals seitens der Aktionare. 

Buchung: Kasse (oder Bank) an Konto der Aktionare. 
Solange nicht das ganze Aktienkapital eingezahlt ist, besteht iIll 

Konto der Aktionare ein Sollsaldo, der zum Ausdruck bringt, daB die 
betreffenden Aktionare noch personIich Schuldner der Aktiengesell
schaft sind. Wird in einem solchen Falle die Bilanz aufgestellt, so er
scheint: 

Auf der Akti vsei te: die Forderung der Gesellschaft an die Ak
tionare. 

Auf der Passivseite: das noch nicht eingezahlte Aktienkapital, 
das gewohnlich mit dem einbezahlten Teile 
in einem Posten zusammengefaBt ist. 

Ahnlich ist das Verfahren bei der Grundung einer offenen Handels
gesellschaft, Kommanditgesellschaft und Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung. Bei Genossenschaften wird nach dem deutschen Recht der 
Betrag der nicht eingezahlten Geschaftsanteile nicht als Schuld der 
MitgIieder an die Genossenschaft, bzw. an deren Glaubiger aufgefaBt. 
Daher wird dieser Betrag nicht in die Bilanzsumme einbezogen, son
dern nur als durchlaufender Posten sowohl auf der Aktiv- wie auch 
auf der Passivseite in der Vorkolonne angemerkt oder in einem Nach
trag zur Bilanz unter besonderem Titel aufgefiihrt. 

Dagegen nach schweizerischem Genossenschaftsrecht sind die nicht 
einbezahlten Anteilscheine eine echte Schuld der Mitglieder an die 
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Gen05senschaft gleich wie bei Aktiengesellschaften del' nicht einbe
zahlte Teil des Aktienkapitals; daher sind jene in der Bilanz der Ge
nossenschaften - wie oben angegeben - in die Bilanzsumme einzu
beziehen. 

2. Fall. Umwandlung einer oUenen Buehforderung in eine Weehsel
lorderung. Der Glaubiger zieht auf den Schuldner eine Tratte. 

Buchung: 

Rimessen- (Besitzwechsel-) Konto an Debitorenkonto. 
Durch diese allgemeingebrauchliche Buchung entsteht eine unrichtige 
Darstellung des Rechtsverhaltnisses zwischen Trassant und Trassat. 
Wahrend del' Laufzeit des Wechsels ist del' Schuldner in den Biichern 
des Glaubigers entlastet, trotzdem das Schuldverhaltnis nicht er
loschen, sondern nur suspendiert ist und beim Zuriickgehen des 
Wechsels wieder in Kraft tritt. Daher ist es notig, ein sogenanntes 
Zwischenkonto einzuschalten, das Konto der trassierten Debitoren. 
Erste Buchung bei Ausstellun.g des Wechsels: 

Rimessenkonto an Konto trassierter Dehitoren. 

Zweite Buchung nach erfolgter Einlosung des Wechsels: 
Konto trassierter Debitoren an Debitorenkonto. 

Bei der Bilanzaufstellung in del' Zwischenzeit erhiilt man nun einen 
durchlaufenden Posten: 
Aktivseite: Debitoren: auf welche Tratten in Umlauf sind 

(Suspendierte Forderungen) = A lO 000. 
Passivseite: Trassierte Debitoren: Eigene Tratten im 

Umlauf = ~" 10 000. 
Durch die Fiihl'ung dieses Zwischellkontos und die entsprechende 
Bilanzaufstellung kann man am wirksamsten einer nicht selten prak
tizierten Bilanzverschleierung vorbeugen, die darin besteht, daB man 
auf den Bilanztag Debitorenausstande in Wechsel und diese sogar in 
Bankguthahen umwandelt. Ware die von uns empfohlene Buchung 
allgemein uhlich, so ware schon groBeres Ungluck verhindert worden; 
es sci nur an den Leipziger Bankkrach von 1900 erinnert. Jahrelang 
hahen die Bankdirektoren den Schein der Liquiditat del' Bilanz da
durch aufrechterhalten und die Unterhilanz verschIeiert, daJl sie auf 
den Bilanztag ihre faulen Debitoren in Wechselforderungen und diese 
sogar in Bankguthabell verwandelten. 

3. Fall. DiskontieI'ung von Buehforderungen. Welln ein Kaufmann 
bei AulaS der Zession von Forderungen an eine Bank diejenigen Debi
toren entlasten wiirde, deren Schuld er zedierl hat, so wiirde man den 
gleichen Fehler begehen, wie oben im zweiten Fall angedeutet wurde. 
Daher machen es die Eanken, die sich mit diesem Geschaft befassen, 

Schar, Buchhaltung und Bilanz .•. Autl. 8 



114 nIB Bucbfahrungarecht oder die rechtUehen Gnindlagen dar Boohhaltuug. 

den betreHenden Kaufleuten zur Pf1icht, daB sie in folgender Weise 
buchen: 
Bank X, Separatkonto, an Konto der zedierten Debitoren. 
Erst wenn der Schuldner wirklich beza.hlt hatl), kann dieser durch 
folgende Buchung definitiv entlastet wer4,en: 

Konto zedierter Debitoren an Debitorenkonto. 

Bei der Bilanz, die der Zedent in der Zwischenzeit aufstellt, erscheint 
nun a.uf der Aktiv- und Passivseite ein durchlaufender Posten. 

Aktivseite: Debitoren zedierl . . • • • . . . . M. 5000,
Passi vsei te: Konto zedierter Debitoren (oder diskon-

tiver Forderungen). • • • • • . .• M. 5000,-
Die Buchfiihrung eines Geschiiftsgangs fiber die Diskontierung von 

Buchforderungen seitens des Kaufmanns muD sich an folgende Akte, 
in denen sich der ganze Vorgang abspielt, halten: 

1. Abtretung der Buchforderung an die Bank: 
Bank X, Konto separata. an zedierte Debitoren. 

2. Ausstellung eines Eigenwechsels an die Bank in der Rohe des 
Bruchteiles der abgetretenen Forderungen, den die Bank dis
kontieren will: 
Bank X, Konto separata an Schuldwechsel. 

3. Diskontrechnung und Gutschrift des Barwerts seitens der Bank: 
Folgende an Bank X, Konto separata: 
a) Bank X, Konto' ordinaria (Barwert). 
b) Zinsen- und Diskontokonto (Diskont und Provision). 

4. Zahlung der· Schuldner direkt an den Kaufmann: 
Kassakonto an Debitorenkonto. 

5. tJberleitung dar Zahlung an die Bank, in Rohe des Eigenwechsels: 
Bank X, Konto separata an Kassakonto. 

6. Die Bank gibt dem Kaufmann zurUck: 
a) Die Zession: Zedierte Debitoren an Bank X. Konto 

separata). 
b) Den Eigenwechsel: Schuldwechsel an Bank X. Konto 

separa ta). 

4. Fall. Verpfimdung von Weripapieren, Waren usw. fflr einen 
offenen Kontokorrentkredit. Der Pfandgeber, der ein F&ustpfand in 
Wertpapieren in die Hand des Pfandhalters hinausgibt. mu13 da.s 00-

1) Sie za.hlen gewOlmlioh direkt an ihre GJiubigar und nioht an die Bank, weil 
sie unter gewohnliohen Verhiltnissen von dar ZeaaiOD keine Kenntnis arbalten 
ha.ben; dar Zedent ala Ba.Dksohuldner ist dann verpfliohtet, den VorsohuB, denar 
von der Bank erhalten unci fiir den er in dar Regel noeh einen Eigenweehsel aus· 
stellen muB, selbat surlicbuzahlen. 
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ziigliche RechtsverhiUtnis in seinen Biichern klarlegen. Hat er z. B. fiir 
einen Kredit Wertpapiere hinterlegt fiir 10000 M., so wird er buchen: 

(Pfandhalter der Wertpapiere). } an Verbindlichkeiten wegen 
Bank Y, Separatkonto verpfandeten Wertpapieren. 

Die entgegengesetzte Buchung hat der Pfandhalter zu machen. (In 
Pfand genommene Wertpapiere an Konto des Schuldners.) 

o. Fall. Avalwechsel. Die Bank, welche fiir einen ihrer Kunden 
Biirgschaftswechsel (Aval) aus der Hand gibt, wird buchen: 

Aval- Debitoren an Aval- Akzeptenkonto. 
Dieser Posten ist in der Bilanz durchlaufend. 

Die Firma, auf deren Rechnung die Bank das Avalakzept gegeben 
hat, hat die Buchung zu treffen: 

Avalnehmer I {Bank Y, Scparatkonto 
Name der Firma, an die Biirg- an (Avalo.kzept). 

sohaft geleistet werden muG. 

6. Fall. Garantiekapital. Manche Unternehm~ngen, z. B. Genossen
schaften, Aktiengesellschaften usw., verschaffen sich zuweilen daduroh 
Kredit, daB deren Mitglieder bei einer Bank Garantiescheine hinter
legen. Die betreffende Gesellschaft hat zu buchen: 

Konto der Garanten an Garantie-Kapital. 
In der Bilanz ist auch dieser Posten durchlaufend. 

7. Fall. Buchong von Bfirgschaften. Wer Biirgschaft leistet, solIta 
auch unbedingt dariiber eine Buchung treffen; denn jede Biirgsoho.ft 
ist eine bedingte Sch uld. Sie wird zur wirklichen, wenn der BUrge 
fiir den Ho.uptschuldner bezo.hlen muG. In diesem FaIle Wird der Biirge 
selbst zum GIaubiger des Hauptschuldners. Rei Eingehung einer Biirg
schaU ha.t der Biirge daher zu buchen: 

Biirgscho.ftsschuldner NN. an Biirgscha.ftsverpflichtung 
(Biirgschaftsschuld) 

8. Fall. Verbuchong von Regre8roohten und BegreBpfJichten. Wer 
einen Wechsel vom Trassanten, Remittenten oder einem Indosso.nten 
durch ein Vollindossament oder Blankoindossament erwirbt, hat ein 
eventuelles RegreBrecht auf jeden einzelnen seiner Vormanner. Do.
gegen ist jeder, der einen Wecheel mit seiner Unterschrift aus der 
Hand gibt, regreBpflichtig an jeden seiner Nacbmanner. FUr jeden 
durch Indossament aus der Hand gegebenen Wecheel, sofem es sich 
nicht um eigene Tratten handelt (die oben unter Fall 2 behandelt 
worden sind), stehen sich also eventuelle RegreBrechte und RegreG
pflichten gleichwertig gegeniiber. Will man auch diese in das Kontan
system einbeziehen, so dient dazu das Konto fur Giroverbindlich-

8· 



116 Das Buchfiihrungsrecht oder die rechtIichen GrundJagen der Buchhaltung. 

keiten, richtiger ausgedrlickt, das Konto fur RegreJ3rechte (Soll
seite) und RegreBpflichten (Habenseite). Jeder durch Indossament 
weiterbegebene Wecheel geht nun durch Soll und Raben diesee Kontos. 
Der Posten kann erst stomiert werden, wenn man sicher ist, daB der 
Wecheel nicht mehr zurtickgeht. Man kann die kontenmaBige Ver
buchung auch durch ein beziigliches Hilfsbuch ersetzen. In der Bilanz 
sollten aber unter allen Umstanden diese RegreBrechte und RegreB
pflichten ffir die noch nicht verfallenen Wechsel zur Darstellung kom
men. Das kann geschehen durch Aufnahme dar folgenden Bilanz
posten: 

Auf der Aktivseite: Eventuelle RegreBrechte auf 
die Vormanner aus weiterbegebe-
nen, nicht verfallenen Wechseln M. 10000 

Auf der Passivseite: Eventuelle RegreBpflichten 
an Nachmii.nner aus unserem In
dossament ffir weiterbegebene, 
nicht verfallene Wecheel M. 10000 

Da dieser Posten gleichwertig durch SoIl und Raben der Bilanz 
geht und auf die GroBe des Vermogens keinen EinfluB ausiibt, so p£legt 
man derartige Posten in der Bilanz entweder in die Vorkolonne ein
zusetzen, oder am Schlusse, unter dem Strich, anzumerken; seltener 
werden sie in die Bilanzsumme einbezogen. Das gleiche gilt auch ffir 
Fall 4, 5 und 7. 

Alle diese Buchungen. ha.ben das gemeinsam, daB sie keinen EinfluB 
auf die GroBe des Vermogens ausuben. Einem Aktivposten steht 
jederzeit ein gleichwertiger Passivposten gegeniiber; auch in der Bilanz. 
Ratte daher die BuchhaJ.tung nur GroBe· nnd Zusammensetzung des 
Vermogens nachzuweisen, also nur mathematische und wirtschaftliche 
Zwecke zu verfolgen, 80 konnte man ane diese Buchungen wegla.ssen~ 
Allein das Gesetz fordert ordnungsmaBige Darstellung der Vermogens
lage; darunter ist offenbar nicht nur die GroBe und Zusammensetzung 
des Vermogens, sondern auch die rechtliche Struktur zu verstehen. 
Diese kann aber nur durch Anwendung der genannten Zwischenkonten 
erreicht werden. 

Zwischenkonten hei13e ich diejenigen Konten, die nicht 
der Darstellung der GroBe des Vermogens dienen, sondern 
nur denZweck haben, die rechtlicheStruktur desVermogens 
in allen Fallen klar zur Darstellung ·zu bringen, wo sich 
Rechte und Verpflichtungen einer Unternehmung gleioh· 
wertig gegeniiberstehen. Die Verwendung der Zwischen
konten ist also nicht eine wirtschaftliche, sondern eine 
Rechtsforderung an die Buchfiihrung. 
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9. Fall. Verbuehnng von Reehtsverhiiltnissen doreh besondere Hills
bueher. Es gibt auBer den eben besprochenen Fallen auch andere Rechts
verhaltnisse, die auf die Vermogenslage und Zahlungsfahigkeit einer 
Unternehmung einen kleineren oder groBeren, oft verhangnisvollen 
EinfluB ausiiben, die in der Regel nicht derart verbucht werden, daB 
sie in das Kontensystem einbezogen werden, folglich auch nicht in del' 
Bilanz erscheinen. Es betrifft dies die Rechte und Verpflichtungen 
aus Kauf- und Lieferungsgeschaften, die erst in der Zukunft erfiillt 
werden, z. B. 

a) samtliche auf Termin abgeschlossene Borsengeschafte. 
in Wertpapieren und fremden Valuten; auf Lieferung von Geld 
oder Wertpapieren bei Reportgeschaften; ferner im Waren
terminhandel gekaufte oder verkaufte "Schliisse" in Termin
waren, wie Baumwolle, Kaffee, Zucker usw.; 

b) Darlehensvertrage auf zukiinftige Leistung von Leihgeld; 
oder auf Beteiligungen; oder Einzahlung auf Aktien, Geschafts
anteil in Genossenschaften und Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung; oder ZubuBen auf Kuxe usw.; 

c) im Effektivhandel mit Waren die "Schlusse" auf Liefe
rung; die noch nicht effektuierten Bestellungen der Kundschaft; 
die Vertrage der Industriellen auf Lieferung von Maschinen 
oder anderen Erzeugnissen; Verpflichtungen aus Bauvertragen 
usw.; 

d) hangende Prozesse; bestrittene Forderungen; bestehende 
oder beschlossene n e u eSt e u ern, die rUckwirkend auf ver
flossene Geschaftsjahre verlegt werden usw. 

Alle diese und ahnliche, rechtlich wirksam abgeschlossenen Geschafte 
mittels Anwendung von Zwischenkonten zu verbuchen und durch 
die systematischen GeschMtsbiicher (Journal und Hauptbueh) bis zur 
Bilanz zu fiihren, ware buchhalterisch moglich; aber dadurch wiirde 
die Buchfiihrung zu verwickelt; kompliziert und auch durch groBe 
Mehrarbeit verteuert, so daB man davon absehen muB. 

Die Buchhaltung hat aber andere Mittel an der Haftd, um alle der
artigen Rechtsverhaltnisse zu kontrollieren, leider nicht zwangslaufig 
wie bei den systematischen Verbuchungen, doch in jedem ordnungs
miiBig gefiihrten Geschiiftsbetrieb in Gebrauch. Vorgreiflich spateren 
Erkliirungen kann schon jetzt verstanden werden, daB man die Doku
mente, welche der Geschaftsgang erzeugt, nach zwei verschicdenen 
Richtungen auslegt und verbucht; das eine Mal tragt man sie 
in die systematischen Bucher ein, wodurch sie zwangslaufig 
durch die Konten ins Hauptbuch und von da in die Bilanz kommen. 
Ala notwendige Erganzung dazu gibt es neben dieser systematischen 
Verbuchung eine Nebenverbuchung in den sog. Hilfsbuchern. 
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Unter diesen Hilfsbftchern gibt es eine 'Abteilung, die wir als Rechts
kontrolle bezeichnen; dazu gehoren in erster Linie die Kommis
sionsbiicher, in welche die obengenannten Rechtsgeschafte sofort 
na.ch VertragsabschluB eingetragen werden. Jeder, der mit der Auf
stellung der Bilanz betraut und dafftr verantwortlich ist, oder der 
diese Bilanz im Zusammenhang mit den Buchern zu prftfen und die 
Vermogenslage der Unternehmung festzustellen hat, ist auch verpflich
tet, aus den bezuglichen Hilfsbuchern die notwendigen Erhebungen 
zu machen und diese Ergebnisse seinem- Bericht uber Bilanz und Rech
nungsffthrung beizufugen. Falls sich daraus ergibt, daB aus solchen 
Vertragen voraussichtlich ein erheblicher Verlust erwachsen wird, 
so wird man vorsichtshalber in der Bilanz eine Reserve bilden. 

Verlustkonto an Reserven fiir voraussichtliche Verluste 
an ...... , 

ahnlich, wie man auch fUr dubiose Debitoren eine Reserve unter dem 
Titel "Delkredereko uto" bildet. Zu den Hilfsb"iichern fUr die Rechts
kontrolle gehoren im wesentlichen: 

a) samtliche Kommissionsbiicher; 
b) das Verfallbuch, eine Abteilung fUr Forderungen Bowie fUr 

Buch- und Wechselschulden, wenn man nicht vorzieht, fUr 
Debitoren und Kreditoren eine Kartothek anzulegen und die 
Verfallzeiten durch schwarze Reiter kenntlich zu machen; 

c) das Auskuuftsbuch; 
d) das Obligobuch; in welchem jeder Kunde mit den Angaben 

uber den ihm eingeraumten Hochstkredit verzeichnet und bei 
jeder Veranderung der Position der Saldo des in Anspruch ge
nommeneo Kredits ersichtlich gemacht ist. Der Fakturist darf 
keine neue Rechnung ausstellen; der Kassierer keine Zahiung 
leisten; der Chef des Wechselgeschafts keine neuen Rimessen 
zum Diskontieren genehmigen oder sich durch Akzepte ver
pflichten, ehe der Fuhrer des Obligobuches angegeben hat, daB 
das neue Geschaft im Rahmen des den Betreffenden eingeraum
ten Kredits liege. 

Wie man sieht, liegt in der Befolgung dieser abgeleiteten Vorschrift 
uber die Verbuchung von Rechtsgeschaften ein vortreffliches Mittel 
zur Betriebsfiihrung und Schadenverhutung. 

II. Das geschlossene Kontensystem. 
Die Forderung, daB jeder Buchhaltung ein geschlossenes Konten

system zugrunde liegen miisse, haben wir auf S. 82 aus dem Begrif£ 
der Buchhaltung abgeleitet und wissenschaftlich begriindet. Sie ist aber 
auch gleichzeitig eine abgeleitete Forderung des Rechts. Denn die Er-
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sicht~chmachu.ng der samtlichen Handelsgeschafte und der Vermogens
lage 1St auf kemem anderen Wege zu erreichen, als durch ein geschlos
senes Kontensystem, das die Buchfiihrung zwingt, jeden Vermogens
bestandteil einer kontenmaBigen Behandlung und Kontrolle zu unter
ziehen. Dadurch ist zugleich gewahrleistet, daB jedes Handelsgeschaft 
in seinen Wirkungen auf die Vermogenslage, bzw. auf die GroBe und Zu
sammensetzung der Vermogensbestandteile und auf das Kapital ge
bucht wird. Ja, wir mochten daffir pladieren, daB auch der Richter 
jede Buchfuhrung, die kein geschlossenes Kontensystem zur Voraus
setzung hat, als nicht ordnungsmallig beurteilt. Wieviel ge
schaftliches· Ungluck, Verluste, Defraudationen konnten verhfitet, wie
viel Leichtsinn, FahrHLssigkeit und Betrngereien im Geschaftlichen 
wfirden aufgedeckt und strafrechtlich erfaBt werden, wenn jede Buch
fUhrung, die dieser Forderung nicht nachkommt, als nicht ordnungs
maJ3ig be- und verurteilt wlirde! 

ID. Kongruenz zwischen Buchfiihrung und Gesehaftsfiihrung. 
Die Forderung der Kongruenz zwischen Buchliihrung und Ge

schaftsfuhrung schlieBt in sich, daB jede Veranderung in der GroBe 
und Zusammensetzung des Vermogens, die durch den Geschaftsbetrieb 
herbeigefiihrt wird, auch durch die BuchlUhrung erfaBt werden muB, 
und zwar' genau auf den Zeitpunkt, wann die Geschaftsfiihrung diese 
Veranderung bewirkt, bzw. wann sie ihr zur Kenntnis kommt. Selbst
verstandlich erstreckt sich diese Forderung nur auf die wirkllch voll
zogenen und buchungsfahigen Geschafte, nicht auf noch nicht in greif
baren Zahlenwerten gegebenen Vorbereitungen, Vertragen fiber Rechte 
und Verpflichtungen usw., vorbehalten die im vorigen Abschnitt be
handelten, durch Zwischenkonten zu verbuchenden FaIle. In der Haupt
sache handelt es sich urn den Zeitpunkt der Bucheintragungen; zur 
Veranschaulichung fuhren wir einige Beispiele an. 

a) Beim Warenankauf und Verkauf ist der Erfilllungsort und die 
Erfiillungszeit maBgebend. Eine Faktura iiber einen Distanzkauf muB 
an dem Tage gebucht werden, wenn die Rechnung ankommt, nicht erst 
bei Ankunft der Waren, es sei denn, daB besondere Abmachungen iiber 
den Erfiillungsort bestehen. Die Warensendungen an den Kaufer miissen 
in der Regel am Tage der Fakturaerteilung eingeschrieben werden. 

b) Ein gezogener Wechsel wird am Ausstellungstage gebucht. Wann 
eine auf uns gezogene Tratte gebucht werden soIl, ist strittig; einige 
Kaufleute buchen sie am Tage des Eingangs des Avisbriefes, andere aber 
erst bei Erteilung des Akzeptes; erstere stehen auf dem Standpunkte 
der Ordnung, letztere auf dem des Rechts; denn die wechselrechtliche 
Zahlungspflicht des Trassaten wird erst durch Akzept, nicht durch die 
bloBe Kenntnisnahme durch den Avisbrief begriindet. 
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0) Ausgehende Wacheel zur Diskontierung sollen am Tage des Aus
gangs, nioht erst bei Eingang der Diskontnote gebuoht werden. 

d) Kassadifferenzen, die sioh beim Kassasturz ergeben und nioht 
sofort aufgekliirt werden konnen, miissen in der Kassareohnung per 
Kassadifferenzenkonto ausgebuoht werden. Da aber die Kassauber
sohiisse nioht mit den Kassafeblbetragen kompensiert werden diirfen -
das hieBe ja zwei Febler gegeneinander aufheben -, so mUssen zwei 
Ka.ssadi.fferenzenkonten gefUhrt werden, eines ffir die Vberschiisse, 
eines ffir die Fehlbetrage. 

e) Uberhaupt ist bei allen rein en Bestandkonten streng darauf zu 
halten, daB jede Differenz sofort ausgebuoht wird, so daB der Saldo 
den Wert des jeweiligen Aktiv- oder Passivbestandes genau angibt. 
Daher mUssen auch in den Debitoren- und Kreditorenrechnungen 
samtliche Zu- und Abschreibungen fUr Verluste, Rabatt, Retourwaren, 
Skonto usw., unmittelbar nachdem sie .der Geschaftsflihrung zur Kennt
nis kommen und anerkannt sind, gebucht werden. 

Zusammenfassung. Geschaftsfiihrung und Buchfiihrung miissen 
kongruent sein, d. h. Eingang und Ausgang von Geld; Waren, Wechseln, 
Wertschriften usw., sowie Entstehung oder Beendigung von Rechten 
und Verpflichtungen mUssen auf denjenigen Zeitpunkt gebucht werden, 
wenn sie von der Geschaftsfiihrung vollzogen werden oder zu ihrer 
Kenntnis gelangt sind, so daB die tatsaohliohen durch die Buohfiihrung 
kontrollierten Vermogensbestii.nde, soweit sie iiberhaupt durch die 
Buchhaltung kontrollierbar sind - iibereinstimmen. 

IV. lusti.fizierbarkeit jedes Buchpostens und damit des Vermogens
bestandes, der Schulden und Forderungen. 

Diese Forderung, die wir auf S. 52 aus dem Prinzip der Buchhal
tungswissenschaft abgeleitet haben, ist zugleich eine abgeleitete Rechts
forderung. Dieser Forderung muD nicht nur geniigt werden, wenn der 
Geschaftsinhaber vor Gericht oder vor amtlichen Behorden die Richtig
keit seiner Bucheintragungen beweisen will, sondern auch, wenn der 
Unterbeamte seinen Vorgesetzten, der Geschaftsleiter seinen Verwal
tungsbehorden, diese ihren weiteren Gesellschaftsorganen (Aufsichts
rat, Generalversammlung) iiber die ganze Geschaftsflihrung, liber die 
Vermogensverwaltung und liber Erfolg oder MiBerfoIg der Unter
nehmung Rechenschaft ablegen, endlich auch dann, wenn die Kontroll
stelle (Rechnungsrevision) das gesamte Rechnungswesen zu priifen hat. 
Wie man sieht, erstreckt sich diese Forderung auf alle .Arten und Formen 
kaufmannischer Unternehmungen, wie versohied,enartig diese aucb 
rechtlich konstruiert sein mogen, ist dooh selbet jede Einzelfirma nie
mala sicher, wie schon oben S. 94 angedeutet, ob und wann sie ihre 



Abgeleitete Rechtsforderungen an die Buchhaltung. 121 

Bucher dem Gericht vorweisen muB. Aus der allgemeinen Forderung 
der Justifizierbarkeit leiten wir folgende einzelne Falle ab: 

1. Kein Dokument, auf das sich irgendeine Eintragung stiitzt, dart 
vernichtet werden. Diesa Dokumente entstehen auf zwei Arten: 

a) durch die geschaftlichen Beziehungen mit anderen, fremden 
Personen. Daher halt der Kaufmann streng an der Forderung fest, 
daB jede Abmachung, selbst wenn me miindlich oder telephonisch voll
zogen ist und vollkommen rechtsgiiltig wire, auch schriftlich einwand
frei dokumentiert wird; 

b) durch den inneren Verkehr zwischen den verschiedenen Betriebs
abteilungen, z. B. zwischen Materialverwaltung und den einzelnen Werk
stii.tten, zwischen Hauptkasse und den Verwaltern von Nebenkassan, 
zwischen Geschiftsleitung und Hauptbuchhalter, zwischen diasem und 
den nachgeordneten Stellen; in allen diesen und in allen ahnlichen 
Fallen muB derjenige, der die Buchung vollzieht, den Buchposten durch 
einen Beleg justifizieren. 

Keine Buchung ohne Dokument. 
c) Keine Urschrift darf vernichtet und durch eine Abschrift ersetzt 

werden. - Wenn an dieser Forderung streng festgehalten w1irde, 80 

konnte manche Streitigkeit, mancher ProzeB vermieden werden; es 
betrifft dies namentlich die Gewichtsnoten, die Aufnahine der Inventur, 
die Fabrikationsbucher, Arbeitskontrollen, Lohn- und Gehaltsauszah
lungen, Materialverbrauch, Kassabrouillon (unreines Kassabuch) UBW. 

2. Jede Abschrift muB als solche kenntlich gemacht werden dorch 
Bezngnahme nnd Hinweis auf die Doknmente. 1m Grunde genom
men ist jeder Buchposten eine Abschrift; durch den Zusammenhang 
der einzelnen systematischen Bucher untereinander und zwischen diesen 
und den Nebenverbuchungen - worauf wir noch zu sprechen kommen 
werden - entstehen nach und nach zwei oder mehr Abschriften aUB 
einem und demselben Dokument, oder neue Abschriften auf Grund der 
eraten; um auch diesa zu dokumentieren, hat jeder Buchposten eine 
Spalte fUr die Hinweisung auf den Originalbeleg, oder auf die Skriptur, 
auf die sich die neue Abschrift berufen muB. Mit Hille diaser Berufungs
spalte kann man jeden Buchposten durch die verachiedenen Bucher und 
Abschriften hindurch bis zu seinem Uraprung, d. h. zu seinem Original
dokument verfoIgen und kontrollieren. So greifen die verachiedenen 
Bucher der Buchhaltung und diesa mit den Dokumenten ineinander 
wie die Ringe einer Kette. 
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D •. Gestaltungsfreiheit in der Buchfiihrung 
innerhalb der gesetzlichen Schranken. 

(Das Privatvermogen in der Bila.nz des Kaufmanns; lose Blatter in der 
Buchfiihrung. ) 

Aus den vorhergehenden Abschnitten liber das Buchfiihrungsrecht 
wird klar, daB der Oestaltung und Anpassung der Bucbfiihrung noch 
weiter Spielraum gelassen ist. Zunachst gelten die gesetzlichen Vor
scbriften iiberhaupt nur fur Kaufleute. Kaufmann im Sinne des 
D. HGB. (§ 1) ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. AlB Handelsgewerbe 
gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nachstehend bezeichneten Arlen 
von Geschiiften zum Gegenstand hat: den Warenhandel, den Handel in 
Wertpapieren, die Industrie, den industrielien Werkvertrag, das Ver
sicherungsgeschiift, das Bankgeschiift, das Transportgewerbe, das Ge
schiift der Kommissionare und Spediteure, der Agenten und Handels
makler, den Buch- und Kunsthandel, das Verlagsgeschaft, die Buch
druckerei. Wenn auch, wie man sieht, der Geltungsbereich des Handels
gesetzes und damit der gesetzlichen Verpflichtung zur Buchltihrung 
schon weit gezogen ist, so sind doch aIle anderen Wirtschaftsarten und 
Unternehmungsformen, wie z. B. das Kleingewerbe, die Landwirtschaft 
usw., hinsichtlich der Buchfiihrung keinerlei gesetzlichen Bestimmungen 
unterworfen. Das soIl jetzt anders werden. Die Reichsregierung Deutsch
lands beabsichtigt, den Buchfiihrungszwang auch auf Handwerk und 
Landwirtschaft, iiberhaupt auf alie selbstandigen Gewerbetreibenden, 
wahrscheinlich auch auf aIle Steuerpflichtige auszudehnen. (S. 107, 
§ 164.) Obschon der Staat diese MaBregel nicht im Interesse eiller 
groBeren Prosperitat der betreffenden Erwerbsgruppen plant, sondern 
dabei die sicherere Erfassung des steuerpflichtigen Vermogens und 
Einkommens im Auge hat, so ist doch klar am Tage, daB eine 
ordentliche Buchfiihrung fiir jeden Erwerbtreibenden einen groBen 
Wert hat, und mit der Ordnung im gesamten Rechnungswesen, die 
der Staat zwangsweise bei diesen Erwerbsgruppen erreichen will, auch 
miichtig die Leistungsfiihigkeit, Wirtschaftlichkeit und den Wohlsta.nd 
derselben fordert. 

I. Das Privatvermogen in der Bilanz des Einzelkantmanns. 
Die Buchliihrungspflipht des Kaufmanns erstreckt moh nioht nur 

auf das im eigentlichen Handelsgesohiift tatige Vermogen; nach reichs
gerichtlicher Entscheidung muB der Einzelkaufma.nn in seiner Jahres
bilanz seine samtlichen Vermogensbestandteile, Forderungen 
und Sch ulden verzeichnen, also auBer denjenigen, die mit dem 
Geschiiftsbetrieb seiner Firma zusa.mmenhingen, auoh die privaten, 



Gestaltungsfreiheit in dar Bucbfiihrong innerhalb der gesetzL Schranken. 123 

auBergesch.ii.ftlichen VermOgensteile, Forderungen und Schulden; es 
scheint aber, daB dem Gesetz Geniige gescbieht, wenn letztere nur als 
Anhang und Erga.nzung zu seiner Gesch.ii.ftsbiIanz aufgefiihrt werden. 
Wer aber auf gute Ordnung h.ii.lt, wird auch diese au&rgeschaftlichen 
Aktiven und Passiven einer kontenma..Bigen Behandlung unterziehen. 
Diesa Verpflichtung trifft aber nur den Inhaber einer Einzelfirma, nicht 
die Mitglieder einer Hande1sgesellschaft. 

n. Der Wahlfreiheit anheimgestel1te Gebiete. 
1m ubrigen bekiiminert moh der Gesetzgeber auoh bei Kaufleuten in 

keiner Weise um die Frage, wie der Kaufmann seine Bucher fUhrt, 
auf welohe Art er seine Handelsgesohafte und die'Lage seines Vermogens 
ersichtlich macht, ob erdabei die doppelte oder einfache Buchhaltung 
anwendet, welche Bucher er fUhrt, welches Kontensystem er zugrnnde 
legt, ob er in diesem die gemischten Konten verwendet oder diese nach 
MBglichkeit ausschaltet. Der Gesetzgeber begniigt sich nur mit der 
grundsatzlichen Forderung, daJl der Kaufmann in seiner 
Buchfiihrung seine Handelsgeschii.fte, die Lage seines Ver
magens, im besonderen auch die mit dem Geschaftsbetrieb 
zusammenhangenden Forderungen und Schuiden ersioht
Hcb mache. 

m. Die losen DIlUter. 
Nach diesem Grundgedanken miissen auch die Neuerungen und 

Verbesserungen in der Buchfiihrung beurteilt werden. Als solohe steht 
heute im Vordergrunde des Interesses die Frage der Anwend ung 
loser Blatter in der Buohfiihrung. Der Streit, ob diese angesichts 
der Vorschrift des Gesetzes: "die BUcher sollen gebunden sein" er
laubt oder nicht erlaubt, ob diese Neuerung praktisch oder unprak
tisoh sei, ist nicht iiber allen Zweifel entsobieden. Eine groBe Zahl von 
Juristen~ Kaufleuten und Fachmannern sind fUr, andere dagegen. 
loh gebe also nur meine personliohe Ansioht wieder, indem ioh hier
nach die SchluJ3satze meines Gutaohtens zusammenstelle, das ioh in 
dieser Frage zu Banden der Altesten der Kaufleutevon .Berlin er
stattet habel). 

Schlnflsiitze. 
Gegeniiber den ilberzeugenden Gutaohten versohiedener Juristen2) 

konnen die von anderen Fachlenten und Juristen erhobenen Einwen-

1) Wer siGh fUr die Frage interessiert, den verweise ich auf meine Schrift: 
"Das deutsche Buchfiihrungsrecht", Berlin, bei S. Simon 1911. 

I) Den gegensii.tzliohen Standpunkt vertreten: Justizrat Dr. Veit Simon, 
Beigel in StraBburg (beide gestorben), z. T. auch Professor Schmalenbach (Koln), 
Meltzer von der Treuha.ndgesellsoha.ft "Revision", Berlin u. a. m. 
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dungen (Dr. Staub, Prof. Cramer, Notar Dr. Alioth und viele andere) 
gegen das Ka.rtenkontokorrent oder das Dauerkontobuch um so weniger 
sta.ndhalten, als sich diese nur auf den starren W ortlaut des Gesetzes 
zu stutzen vermogen: "... Der Kaufmann ist verpflichtet, B1icher 
zu ffihren... Die Bucher sollen gebunden sein ... " Sie bestehen, 
wie Shylock, auf ihrem Schein und wollen damit gen lebendigen FluB 
in der Entwicklung des gesamten Rechnungswesens unterbinden. Auch 
hier gilt: Der Buchstabe totet, der Geist nur macht lebendig. Buch
haltungswissenschaft und -praxis stehen unter den gleichen Entwick
lungsgesetzen wie das gesamte Wirtschaftsleben. Wie dieses sich mit 
elementarer Kraft vorwartsdrangt, sich neue Wege und Formen er
zwingt, Boauch das damit parallel verlaufende Kontroll- und Verrech
nungswesen. Schrittweise muB der Gesetzgeber folgen: das Kopier
buch ist gefallen, weil der GroBbetrieb es nicht mehr brauchen konnte; 
die Vorschrift: "Die Bucher mussen gebunden sein" ist umgewandelt 
in die bloBe Instruktion: sie "sollen" gebunden sein. Und da nun die 
moderne Buchhaltung das gebundene Buch sprengt und es zum immer 
dauernden Kartenkasten oder Kartenbuch erweitert hat, erweitern 
muBte, 80 wird auch zweifellos diese letztere Formel fallen miissen. 
Inzwischen wird sich die praktische Buchfiihrung, unterstutzt von der 
sammelnden, systematisierenden und kritisierenden Buchhaltungs
wissenschaft weiterentwickeln nach dem Prinzip der Anpassung an aIle 
Arlen und Stufen' der Wirtschaftsbetriebe, der Anpassung an die Ar
beitsteilung und vor allem nach dem okonomischen Prinzip: die Z we c ke 
der Buchhaltung mit dem kleinsten Aufwand von Kraft, 
Zeit und Mitteln in immer vollkommenerer Weise zu er
reichen. DaB die verschiedenen Formen in der Anwendung von losen 
Blattern in der Buchhaltung in der Richtung dieser Entwicklungs
prinzipien liegen, ist auBer allen Zweifeln als erwiesen zu erachten. 

1. Gegen die Verwendung von losen Blattern in der kaufmannischen 
Buchfiihrung an Stelle von gebundenen Buchern konnen weder von der 
Buchhaltungswissenschaft, noch der Praxis, noch dem Recht 
begriindete Einwendungen gemacht werden, wenn dabei folgende, von 
allen drei Seiten gemeinsam geforderte Bedingungen erfiillt werden: 

a) Die auf Karlen geschriebenen und in dieser Form aufzubewahren
den Skripturen mussen ein Glied der gesamten Organisation des Rech
nungs- und Buchfiihrungswesens derart bilden, daB sie sich ala Ab
schriften oder Ubertragungen aus den Grundbuchern na.chweisen und 
jederzeit kontrollieren lassen oder, wenn sie direkt den Dokumenten 
entnommen werden, daB sie bloB eine zu der Ha.uptverbuchung parallel 
verlaufende zweite Interpretation oder Verarbeitung dieser Dokumente 
darstellen und daher in jener ihre Kontrolle finden. Zur Eintragung 
auf lose Blatter eignen sich daher im wesentIichen nur Nebenverbuchun-



Gestaltungsfreiheit in der Bucbfiihrung innerhalb der gesetzL Sohranken. 125 

gen, die an Hand von Eintragungen in systematischen Buchern kon
trolliert oder im FaIle auch rekonstruiert werden konnen. Hierzu ge
hort insbesondere der Kontokorrentverkehr. 

b) Ordnung, Zuveriassigkeit und Vollstlindigkeit der Buchfiihrung 
diirfen durch Verwendung loser Blatter nicht beeintrachtigt werden. 

2. FUr die Buchhaltungswissenschaft ist die Frage, ob die 
Skripturen in gebundene Bucher oder auf lose Blatter gemacht werden, 
eine mehr oder weniger nebensachliche; sie legt den Hauptwert darauf, 
daB die einzelnen Buchposten dokumentarisch belegt werden, daB die 
samtlichen Geschaftsvorfalle vollstandig und luckenlos einerseits chrono
logisch, andererseits systematisch bearbeitet werden, und daB endlich 
sowohl die Vermogenslage als anch die Zu- und Abnahme des Rein
vermogens unter Zuhilfenahme der Inventur nachgewiesen werden 
konnen. Aus Grunden der ZweckmaBigkeit und Zuverllissigkeit, ins
besondere im Interesse einer sicheren Aufbewahrung muB auch vom 
Standpunkt der Wissenschaft aus an dcr gebundenen Buchform 
der systematischen Bucher festgehalten werden, wenn auch gegen 
die Anlage von Kassabuch und SpezialjoUl'Ilalen in losen Bogen, solange 
diese noch in der Arbeit sich befinden, nichts eingewendet werden kann, 
vorausgesetzt, daB sie nachher zwecks Aufbewahrung gebunden werden. 
Mit Bezug auf samtliche Nebenverbuchungen kann hinsichtlich ihrel' 
Form der weiteste Spielraum gelassen werden. 

3. In der Buchhaltungspraxis erobert sich die Verwendung von 
losen Blattern stets weitere Kreise, aber aUch hier nur mit der Ein
schrankung auf Nebenverbuchungen. Die Praxis erblickt darin eine 
arbeitersparende, der Arbeitsleistung leicht anzupassende und sie unter
stutzende, die Ordnung und Kontrolle erleichternde Neuordnung; auch 
das Kontokorrent auf losen Blattern, sei es in der Form des Dauer
kontobuches oder des Kartenkastens, hat schon in weitesten Kreisen 
Eingang gefunden und, soweit bekannt, keine V'belstande im Gefolge. 

4. Die von juristischen Sachverstandigen abgegebenen Gut
achten weisen uberzeugend nach, daB die Verwendung von losen Blat
tern, insbesondere das Dauerkontobuch, keineswegs gegen den Sinn 
des Gesetzes verstoBe, daB daraus sich weder ein Konkursdelikt kon
struieren lasse, noch daB die :Beweiskraft der Bucher gemindert werde, 
wenn im ubrigen die im SchluBsatze unter Nr. 1 angegebenen Bedingungen 
erfiillt sind. 

5. Es ist moglich, auch fUr das Kartenkontokorrent eine auBerhalb 
der Grundbucher und der Dokumente liegende Ko n tr olIe einzurichten; 
sie besteht in einem chronologisch zu fiihrenden Nummern
verzeichnis der einzelnen Blatter mit Angaben uber ihre Aus
wechslung; sodann. im Kontokorrent-Saldoauszug; als Kon
zession an die gesetzliche Formvorschrift und an uberlieferte Gewohn-
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heit kann man dieser Saldokontrolle die Buchform geben, so daB die 
Quintessenz des Kontokorrentverkehrs wieder in einem gebundenen 
B uch vereinigt HIt. Dieses Buch empfiehlt sich auch aus betriebs
technischen Griinden; da in diesem Buche die Saldi aus den einzelnen 
Karten monatlich1 ) zusammengestellt und in eine Summe vereinigt 
werden, erhalten wir ein zuverlii.ssiges Mittel, durch Vergleichung 
dieser Summe mit der in den entsprechenden Konten des Hauptbuches 
den gesa.mten Kontokorrentverkehr auf seine richtige und vollstandige 
Eintragung hin zu kontrollieren. 

Unter Anwendung dieses Buches mochte ffir die Mehrzahl der FaIle 
auch das ZuschlieBen des Kontobuches alB unnotige und daher iiber
fliissige VorsichtsmaBregel hinfallig werden und die Aufbewahrung der 
Karlen in Kasten von den Praktikern den Vorzug erhalten. 

1) Oder auch in kiirzeren Perioden; gibt es doch Geschiiftsbetriebe, bei denen 
die Zusammenstellung der Saldi stets a. jour· ist, die Saldi gleichzeitig mit der 
Eintragung ins Kontokorrent entstehen. 



Dritter Teil. 

Die Bnchf'"tihrnngspraxis oder die wirtschaft
lichen Grnndlagen der Buchhaltnng. 

A. Beziehungen zwischen Buchfiihrung, Betrieb und 
Organisation der Sonderwirtschaft. 

I. ,Anpassungsfahigkeit der systcmatisehen Buehhaltung. 

Nachdem wir nun die Buchhaltung vom mathematisch-wissenschaft
lichen me vom rechtlichen Standpunkte aus betrachtet haben, bleibt 
uns noch die Aufgabe, diepraktische Anwendung im Wirtschaftsleben 
zu besprechen, um zu zeigen einmal, in welchem Zusammenhang die 
Buchhaltung zu dem Wirtschaftsbetrieb steht, sodann me das System 
allen verschiedenen Wirtschafts- und Unternehmungsformen angepaBt 
werden kann. Zu diesem Zwecke schicken wir eine Definition des Wirt
schaftsbetriebes voraus. 

Der Wirtschaftsbetrieb in jeglicher Form ist die Kunst, ein Geld
kapital odei' andere Sachgiiter planmaBig in Kreislauf zu setzen zu dem 
Zweck, daB sich diese dem Wirtschaftsinhaber mit einem AufschIag 
(Gewinn) reproduzieren, daB somit das Endglied des Kreislaufes, in 
Geld gemessen, einen hoheren Wert hat als das Anfangsglied. Die 
Lehre von dieser Kunst heiBt Betriebslehre, und zwar gibt es so viele 
Zweige der Betriebslehre als Wirtschaftsarten. Man spricht von einer 
HandeIsbetriebslehre, von einer Betriebslehre der Industrie, der Land
wirtschaft, des Bergbaues, der Bank, des Versicherungswesens, des 
Verkehrswesens, des Handwerks usw.; aber das Gemeinsame aller Arten 
der Betriebslehren ist die Lehre von dem oben erwahnten Kreislauf. 

Die Buchhaltung ist nach unserer Definition, S. 4, diejenige Ge
schichtschreibung fiber Griindung, Betrieb und Liquidation einer Sonder
wirtschaft, die den Kreislauf ihres Vermogens rechnungsmaBig dar
stellt und fiber Bestand und Erfolg· dieses Kreislaufes mittels der in 
Konten gekleideten Wertgleichungen Rechenschaft gibt. 

Halten wir diese beiden Definitionen fiber Betrieb und Buchhaltung 
zusammen, so wird sofort klar, daB die systematische Buchhaltung fur 
alle die ungezahlten Arlen und Formen und GroBen des Wirtschafts
betriebes gleich anwendbar, gleich notwendig ist. Darin liegt auch die 
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tiefere BegIiindung des bekannten Goetheschen Urteils uber die doppelte 
Buchhaltung (S. 3 Anmerkung). In der Tat ist die systematische 
Buchhaltung eine solche geniale Erfindung, daB sie allen Wirtschafts
betrieben angepaBt werden kann, daB insbesondere ihre Grundsatze 
und Normen, wie sie im eraten Teile entwickelt worden sind, fUr alle 
Wirtschaftsbetriebe verwendbar sind. Man spricht zWa\' von kauf
mannischer Buchhaltung, Bankbuchhaltung, Landwirtschaftsbuch
haltung uew. Aber die Differenzen dieser verschiedenen Anwendungen 
des einen und gleichen Systems betreffen immer nur nebensachliche 
Abweichungen, die in der Verschiedenheit des oben erwahnten Kreis
laufs des KapitaIs begriindet sind. Wer die mathematisch-wissen
schaftlichen Grundlagen der Buchhaltung erfaBt hat und in ihr Wesen 
eingedrungen ist, der wird auch mit Leichtigkeit sich in ailen diesen 
den Wirtschaftsformen und -groBen angepaBten Buchfuhrungsarten 
und -formen zurechtfinden, einfach aus dem Grunde, weil er das ihr 
zugrunde liegende System kennt. Freilich verhalt es sich mit der Buch
haltung wie mit den Wirtschaftsbetrieben. Beide verlangen be
sondere Fach- u.nd Berufskenntnisse. Der Industrielle muS 
die Fabrikationslehre verstehen; auch der Buchhalter einer Fabrik 
mull den industriel1en Betrieb kennen, £reilich nicht in dem 
Grade wie der Betriebsleiter, weil die Kunst, die Guter in Kreislauf 
zu setzen, hohere Anforderungen stellt ala die Kunst, die Geschichte 
dieses KreisIaufes zu schreiben. Ahnlich verhalt es sich mit dem Be
trieb und der Buchhaltung im Handel, im Bankwesen, in der Land
wirtschaft usw. Das erate, was wir daher von einem Buchhalter ver
!angen mUssen, ist, daB er das Wesen der Buchhaltung gIiindlich kennt; 
da.s zweite, daB er sich in die Art der Wirtschaftsbetriebes einlebt, 
damit er das System auf den vorliegenden Fall richtig anwenden, bzw_ 
seine Buchfiihrung dem ·betreffenden Wirtschaftsbetrieb anpassen kann. 
Wir konnen unsere ErOrterungen daher in folgende Gedanken zu
sammenfassen: 

Es gibt nur ein System der doppelten Buchhaltung", wie 
mannigfaltig auch seine Anwendung auf die nach Art, GroBe, Form, 
l'echtliche Konstruktion verschiedenen Wirtschaftsbetriebe Bein 
mage; immer handelt es sich darum, den Kreislauf des Geschiiftskapitals, 
einer Sonderwirtschaft in allen seinen Stadien Iuckenl08 zu verfolgen, 
um jederzeit GroBe und Zusammensetzung des Vermogens nachweisen 
und den Gewinn oder Verlust durch eine doppelte &Chnung bestimmen 
zu konnen. Die praktische Anwendung auf die verschiedene n 
Arten und GroBen der Wirtschaftsbetriebe sind n ur An
passungen eines und desselben Systems auf den EinzelfalI, 
wozu allerdings auch die Kenntnis des betreffenden Wirtschaftsbetriebes 
unerIaJllich ist. 
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II. Handelsbetrieb und Buchftihrung, erHiutert an einem 
Wareneinkauf. 

(Hierzu Tabelle S. 130.) 

Das wechselseitige VerhlUtnis zwischen Handelsbetrieb und Buch
fuhrung konnen wir am besten an einem Beispiel veranschaulichen. Wir 
wahlen dazu den Wareneinkauf in einem gut organisierten kommer
ziellen GroBbetrieb, schildern zunachst die verschiedenen Stadien des 
Einkaufs von der Bestellung bis zu dessen endgiiltiger Erledigung, 
urn nachher an diese Betriebsfunktionen die damber notigen Buch
fiihrungsarbeiten anzuschlieBen. 

Aus der Tabelle S. 130, die wir zur Veranschaulichung des Waren
einkaufs beifiigen, ist ersiehtlieh, daB die Initiative zum Einkauf vom 
Einkaufer ausgeht. Die Planzeiehnung setzt erst mit dem Kauf
absehluB ein. Die versehiedenen Arbeiten, die dem Kaufakte voraus
gehen, sind aus der Zeiehnung nieht crsichtlieh. Sie bestehen aus: 
Konstatierung der Art und GroBe des Bedarfs auf Grund der Absatz
und Verbrauchsstatistik; Kenntnis der Beziehungen zu den verschie
denen moglichen Bezugsquellen; Einholung von Offer ten ; Untersuchung 
und Vergleichung der Proben und Muster, eventuell auch Einholung 
von Gutachten des dem Betriebe angegliederten Laboratoriums. Erst 
jetzt erfolgt der VertragsabsehluB zwischen Einkaufer und Liefe
rant. Hier setzt nUll unsere Planzeichnung cin. Der Lieferant erhalt 
die erste Kopie des Kaufvertrages; Original und die zweite Kopie hat 
der Einkaufer an das Einkaufsbmeau weiterzuleiten, wo untersucht 
wird, ob der getatigte Einkauf im Rahmen der Kompetenz des Ein
kaufers liegt; die Kopie wird zu der Sammlung der Auftrage gelegt, 
wahrend das Original der Best,ellung an den Chef zur Gegenzeichnung 
weitergeht und von hier aus dem Lieferanten als Bestatigung des 
ersteren Vertragsabschlusses mit dem Einkaufer zugestellt wird. Erst 
jetzt kann der Lieferant an die AusfUhrung des Auftrages gehen. Ware 
und Frachtbrief werden an den Speditem des Einkaufers gesandt; die 
Reehnung (Faktma) geht direkt an das Einkaufsbnreau. Der Spediteur 
sendet Ware und Frachtbrief an die Warenannahmestelle (1. Kon
trollstelIe). Hier wird die Warensendung mit dem Frachtbrief ver
gliehen und nach ordnungsmliBigem Befund in das Wareneingangs
bueh eingetragen. Dagegen in das Warenannahmebuch kann die 
Eintragung erst stattfinden, wenn vom Einkaufsbureau, das inzwischen 
die Faktura mit dem Bestellsehein vel'glichen hat, die notigen Anwei
sungen dazu gegeben werden. 

Von der Warenannahmestelle geht nun die Ware mit Frachtbrief 
weiter zur zweiten Kontrollstelle, del' Warenannahmekon
trolle. Hier treffen Ware, Fraehtbrief und die yom Einkaufsbureau 

Sehiil', Buchhaltung uut! Bilanz. 4. :.nft. 
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Organisstionsplan ftir den Einkauf eines WarenhaUS6s1). 

i.lfforont 

Einkou. 'Solil'O 

I 
I 

/' 

0?j Wore 

Abb. G. 

') Mit Genebmigllog deB Vertassers aus "Organi."tloo der Warenbiluser" von Dr. H. Wagner. 
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kontrollierte Rechnung zusammen. Die Ware wird ausgepackt, unter
sucht und nach Richtigbefund in die Wareneingangstabelle eingetragen. 

Die dritte Kontrollstelle ist die AuszeichnungsstelIe, wohin die 
ausgepackte und untersuchte Ware mit Rechnung und Frachtbrief 
befordert worden ist. Rier werden die Waren kalkuliert, mit den Ver
kaufspreisen ausgezeichnet und etikettiert. Rechnung und Fracht
brief hingegen gehen mit den notigen Kontrollzeichen an das Einkaufs
bureau zUrUck, wahrend die Ware in verkaufsfahigem Zustand an die 
Abteil ungslager zum Verkauf weitergeleitet wird. Erst jetzt setzt 
die Buchfuhrung im Einkaufsbureau ein. Alle fruheren Arbeiten ge
horen, streng genommen, nicht zur Buchfuhrung; einzig der AbschluB 
des Kaufvertrages (Bestellung) gibt AniaB zu einer N e be n vcr b ue hung 
im Kommissionsbueh. 

Was hat nun die Buchhaltung als Geschichtsohreiberin von aUen 
diesen Vorkehrungen und Betriebstatigkeiten zu notieren 1 

Die zu allen diesen Arbeiten des Betriebes gehorenden Buchfiihrullgs
arbeiten bestehen in folgenden Buchungen: 

1. SystematischeVerbuchungen. DarstellungderWirkungenauf dieGroBe 
und Zusammensetzung des Geschaftsvermogens (reiner Tauschvorgang). 

a) 1m Wareneinkaufsjournal: 
Nov. 5. Warenkonto an Kreditorenkonto Willi Kuull in 

Schwarzenberg. 
Fiir seine Faktura vom 1. Nov. uber 10 Wasch-
maschinen netto ..........•... M. 6000,

b) 1m Kassabuch bei Barzahlung des Frachtbriefes 
Kassa Baben: per Warenkonto: 
FUr Transportkosten auf 10 Waschmaschinell M. 400,-

2. Nebenverbuchungen: Kredit-, QuantitiLts- und Betriebskontrolle. 
a) 1m Kreditorenbuch (Kreditkontrolle), fo1. x. 

Willi KrauB, Schwarzenbcrg •.... _. Raben. 
Nov. 5. FUr seine Faktura vom 1. Nov. uber 10 Wasch-

maschinen, Wert 31. Dez. netto ......• M. 6000,-
b} 1m Warenskontro (Mengenkontrolle): 

Waschmaschinen, Eingang : Die notigen Angaben tiber die eingegangenen 
Waschmaschinen (Datum, Lieferant, Stiickzahl, GroBe, Marke new., 
alles auf einer Linie). 

c) 1 m Kalk ulations b uch (BetriebskontroIle): 
Berechnung der Selbstkosten auf Grund von Faktura, Frachtbrief usw.: 
= Ankaufswert plus Einkaufs- und Transportkosten, plus prozentualer 

Zuschlag fur Betriebs- und Vertriebskosten, Umsatzsteuer, Zins
verlust usw. 
Berechnung des Verkaufspreises per Stuck: oder 

= Selbstkosten + prozentualer Zuschlag fiir den Gewinn. 
9* 
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d) 1m Kommissions- oder Bestellbuch (Rechtekontrolle): 
Bei AbschluB des Kaufvertrages: 
Eintragung der aufgegebenen Bestellung; nach dem kontrollierten Ein

gang die Ausbuchung dieser Bestellung. 

ID. Organisation, Betrieb und Bucbhaltung. 
Das an einem Beispiel (Wareneinkauf und Buchfuhrung) ermuterte 

Verhii.ltnis zwischen Handelsbetrieb und Buchffihrung erschlieBt uns 
eine neue wichtige Seite der Buchfiihrungspraxis. Gleich wie beim 
Wareneinkaut erst da die Buchung einsetzt, wo die Betrieb'3funktion 
des Einkaufs aufhort, und auch nur die Dokumente verarbeitet werden 
konnen, welche die gesamte Einkaulstatigkeit der Buchfiihrung zur 
Verfiigung stellt, so verhalt es sich mit jeder Buchfiihrungsarbeit. 
Sie ist kein selbstandiger oder selbsttatiger Apparat im 
Wirt'3chaftsleben, spielt auch keine initiative oder aktive Rolle in dem
selben, folgt vielmehr den Spuren, die der Wirtschaftsbetrieb hinter
lassen, oder geht ala passive Berichterstatterin nebenher1). 

Darin besteht ja uberhaupt das Charakteristische jeder Geschicht
schreibung. Das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben 
flutet ununterbrochen woiter der Zukunft entgegen, wahrend der Ver
gangenheit nur noch die Spuren des voriibergegangenen Lebensstromes 
iibrigbleiben, Spuren, die in der Erinnerung des einzelnen oder der 
Gesamtheit ki1rzere oder langere Zeit haftenbleiben, ouer die Rich als 
Geschehnisse in Worten und Taten, in Schriftstiicken und Geistes
auBerungen aller Art wie Marksteiue dokumentieren. Diese Dokumente 
Ztl deuten, sie chronologisch und systematisch zu ordnen, die kausalen 
Zusammenhiinge hera\lt'lZufinden und aus diesen die Ewigkeitsgesetze 
menschlichel' Entwioklung abzu.leiten, do.s ist die Allfgabe der Geschicht
scbreibung;da.durch :wird.sie nicht nur zur Richterin des vergangenen, 

1) Daher riihrt auoh das noch weitverbreitete Vorurteil gegen die Buchhal· 
tung iiberhaupt und gegen die Stellung und Bedeutung des Buchhalters unter 
kaufmiinnischen Angestellten insbesondere. "Geschii.fte machen iBt die Haupt
sache, nicht diese verbuchen" hl>rt man manchmal selbst aus kaufmiinnischen 
Kreisen. Diese betrachten die BuchfUhrung mehr nur als ein notwendiges tJbel, 
&1s eine lii.stige Konzession an das Gesetz. Diese Sorte von "Kaufleuten" scheint 
keine Ahnung davon zu haben, daB die BuchfUhrung ala Gt-.schichtsschreiberin der 
Sonderwirtschaft die untriiglichste Richterin iiber die volbogene, die unentbehr
liche Wegweiserin fiir die zukiinftige Geschii.ftsfiibrung ist. Nioht Geschifte machen 
ist die HauptBSChe, sondem durch Geschii.ftsabschlUaae und Vertrige das Kapital 
in Kreislauf zu setzen, daB sich dieses erhilt und vermehrt, daB iBt der Haupt
zweck jeden Wirtschaftsbetriebes; ob und wie diaser Zweok in der Vergangenheit 
erreicht worden ist und fiir die Zukunft erreichbar sain kann, daB kann nur eine 
richtige Buchfiihrung und die mit ihr eng verbandene and von ihr abhiingige 
Kalkulation sagen. 
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sondern auch zur Wegweiserin des zukiinftigen Lebens der Menschen 
und der Menschheit. 

In ahnlicher Weise spielt auch die Buchfilhrung als Geschicht
schreiberin der Sonderwirtschaft eine derartige Doppclrolle; sie gibt 
Rechenschaft iiber den Erfolg oder MiBerfolg der Sonderwirtschaft, zero 
gliedert die Ergebnisse der Wirtachaftsffthrung, konstruiert den ur
sachlichen Zusammenhang zwischen Wirtschaft.sfiihrung und ihren Er
gebnissen, vermag daher auch fUr ihre Zukunft die Richtlinien anzu
geben. 

Damit sind aber auch die Grenzen des K6nnens, der Aufgabe jeder 
praktischen Buchfiihrung gegeben: ihre Arbeit bleibt auf die yom Win
schaftsbetrieb vollzoge nen Geeehehnisse besehrankt; sie kann aus 
sieh heraus - wie iibrigens keine Art der Geschiehtschreibung - auch 
keine Dokumente erzeugen; sie bleibt hiInos und untiitig. 
bis und solange sie nicht yom Wirtschaftsbetrieb die noti
gen Grundlagen in den Dokumenten a]a Unterlage fiir ihre 
Eintragungen erhalten hat. Die Buchfiihrung ist und 
bleibt eine abhangige Dienerin des Wirtschaftsbetriebes; 
dieser ist ihr also iibergeordnet. 

Aus dem Beispiel yom Wareneinkauf als einer Funktion des Handels
betriebs geht aber noch etwas anderes hervor; niLmlich die Tatsache, 
daB der HandeIsbetrieb selbst eine von einer h6heren Instanz ab
geleitete Funktion ist. Wenn wir die einzelnen beim Wareneinkauf 
zusammenwirkenden Arbeitsstellen betrachten, so miissen wir sofort 
erkennen, daB sie organisch ineinandergreifen: Chef, Einkaufer, Ein
kaufsbureau, erste, zweite und dritte Kontrollstelle I!ind alIe nach einem 
bestimmten, einheitlichen Plan organisiert, me die Glieder des mensch
lichen Korpers; sie alIe miissen nach einem Zweck, Mittel und Methode 
festsetzenden Einheitswillen diejenigen Funktionen zwangs
liLufig verrichten, welche zur Erreichung des Zweckes durchaus notig 
sind. Dieser Einheitswillen, dem aIle Glieder des Organis
mus einer Sonderwirtschaft nach einem vorbedachten 
Plane zwangslaufig dienen miissen, ist in jeder Sonder
wirtschaft vorhanden, er ist niedergelegt in der Organi
sation. Wie die Buchfiihrung nach dem allgemeinen Organisations
pIan eine Dienerin des Wirtschaftsbetriebes ist, so ist auch dieser nur 
eine Funktion, ein AusfluB, ein In-die-Erscheinung-Treten der Organi
sation. Jede Arbeits- und Verwaltungsstelle, jede dem Wirtschafts
betriebe angegliederte Person ist ein notwendiges Glied dieser Or
ganisation, das sich dem Einheitswillen, welcher diese OrganL'!ation 
geschaffen hat, fiigen muB. Der Einkaufer mull die Tatigkeiten, die 
wir geschildert haben, verrichten; die Kontrollstellen m iisse n dem 
Einkaufsburea.u das Material liefern, um seine KontrolItatigkeit aus-
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zuuben; das Einkaufsbureau m ua der Buchfiihrung die ,zu ihrer 
Buohung notigen Unterlagen (Dokumente) in die Hand liefem; eelbst 
der Chef einer Einzelfirma, geschweige der Direktor einer Gesellschaft 
m u 13 sich seinem ihm durch den EiDheitswillen, der sich in der Orga.ni
sation manifestiert, zugewiesenen Pflichtenkreis - in unserem Einzel
falle die Unterschrift des Kaufvertrages - unterziehen. Das Erste, 
Urspru.ngliche, Grundlegende in jeder Sonderwirtschaft ist also der 
sich in der Gesamtorganisation manifestierende Einheits.
wille. Aus dieser Tatsache konnen wir auch ·fUr die BuchfUhrung hochst 
wichtige Schltisse ziehen: 

a) Es ist ein Fehler in der Organisa.tion: 
1. wenn BuchfUhrung und Bilanz nicht ordnungsmaBig sind. Unter 

ordnungsmaBig verstehen wir nicht nur die bezuglichen RechtB
forderungen, sondern die Forderungen, welche eine normale Wirt
schaftsfUhrung stellen m u Jl ; 

2. wenn uber die Buchfuhrung keine ausreichende Kontrolle gefUhrt 
wird, wenn also lrrtiimer, Nachlassigkeiten, Versohleierungen, Unter
schleife, Betrugereien nicht schnellstens entdeckt und nach Um
fang, Art und Tragweite nicht sofort iestgestellt werden konnen; 

3. wenn die Dokumente nicht jederzeit zur Hand, nicht vollstandig, 
nicht richtig interpretiert, nicht nachkontrolliert sind; 

4. wenn Bucheintragungen im Riickstand, Probebilanzen nicht regel
maJ3ig gemacht, Ja.hres- und SchluBbilanzen nioht rechtzeitig auf
gestellt werden; 

5. wenn uberhaupt die BuchfUhrullg nicht den von uns im ersten und 
zweiten Teile aufgestellten Anforderungen entspricht. 

b) Ein wesentlicher Bestandteil der Organisation mit 
Bezug auf die Buchfiihrung besteht darin, daB durch sie eine 
zwangslaufige Darstellung der Abwicklung des Kreislaufes des Ge
schii.ftskapitals und der VertragserlUllung gewahrleistet wird. Bei
spiele hierfUr: 

1. Die Einkaufsfakturen mussen auf den Verfalltag bezahlt werden. 
Die Organisation hat der Buchhaltung Anweisung zu gehen, dil.B 
regelmaBig - wenn notig einige Tage znm voraus - die tiiglichen 
Verpflichtungen der zur Erfiillung dieser Verpflichtungen 'bea.uf
tragten Arbeits- und Verwaltungsstelle ordnungsma.Big zur Kennt
nis kommen (Verfallbuch). 

2. Diese Anforderung an die BuchhaltUng erstreokt sioh nicht bloB 
auf die eigenen Zahlungen, sondem auah auf dieErliillung der Ver
bindliohkeiten anderer, der Debitoren, das In.kasso der Wecheel, 
die Honorierung der Akzepte und Eigenweoh.sel, die Einhaltung 
der von den duu befugten Organen festgesetzten Kredite usw. usw. 



Beziehungen zwischen BuchfUhr., Betrieb u. Orga.nis&tion d. Sonderwirtscha.it. 135 

3. Bier einbezogen sind aueh die Lieferungsvertrige bezilglieh Waren
einkauf und -verkauf. 

4. Die angekauften Waren mussen in der nfttzlichen Zeit verka~t 
werden. Dariiber muG die Buchffihrung eine Kontrolle schaffen; 
wenn z. B. die normale Umsehlagsdauer einzelner Waren dber
schritten (unlrorante Waren) oder wenn diese 80gar unverkauflich 
geworden sind, 80 konnen die geeigneten MaGregeln seitens der 
Geschaftsleitung nur dann getroffen werden, wenn filr diesa eine 
KontrolIstelIe geschaffen ist. 
c) Die Organisation der Buchhaltung soll derart besehaffen 

scin, daB sie dem Betriebsleiter nicht nur dber die gewohnlichen im 
ersten und zweiten Teile des Werkes entwiekelten VerhiUtnisse be
treffs GroBe und Zusammensetzung des Vermogens. dessen Zu- oder 
Abnahme, Gewinn und Verlust usw. AufsehIuB geben kann, sondern 
auch imstande ist, alle Fragen betriebstechnischer Natur zu beant
worten, wie z. B. betreffend Umsatz und dessen Zusammensetzung; 
die Kosten und ihre Zerlegung nach ihrer Entstehung, Art, GroBe und 
Verb.ii.ltniszahlen, sowie ihre Verteilung auf die einzelnen Warengat
tungen und Betriebsabteilungen; die Mangel und Fehler in der 
finanziellen Grundlage; die tagliche Zahlungsbereitschaft; die 
Zerlegung des Warenlagers nach dem Alter bzw. der mittleren 
Umschlagsdauer wie nach dem Grade der Verkauflichkeitund hun
dert andere Auskiinfte, auf die wir noch bei Behandlung der kalku
Iatorischen Buchhaltung zu sprechen kommen werden. Bier sei vor
laufig nur festgestelIt, daB die Buchhaltung auf diese und ahnliche 
Fragen Antwort geben kann, wenn sie in einer der Art und GroBe 
des Wirtschaftsbetriebes angepaBten Art und Weise ausgebaut und in 
den allgemeinen OrganisationspIan der gesamten Sonderwirtschaft 
ala wesentlicher Bestandteil einbezogen ist. Die Tatsache wirft ein 
neues Licht auf die Buchfilhrungspraxis und ihre Bedeutung fiireine 
richtige Wirtschafts- und Geschaftsfiihrung. 

Aber auch das andere wichtige Moment geht aus der gamen Betrach
tung hervor; die Buchfiihrung ist eine Geschichtschreibung der Wirt
schaftsbetriebe und mit dieser eine Funktion des in der Gesamtorgani
sation der Sonderwirtschaft zum Ausdruck kommenden Einheitswillens; 
wie Fehler und Ma.ngel der Gesamtorganisation durch die 
Buchfiihrung in bestimmten Zahlengro13en unfehlbar an 
den Tag kommen miissen, so sind auch Fehler und Mangel 
in der Buehfiihrung selbst nUl ein Beweis der fehlerhaften 
Organisation. Die Organisation einer Unternehmung kann man 
am besten mit dem menschlichen Gehirn vergleichen: Wie von ihm 
aus die Bewegungsnerven, die in der Gehil'nzentrale durch Zusammen
wirken von Vernunft und Willen zustande gekommenen EntsehlieJlungen 
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aJs Befehle in aIle Glieder geleitet und dort die entsprechenden Be
wegnngen verrichtet werden; und umgekehrt von jedem Korperteil 
aus die Empfindungsnerven die Einfliisse und Einwirkungen dar Umwelt 
auf den gesamten KOrper iu die Gehirnzentrale zurftckleiten; 80 muB 
auch die wirtscha.ftliche Organisa.tion in ahnlicher Weise bescha.ffen 
sain: Durch seibstgewollte und selbstgeschaffene Organe werden ihre 
Anordnungen und Befehle durch den ganzen Wirtschaftskorper bis an 
die letzte Arbeitsstelle weitergeleitet; aber ebenso notwendig ist es, 
daB die Zentralleitung von allem, was im ganzen Organismus der Unter
nebmung, selbst in der letzten Arbeitsstelle vorgeht, dumh selbst
gescba.ffene K{)ntrollorgane zuverlassigen Bericht erhalt. Die Organi
sation ist um 80 besser, je weniger die von der Zentrale ausgehenden Be
fehIe und die zu ihr zurflckkehrenden Rapporte Widerstande und Rei· 
bungen ausi6sen, je mehr es gelingt, daB ganze Getriebe zwangsUiufig 
in Bewegung zu setzen. Da.mit mochte auch die vielumsttittene Frage 
gel&t sein, ob Techniker oder Kaufmann, Jurist oder Bureaukrat an 
die oberste Stelle einer Untemehmung berufen werden soll: diese Stelle 
kommt offenbar nur dem besten Organisator zu. 

B. Die Gesamtorganisation der BucbfUhrung! 
Die Biicher und ihr Zusammenhang. 

(Hierzu Tabelle S. 138.) 

Ein Blick auf die Tabelle S. 138, die wir zur Veranschaulichung des 
vor&tehenden Themas entworfen haben, zeigt uns, daB die Buchhaltung 
von einem An£angspunkt, der Eroffnungsbilanz, ausgeht und mit der 
SchIuBbilanz endigt. Die ErOffnung besteht aus der von der Inven
tur abgeleiteten Eingangsbilapz; der AbschluB, die SchluBbilanz, da
gegen ist abgeleitet a.us der Probebilanz und der Inventur und besteht, 
wie widerholt erortert, aus der Vermogensbila.nz und aus der Ertrags
bilanz. Zwischen Anfangspunkt und SchluBpunkt liegt der Bettieb 
eines Geschaftsjahres, d. h. der frliher geschilderte Kreislauf des Go
schi!.ftskapitals, den die Buchhaltung ala Geschichtsohreiberin darzu
stellen hat. Die Buchfiihrung als ausfiihrende Kunst der 
Buchhaltung verfolgt den Geschaftsgang nach zwei Richtnngen. 
Die eine besteht in der Hauptverbuchung in den systematischen Bflchern 
mit Hilfe des geschlossenen Kontensystems, die andere beschaftigt 
sich mit den verschiedenen Kontrollen, den 8Og. Nebenverbuchungen 
in den Hilfsbuchem. Beide Richtungen beruhen auf demselben Funda
ment, den Dokumenten; beide laufen parallel nebeneinander und werden 
am Schlusse wieder vereinigt; das Ergebnis der systematischen Ver
buchungen ist die Probebilanz im Hauptbuch, wa.hrend die Neben-
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verbuchungen als Grundlage fiir die Inventur dienen. Aus Probebilanz 
und Inventur leitet man die Schlu6bilanz in ihrer doppelten Gestalt 
als Vermogens- und Ertragsbilanz abo Hierausergibt. sich folgende 
Einteilung der bezuglichen Betrachtung: 

1. Eingangs- und Schlu6bilanz als Anfangs- und SchluBglied der 
Buchfiihrung. 

II. Die Dokumente als Grundla~e der Buchfiihrung. 
III. Die Bearbeitung der Dokumente durch die Buchfiihrung, und 

zwar: 
a) ~e systematische Verbuchung und ihre Variation und Kom

bination in den verschiedenen Buchhaltungsformen, 
b) die Nebenverbuchung, 
c) die Beziehungen zwischen beiden. 

I. EroUnungs- und SehluBbilanz in ihren weehselseitigen 
Beziehungen. 

1. Erolfnung ohne Eingangsbilanz; die Geheimbucbfiihrung. Wie 
schon auf S. 93 erklart, ist die Eroffnungsbilanz eigentlich nur eine 
Umformung der Inventur. Die Inventurwerte auf der Aktiv- und 
Passivseite werden nach dem der systematischen Buchhaltung zugrunde 
gelegten Kontensystem in Summenposten geordnet und zusammen
gezogen. Jedwede Buchfiihrung griindet sich daher auf die 
Inventur bzw. auf die daraus abgeleitete Eroffnungsbilanz. 
Ohne diese Grundlage kann die Buchfiihrung nur die laufenden Geschafte 
darstellen, gewahrt somit einen Einblick weder in die Vermogenslage 
noch in die Ertragnisse des Geschaftsbetriebes. Dieser Mangel macht 
sich recht fiihlbar in der ersten Zeit nach dem AbschluB des Geschafts
jabres, bevor die AbschluBbuchungen auf Grund der SchluBbilanz 
gemacht worden sind. Urn nicht auf die BeschlUsse der Generalver
sammlung bezliglich der Verwendullg des Gewinnes warten zu mUssen 
und die AbschluBbuchungen so schnell als moglich eilltragen zu konnen, 
ist es zweckmiiBig, den bilanzmaBigen Gewinn, liber welchen die Ge
neralversammlung zu beschlieBen hat, auf ein Gewinnverteilungskonto 
zu iibertragen. 

Bei Neugriindungen, Fusionen oder Zusammenlegungen von Unter
nehmungen muB in der Regel der Buchhalter ohne Eroffnungsbilanz 
arbeiten, weil diese oft erst monatelang nach Geschaftsbeginn auf
gestellt werden kann. Hier nmB sich der Buchhalter mit der provi
sorischen Verbuchung der laufenden Geschafte begnugen und die 
systematische Darstellung bis auf den Zeitpunkt verschieben, da ibm 
die von den Aufsichtsorganen genehmigte Eingangsbilanz zur Kenntnis 
gebracht wird. 
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Eine besondere Art der Buchfiihrung, die absichtlich ohne Eroft
nungsbilanz arbeitet, ist die sog. Geheimbncbfiihrung. Die offene, 
dem Buchhaltungspersonal zugangliche Buchfiihrung beschrankt sich 
in der Hauptsache auf die Darstellung der laufenden Geschafte; sie gibt 
die daraus hervorgehenden Probebilanzen regelmii.Big an die mit der 
Geheimbuchhaltung betrauten Personen (PrinzipaI) abo Die offene 
Buchfiihrung kennt weder Eroffnungs- noch SchluBbilanz. Die Brucke 
zwischen oftener Buchfuhrung und Geheimbuchfiihrung bildet das 
Geheimbuchkonto, in das aIle diejenigen Posten eingetragen werden, 
die der Chef geheimgehalten wissen will (Besoldung, Tantiemen der 
Angestellten, Entnahmen des Prinzipals, Kapitaleinlagen der Teil
haber, Beteiligungen, Gewinn und VerIust des Geschaftes, groBere Ver
Iusta auf Debitoren usw.). Somit konnen wit die offene Buchfiihrung 
nur als Hilfsarbeit der Geheimbuchfiihruhg bezeichnen. - Die eigent
liche systematische Buchfiihrung mit Eingang-, Erfolgs
und SchluBbilanz liegt in der Geheimbuchhaltung. Wir 
konnen daher feststellen: Jede Buchfuhrung, sie sich nicht auf die Ein
gangsbilanz stutzt, ist unvollkommen und entspricht nicht den wirt
schaftlichen und rechtlichen Anforderungen. 

2. Die Eroffnung ein Querschnitt durch das Geschltftsvermogen bei 
kontinuierlichem Betrieb. Ausnahmen. 1m kaufmannischen Betriebe 
ist die Inventur nur ein Querschnitt durch die aktiven und passiven 
Vermogensbestandteile der Wirtschaft. Dies ist die notwendige Folge 
des kontinuierlichen Wirtschaftsbetriebes, der sich aus verschiedenen 
KreisIaufen zusammensetzt, so daB in einem gegebenen Zeitpunkte, 
wie schon auf S. 12 erklart wurde, das Vermogen sich aus allen 
Stadien des KJ.'eisIaufes zusammensetzt. Daher muB auch die In
ventur und die SchluBbilanz eines Geschaftsjahres gleichzeitig die 
Inventur und Eroffnungsbilanz des nachstfoigenden Geschaftsjahres 
bilden. Nur in seltenen Fallen hat einerseits die Eroffnungsbilanz, 
andererseits die SchluJ3bilanz selbstandigen Charakter. Diese Falle 
konnen bei Neugrundungen (Fusionen, Zusammeniegungen, Umfor
mungen in andere Rechtsformen usw.) , sodann bei Liquidationen 
(Liquidationsbilanzen bei Auflosung, Erbteilung, Konkurs usw.) vor
kommen. 

3. Jahresbilanzen und Zwischenbilanzen. Bei kontinuierlichen Be
trieben ist die Zeitstrecke zwischen Eroffnungs- und SchluBbilanz ein 
Geschaftsjahr. Werden fUr kiirzere Zeitstrecken Bilanzen gezogen 
(nicht Probebilanzen, sondern Vermogens- und Erfolgsbilanzen), so 
neunt man diese Zwischenbilanzen. Diese konnen taglich, monatlich, 
vierteIjli.hrlich oder halbjahrlich gemacht werden. Die Zwischen
bilanzen sind fiir den Geschii.ftsbetrieb von so groBer Bedeutung, daB 
wit ihnen einen besonderen Abschnitt widmen miissen. 



140 Die Buchfiihrungspraxis oder die wirtschaftI. Grundlagen der Buchhaltung. 

4. Ableitung der SchluBbilanz aus der Eroffnungsbilanz. Wie schon 
erwahnt, liegt zwischen beiden Bilanzen der Wirtschaftsbetrieb eines 
Geschaftsjahres. Wie die Buchfiihrung zu Anfang die einzeinen ak. 
tiven und passiven Vermogensbestandteile rechnungsmaBig erfaBt und 
sie durch ein geschlossenes Kontensystem derart verfolgt, daB jede 
Veranderung jedes einzelnen Bestandteiles durch Zuschreibungen und 
Abschreibungen kontrolliert wird, ist im ersten Teile erklart worden. 
Tatsachlich verandern sich nicht nur die einzelnen aktiven und passiven 
Bestande, sondern auch das aus diesen abgeleitete Reinvermogen, das 
Kapital, bei jedem neu hinzugekommenen einzelnen Geschaftsposten, 
so daB wir auf den Zeitpunkt des Abschlusses folgende Veranderungen 
konstatieren konnen: 

II 

Anfangs- I + Zugang \ - Abnahme I 
bestand I (vermehr~g) (Vermlnderung) I = Endbestand 1 

- -

Bei den Aktiven I~ 
I( (So~) \ + Zugang \- Abnahme \ 

(SoU) (Raben) = Al 

Bei den Passiven 
II Po r + Zugang -Abnahme\ = P1 (Schulden) 
II 

(Raben) (Raben) (SoU) 

KapitaIbestand 
II 

Ko 

I 
+ Zugang /---- Abnabme = Kl (Raben) (Raben) (Soli) 

Gewinn und Verlust II I + Gewinn 

I 
- Verlust !=g-v=a 

II I (Raben) g (SoIl) v (Reingewinn) 
" 

Zusammenfassung. 

Aus der Eingangsbilanz Ao = Po + Ko entsteht also: 

die SchluBgleichung Al = PI + Ko + G, bei G~winn; 
oder Al = PI + (Ko - V), bei Verlust. 

Man iibersehe nicht, daB A ein Sammelbegriff fiir die samtlichen 
aktiven Vermogenstiestandteile, P dagegen fiir die Schulden ist. Durch 
den Geschaftsbetrieb konnen einzelne dieser Posten eine einseitige Zu
nahme oder Abnahme erleiden. Nur die Gesamtheit der neuen Aktiven 
Al weniger die neuen Passiven PI ergibt das neue Kapital K 1 , das urn 
den Jahresgewinn G groBer bzw. urn den Verlust V kleiner ist als das 
Anfangskapital Ko. 

Die obenstehende Tabelle zeigt deutlichdie Ahnlichkeit der 
Kameralistik mit der kaufmannischen Buchfiihrung; die 
Kameralistik kontrolliert die Bestande nach diesem Schema; die kauf
mannische Buchfiihrung dagegen mittels SoIl und Raben der Konten; 
der Endbestand entspricht dem Saldo des betreffenden Kontos. Die 
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Tabelle erweist sich auch besonders wertvoll fUr die kalkulatorische 
Buchhaltung. 

Bezeichnet man namlich den Anfangsbestand (Eingangsinventur) 
mit J 1 , den Zugang mit Z, die Abnahme mit A, den rechnungsmaBigen 
Bestand mIt J 2 (SchluBinventur), so kann man je eine dieser GroBen 
berechnen, wenn die drei anderen gegeben sind: 

J 1 = J 2 + A - Z, 
Z = J 2 + A - J 1 , 

A=J1 +Z-JZ ' 

J 2 = J 1 +Z - A. 

Anwendung auf die Warenrechnungj sowohl fUr den Wert als fflr 
die Menge konnen berechnet werden:-

BerechneterAnfangsbestand = Endbestand + Ausgang - Zugang. 
Berechneter Zugang = Endbestand +Ausgang - Anfangsbestand. 
Berechneter Ausgang = Anfangsbestand + Zugang - Endbestand. 
Berechneter Endbestand = Anfangsbestand + Zugang - Ausgang. 

Die aus den drei bekannten GroBen gesuchte unbekannte GroBe ist 
der Bestand, wie er rechnungsmaBig sein solI, der Sollbestand; ob 
dieser mitdem wirklichen, dem lstbestand, ubereinstimmt oder nicht, 
ist Aufgabe der kontrollierenden lnventnr; den Ursachen der 
Differenzen zwischen Sollbestand und lstbestand nach
z uforschen, ob sie auf Fehler in der Rechnung oder der Verwaltung 
der betreffenden Guter, in der Natur der Dinge (Schwund) begriindet 
oder auf Veruntreuung, Diebstahl, Fahrlassigkeit usw. zuruckzufuhren 
sind, ist Pflicht der verantwortlichen Organe der Untersuchung. 

Beispiele: 

1. Kontrolle der Kassaverwaltung. 
Sollbestand (Kassasaldo): J 2 = J 1 + Z - A. 
Istbestand: Der durch Kassasturz ermittelte Barvorrat. 

2. Wieviel Kilogramm Malz sind in einer Periode zur Biererzeugung 
verwendet worden ~ 

Sollausgang: A = J 1 + Z - J 2 • 

= 2000 + 3000 - 1500 = 3500 . 
lata usgang: Die Snmme der taglichen Abwiegungen des ver

arbeiteten MaIzes Iaut Fabrik~tionsbuchern. 
3. Wieviel Hektoliter absatzfiihigen Bieres wurden in dieser Periode 

erzeugt~ 

Sollzugang: Z= A + J~ - J 1 • 

= 17 500 + 3000 - 2500 = 18 000. 
Istzugang: Summe des taglich erzeugten Bieres laut Sudbuch. 
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4. Wieviel HektoIiter Bier sind in dieser Periode verkauft worden ? 

Sollausgang: A = J 1 +Z - J 2 

= 2500 + 18000 - 3000 = 17500. 
Iatausgang: Summe des abgesetzten Bieres laut taglicher Ein

tragung in dem Verkaufsbuch. 

In ahnlicher Weise vollzieht sich die Kontrolle zwischen Istbestand 
und Sollbestand bei allen Warenmengen in den Handels- und Industrie
betrieben. 

5. Umwandlung der SchIullbilanz in die neue Eroffnungsbilanz. Wie 
wiederholt, zuletzt S. 53 erklal't, besteht die SchluBbilanz aus einer 
Vermogens- und einer Ertragsbilanz. Bei Aktiengesellschaften besteht 
die gesetzliche Vorschrift, daB die Veroffentlichung del' SchluBbilanz am 
SchluB den Jahresgewinn bzw. -verlust besonders ausweisen muB. Da 
diese Vorschrift auch im System der Buchhaltung begrundet ist, so 
miissen wir zweierlei SchluBbilanzen unterscheiden, die eine VOl' Ver
wendung des Gewinnes, die andere nach Verwendung des
selben. Erstere, die nach deutschem Recht zu veroffentlichende, 
wird gewohnlich als provisorische, letztere als definitive Bilanz 
bezeichnet. 

Die Formel fur die provisorische Bilanz: 

Al = P l + Ko +G 
In den allermeisten Fallen wird der Gewinn in drei Teile zerlegt; 

G = gi + g2 + gs; ein Teil, gI' wird zu Abschreibungen, also zu Wert
herabsetzungen del' Aktiven, verwendet. Aus Al - gi wird A lI -

Ein zweiter Tcil, g2' wird in Passiven (Schulden) umgewandelt. 
Es sind dies Dividenden, Bezuge der Teilhaber, Tantiemen, Verlust
reserve (Amortisationen) und Passivreserven. 

Aus P l + g2 wird also P2 • 

Del' Rest des Gewinnes, gs, wird zum Eigenkapital geschlagen: Ver
groBerung des Eigenkapitals bei Einzelfirmen, des Gesellschaftskapitals 
bei offenen Handelsgesellschaften, des Reservekapitals bei den Aktien
gesellschaften. 

Aua Ko + gs wird also K2 . 

Zusammenfassung. 

Provisorische Bilanz: Al = PI + Ki + (gl + g2 + Us) . 
Definitive SchluBbilanz: A2 =; P2 + K 2 . 

Letztere ist gleichzeitig die Eroffnungsbilanz fiir das neue Ge
schaftsjahr. 

Bei kontinuierlichen Wirtschaftsbetrieben ist die defini
tive SchluBbilanz nach Verwendung des Gewinnes auch 
gleichzeitig die Eroffnungsbilanz des nachstfolgenden Ge-



Gesa.mtorganisation der Buchfuhrung: Die Bucher und ihr Zusammenhang. 143 

schiiftsjahres; es ist daher ein empfehlenswerter Fortschritt, wenn 
die Jabresrechnung nach der provisorischen auch die definitive Bilanz 
enthalt. 

6. Formaler Unterschied zwischen Eingangso und Seblu.BbiIanz. Wie 
schon S. 47 angegeben, ist das SchluBbilanzkonto aufzufassen als das in 
ein Konto zusammengezogene einheitliche Bestandkonto. A = K + P. 

Das Eingangsbilanzkonto ist dagegen das Kapitalkonto nach der 
Formel: K + P = A. 

Beim Eingangsbilanzkonto stehen daher Kapital und Schulden auf 
der Soll-Seite, die Aktiven auf der Raben-Seite; bei der SchluBbilanz 
dagegen umgekehrt, die Aktiven im SoIl, Schulden und Kapital im 
Raben. Auf diesem formalen Unterschied der beiden Bilanzgleichullgen 
beruhen auch die verschiedenen Auffassungen der Bilanz. 

7. Definition der Bilanz. Baut man die Definition auf der SchluB
bilanz auf, so lautet sie: 

Die Bilanz ist die auf den SchluJHag einer Wirtschafts
peri ode in Kontenform aufgestellte Gleichung zwischen 
den Aktiven und Passiven. Die Aktiven umfassen siLmt
liehe, zu einer Sonderwirtschaft gehorende Vermogens
bestandteile, die nach ihrer wirtschaftlichen Funktion 
gemiLB dem Kontensystem in Schichten geordnet und auf 
den Bilanztag bewertet sind und in ihrer Gesamtheit das 
Eigentum des Wirtschaftssubjekts bilden; die Passiven 
stallen demselben Eigentum seine beiden rechtlichen Quel
len gegeniiber, niLmlich das Eigenkapital und das Fremd
kapital, das sind die Schulden des Wirtschaftssubjekts, 
die nach ihrer rechtlichen Natur geordnet werden. 

Diese Auffassung der Bilanz - Aktiven = Passiven - ist die ge
wohnliche; nur England macht eine Ausnahme; englische Kaufleute 
stollen die Passiven auf die linke, die Aktiven auf die rechte Seite der 
Bilanz. Auffallenderweise gibt ~s aueh in Deutschland Vertreter dieser 
Auffassung. In seinem Werke "Bilanzanalyse der Aktienvereine" 
definiert Dr. Paul Gerstner die Bilanz wie folgt: 

"Die Bilanz ist die nach den GrundsiLtzen ordnungs
ma13iger Buchfiihrung in Kontenform erfolgende Gegeniiber
stellung der in einem gewissen Zeitpunkte in cinem Unter
nehmen aufgewendeten Mittel (Reinvermogen, Kapital) und 
fremden Mittel (Schulden oder Passiven) und ihrer Verwen
dung als aktive oder werbende Vermogensbestandteile 
(Aktiven)." 

Die erste von der SchluBbilanz abgeleitete Definition setzt als 
erstes die in realen Werten vorhandenen Sach- und Rechtsgutern 
(Aktiven), also die tatsaehlichen Vermogenswerte, dagegen als zweites 
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die aus diesen greifbaren Werten abgeleitete Abstraktion, das berechnete 
Vermogen (S.13 u. 55); diese Definition entspricht del' recht.lichen 
Auffassung der Bilanz nach § 39 des HGB. (S. 96): Zusammenstel
lung und Bewertung des Eigentums einer Sonderwirtschaft 
und die Zerlegung dieses Eigentums in zwei Rechtsspharen, 
das Fremdkapital und das Eigenkapital. 

Die zweite Definition folgt del' auf S. 22 erkiarten Bewegung des 
Kreislaufes vom Haben ins SoIl, geht also von den Vermogens
quellen aus und stellt diesen die wirtschaftlichen Formen, in welchen 
das Eigen- und Fremdkapital durch den Wirtschaftsbetrieb reale 
Existenz angenommen hat, gegenuber. 

Wir halten an unserer Definition fest und fugen ihr einige Erlliute
rungen bei: Dem Vermogen einer Sonderwirtschaft, den Sach- und 
Rechtsgfttern, die durch den Wirtschaftsbetrieb zwecks Erwerbs in 
Kreislauf gesetzt werden und in konkreter Gestalt vorhanden sind, 
wird ein Abstraktum gegenubergestellt, das die realen Vermogens
bestandteile als Begriff umschlieBt, indem es die rechtlichen Anspruche 
an dieses Vermogen zerlegt in diejenigen des Wirtschaftssubjokts, 
das Eigenkapital, und in die von Drittpersonen, das Fremd
kapital, so daB, bildlich gesprochen, das Eigenkapital und das Fremd
kapital als die beiden Vermogensquellen erscheinen, odor m. a. W. 
die rechtliche Herkunft des Vermogens angeben und damit die letzt
handige Verfugungsgewalt, die das Eigentumsrecht des Wirtschafts
subjekts an seinem Vermogen begrunden. Daraus konnen folgende 
Schlftsse abgeleitet werden (man vgl. S. 15 u. 55): 

a) Kapitalbegriff. Vom Standpunkte der Buchhaltung aus um
faBt das Kapital die rechtlichen Quellen des Vermogens und besteht 
in dol' abstrakten Verfugungsgewalt dos Wirtschaftssubjekts uber sein 
Vermogen. 

b) Es gibt nur zwei rechtliche Vermogensq uellen: das Eigen
kapital, das vom Wirtschaftssubjekt herstammt, und das Fremdkapital 
oder die Schulden, die dadurch entstehen, daB Vermogensteile aus 
fremden Wirtschaften in die letzthandige Verfugungsgewalt, bzw. in 
das Eigentum das Wirtscha£tssubjekts iibergehen. 

c) Schulden sind rechtliche Anspruche seitens Dritter an das 
Gesamtvermogen eines Wirtscha£tssubjektes, und zwar in del' 
gleichen Werthohe, um den die Drittperson ihr eigenes Vermogen 
vermindert, das des Wirtscha£tssubjekts vermehrt hat. 

Da diese aus Schuldverpflichtungen herstammenden Vermogens
bestandteile dieselbe wirtscha£tliche Funktion auszuuben haben, wie 
die aus dem Eigenkapital, so gehOren die Schulden zum Kapitalbegriff. 

d) Dem Fremdkapital steht in den Aktiven kein bestimmter 
oder a bgesonderter V er mogens bestand teil gegenfiber, seltene 
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Ausnahmen vorbehalten; in bezug auf die Anspruehe von Drittpersonen 
bildet das Gesamtvermogen eine einheitliehe Masse; erst bei der 
Sehuldentilgung, bzw. der Liquidation wird eine Absonderung yom 
Vermogen vorgenommen. 

e) Wirtsehaftlich betraehtet, sind die Sehulden eine Ver
moge nsq uelle, rech tlieh aufgefallt eine Seh uld des Wirtsehafts
subjekts; Fremdkapital und Sehulden sind daher identiseh. Ahnlieh 
ist das Verhaltnis zwischen Eigenkapital und Reinvermogen. Rein
vermogen ist der um die Seh ulden verminderte Rest des 
GesamtverniOgens; Eigenkapital ist der um das Fremd
kapital (die Seh ulden) verminderte Rest yom Gesamt
kapital; da nun die Aktiven gleieh Passiven, diese im weiteren Sinne, 
sind, so sind aueh Reinvermogen und Eigenkapital identiseh, 
bzw. nur versehiedene Betraehtungsweisen einer und derselben Wert
grolle. 

f) Zu den Akti ve n gehoren nul' diejenigen Wil'tsehaftsguter, die 
in das Eigentumsreeht des Wirtsehaftssubjekts iibergegan
g en, also einen Teil seines Vermogens bilden; daher ist der b loll e 
Besitz nicht entscheidend. Bekanntlieh gibt es Vermogensteile, 
die nicht im Besitz des Wirtschaftssnbjekts sind, z. B. verpfandete 
Waren odeI' Wertpapiore, die abel' gleiehwohl sein Eigentum sind nnd 
daher in die Bilanz aufgenommen werden mUssen. Andererseits hat 
das Wirtsehaftssubjekt Giiter im Besitz, die nicht zu seinem 
Eigentum gehoren, z. B. die, welche nur gemietot odeI' als Faust
pfand in seinem Gewahrsam sind; sie gehol'en nieht zu seinem Eigentum, 
folglieh auch nicht in die Bilanz; es ist daher falseh, Akti yen mit 
dem Wort Besitz zu verdeutschen; wer meint, der Ausdruck 
Aktiven sei ein Fremdwort, der ubersetze es mit Vermogen. 

g) Aueh das Wort Passiven ist irrefuhrend; denn es umfallt zwei 
entgegengesetzte Gruppen, namlich das Eigenkapital oder Reinvermogen 
und das Fremdkapital oder die Sehulden. Da abel' das Eigenkapital 
keine Schuld, also aueh kein eigentliehes Passivum ist, so kann man 
Passiven nieht mit Verbindliehkeiten ubersetzen; riehtig und 
fUr jedermann verstandlieh ist dagegen Eigen- und Fremdkapital. 
Die richtigen Dberschriften del' beiden Seiten del' Bilanz sind also: 

Vermogen (statt Aktiven) = Eigen- und Fremdkapital (statt 
Passiven). 

h) Hauptzweek del' Buehhaltung ist, das Reinvermogen und seine 
Zu- oder Abnahme auf zwei sich weehselseitig kontrollierende Arten 
zu bereehnen; daher ist del' theoretisehen Entwicklung der Buehhaltung 
niehtdie Bilanz-, sondern die Kapitalgleiehung zugrunde zu legen bzVl'. 
die zwei Arten der Bereehnung des Reinvermogens als Gleichung ein-

s chir. Buchhaltllnll und BiI&nZ. 4. Alld. 10 
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ander gegeniiberzustellen j da yom Standpunkt des ReinvermQgens das 
Fremdkapital eine negative GroBe ist, so versetzt man dieses mit ent
gegengesetzten Vorzeichen, d. h. als Schulden auf die linke Seite der 
Gleichung: 

Reinvermogen = A - P = Eigenkapital =K . 
Dies ist die Grundgleichung der doppelten Buchhaltung. 

Der Kreis der Bestandkonten wird erweitert j es gehoren zu ihnen 
nicht nur die Sollsaldi der Aktiven (Vermogen), sondern auch die Raben
saldi der Passiven (Schulden) j ihrer Differenz steht nur noch eine 
Kontengruppe gegeniiber, das sind die Konten fiir das Eigenkapital, 
die, weil eindeutig, kurzweg Kapitalkonten heiBen und bekanntlich 
aus zwei Untergruppen bestehen: diejenigen fiir den Bestand der ver
schiedenen Arten von Kapital und diejenigen fiir die Zu- und Abnahme 
des Kapitals j das sind die Konten fiir Ertrag und Aufwand (Gewinn 
und Verlust). 

8. Form und Wesen der systematisehen Buehhaltung. Die Be
ziehungen zwischen Eroffnungs- und SchluBbilanz bieten den gewiinsch
ten AulaB, um dem Wesen der systematischen Buchhaltung die auBere 
Form derselben gegeniiberzustellen. Schon wiederholt haben wir AnlaB 
genommen, auf die Verschiedenheit im Aufbau der Buchhaltungs
gleichungen hinzuweisen. Man kann namlich diese auf der Bilanz
gleichung Ao = Po + Ko oder auf der Kapitalgleichung Ao - Po = Ko 
aufbauen und bis zum SchluB beibehalten. 1m weiteren ist auf S. 38ff. 
bei Aufstellung der Probebila.nz darauf hingewiesen worden, daB sowohl 
auf die Sollseite als auch auf die Rabenseite der Bilanzgleichung hete
rogene Posten aufgenommen werden miissen. Ais Erganzung dieser 
Erorterung dient folgende Gegeniiberstellung von Form und Wesen der 
Buchhaltung. Die Form ist auf die Bilanzgleichung bei der Eroffnung, 
das Wesen dagegen auf die Kapitalgleichung aufgebaut. Erst bei der 
SchluBbilanz wird auch die formale Bilanzgleichung in die Kapital
gleichung hiniibergefiihrt. 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen ist die nachfolgende Tabelle 
fiir jedermann verstandlich. 

(Tabelle: Form und Wesen der doppelten Buchhaltung S. 147 
und 148.) 

ll. Die Dokumente als Grundlage der Buchfiib.rung. 
1. Zusammenfassung der vorausgegangenen Erklarung fiber die 

Dokumente. Die Grundlage zur EroHnung der Buchfiihrung bildet, 
wie wir gesehen haben, Inventur und Eingangsbilanz. In ahnlicher 
Weise baut sich die Fortsetzung der Buchfiihrung, die buchhalterische 
Verarbeitung des Geschaftsganges, auf die Dokumente auf. Wir haben 
S. 134 nachgewiesen, wie die Betriebsorganisation dafiir verantwort-
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lioh gemaoht werden mnB, daB der Buohhalterei die Dokumente recht
zeitig zur Verfiigung gestellt werden. Was wir unter Dokumenten der 
Buohhaltung zu verstehen haben, ist auf S. 12 u.a. 0. gesagt worden. 

Wir konnen also die bisherigen Erorterungen dahin zusammen
fassen, daB die Buchfiihrung in der Hauptsache aus einer ohronologischen 
und systematisohen Verarbeitung der Dokumente besteht. Denn diese 
sind die geschiohtliohen Quellen der Buohfiihrung; wie aus ihnen die 
gauze Buohfiihrung abgeleitet wird, so muB umgekehrt auch jede 
Kontrolle, jede Reohnungspriifung, bzw. jede Skriptur der Buohfiihrung 
bis auf diese Gesohiohtsquellen zuriickgreifen. Deshalb haben wir als 
eine abgeleitete Forderung des Buohfiihrungsreohts die Justifizierbar
keit jedes Postens hingestellt (S. 120). 

2. Verhiiltnisse zwischen Vorbuch und Journal, Geschaftsnotiz und 
Buchposten. In der Buohfiihrungspraxis begegnet man zwei Arten der 
Verarbeitung der Dokumente. In friiheren Zeiten allgemein, in neuester 
Zeit nur nooh in kleinen Gesohaftsbetrieben wird auf Grundlage dieser 
Dokumente ein Vorbuoh gefiihrt, das Strazze, Kladde, Brouillard, 
unreine Kasse usw. genannt und in welohes die vollstandige Geschafts
erzahlung in cbronologischer Reihenfolge aufgenommen' wird.Erst 
auf Grund dieser Notizen im Vorbuch wird entweder sogleich oder 
periodisch der eigentliche Buohposten im Journal gebildet. Wir 
haben daher zu unterscheiden die Geschatsnotizen im Vorbuch von 
den daraus abgeleiteten Buohposten irn Journal. 

Bejspi~l: 

I Daraus abgeleiteter Buch
Notiz im Vorbuch. 

I 
posten im Journal. 

15. Marz: Ioh akzeptiere die Tratte 15. Marz: Kreditorenkonto Schulze 
meinea Kreditors Paul Schulze, an Akzeptenkonto: Mein Akzept 
aviaiert am 10. Marz, per 10. Juni seiner Tratte vom 10. Marz per 
a.o.,OrderMiiller,zurAusgleichung 10. Juni, Order MUller, zur Aus
seiner Faktura vom 10. Februar gleiohung seiner Faktura vom 

M. 5100.-. 10. Februar • . . . . M. 5100.-. 
(Dokument: der Avisbrief vom (Dokument: Die Korreapondenz-

10. Marz.) Mappe Sohulze; hieraua Faktura 
vom 10. Februar und Aviabrief 

vom 10. Marz.) 

3. Direkte Verbuchung der Dokumente ohne Vorbuch. Der wesent
liche Untersohied zwisohen Notiz und Buohposten besteht darin, 
daB letzterem der Buchungssatz ala Ubersohrift vorausgestellt 
wird, woduroh die systematisohe Einordnung in da8 Kontensystem vor
bereitot ist. 
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Teils aus GrUnden der Arbeitsersparnis, teils wegen der notwendigen 
Arbeitsteilung in GroBbetrieben hat man das Vorbuch abgeschafft, und 
die Dokumente werden sofort als Buchposten in den systematischen 
Biichern vorbereitet. 

Wenn ein Dokument an mehreren Arbeitsstellen der Buchfiihrung 
gebraucht wird, was schon aus Grunden der Arbeitsteilung und der 
Kontrolle notig ist, so wird entweder das Dokument in zwei oder meh
reren Exemplaren hergestellt und jeder Arbeitsstelle eines derselben 
iibergeben; oder es wird vom Ohef der Buchhalterei dem Dokument ein 
Leitvermerk beigegeben. Jeder ausfiihrende Beamte • hat dann auf 
diesem Leitvermerk oder auf dem urspriinglichen Originaldokument 
durch seine Unterschrift zu bescheinigen, daB er die entsprechende Ein
tragung gemacht hat. Das Dokument kommt erst dann in die Korre
spondenzmappe, bzw. zur Post, wenn ein kontrollierender Beamter 
sich iiberzeugt hat, daB es den vorgeschriebenen Kreislauf durch die 
verschiedenen Arbeitsstellen gemacht hat. 

m. Die Bearbeitung der Dokumente durch die Buchliihrung. 
1. Die Hauptverbuchung in den systematischen Biichern. Die 

systematische Verbuchung des Gescha£tsganges auf Grund der Doku
mente (oder das Verbuchen) strebt stets nach der kontenmaBigen Ord
nung im Hauptbuch; Mittel und Wege, dieses Ziel zu erreichen, sind 
auBerordentlich mannigfach und vielgestaltig, einfach aus dem Grunde, 
weil dieser Teil der Buchfiihrung in das Belieben der Gesamtorganisation 
gestellt ist, nnd weil jeder Unternehmer bzw. Buchhalter den Weg 
wahlen kann, welcher der Art, dem Umfang, der GroBe des Unter
nehmens und der Arbeitsleistung am besten dient. Sehr oft entscheidet 
bei dieser Wahl auch bloB das subjektive Urteil iiber die verschie
denen moglichen Methoden oder die Riicksicht auf iiberlieferte, durch 
das Alter gefestigte Gewohnheiten, eingelebte Arbeitsweisen, schlieB
lich nicht selten der Mangel an theoretischer Kenntnis der 
besseren und besten Methoden bei den maBgebenden Stellen. 
Aus allen diesen Griinden sind auch die Buchfiihrungsarten von Ge
schaft zu Geschaft so verschieden, daB tatsachlich jedes kaufmannische 
Geschaft seine "eigene Buchfiihrung" hat. 

Aber wie verschiedenartig auch aIle in der Praxis vorkommenden 
Wege und Mittel der Buchfiihrung sein mogen, so lassen sich doch 
folgende allgemeine Gesichtspunkte ableiten: 

a) Jede Buchfiihrung geht von den chronologisch geordneten, in 
Buchposten verarbeiteten Geschaftsvorfallen aus und schlieBt mit der 
systematischen Ordnung derselben im Hauptbuch, bzw. in der Probe
bilanz, die nach dem der Buchfuhrung zugrunde liegenden KOilten
system aufgebaut ist. 
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b) Es ist daher eine logische Verirrung, die verschiedenen 
Wege, die von den einzelnen Buchposten durch das Hauptbuch zur 
Probebilanz fUhren, als Systeme der Buchfiihrung zu bezeichnen. 
Es gibt, wie wir schon wiederholt bewiesen haben, nur ein System 
del' Buchhaltung; die Verschiederheiten sind nur Variationen dieses 
einen Systems und konnen am besten als Buchhaltungsformen 
oder -methoden bezeichnet werden. 

c) Die theoretische Kenntnis der verschiedenen in der Praxis ge
brauchlichen Formen der Buchhaltung ist fUr jedermann unerlaBlich, 
der berufell ist, an niederer oder haherer Stellung an der Buchhaltung 
mit dem Verstandnis zu arbeiten oder sie zu organisieren und zu iiber
wachen. Kein anderer Zweig der kaufmannischen Praxis braucht die 
Theorie so notwendig, wie gerade die Buchhaltung. 

2. Die Buehbaltungsformen. Die verschiedenen obenerwahnten 
Buchhaltungsformen konnen wir in drei Gruppen einteilen, je nach 
der Art, wie man die chronologische Ordnung der Buchposten im 
Journal mit der systematischen Ordnung derselben im Hauptbuch 
verbindet: 

a) Vollstandige Trennung der chronologischen Ordnung im Journal 
von der systematischen Ordnung imHauptbuch: die italieni
sche Buchhaltungsform1). 

b) Vollstiil1dige Vereinigung von Journal und Hauptbuch: die 
amerikanische Buchhaltungsform. 

c) Zerlegung der einheitlichen Journale in Spezialjournale: die 
deutschen und franzosischen Buchhaltungsformen. 

Ein jedes Spezialjournal umfaBt aus der Gesamtheit der Buch
posten des einheitlichen Journals nur die in das SoH bzw. in das Haben 
gehorenden Geschaftsvorfalle derjenigen Hauptbuchkonten, fiir welche 
das Spezialjournal gefiihrt wird. Das Kassenjournal z. B. enthiilt 
auf zwei Seiten, nach SoH und Raben getrennt, die samtlichen Bar
geschafte, und zwar in chronologischer Ordnung mit allen notigen 
Angaben; das. KassenjouTIlal ist also identisch mit dem Kassakonto 
im Hauptbuch der italienischen Buchhaltungsform. In gleicher Weise 
ist das Wareneingangsjournal nichts anderes als die Sol1-
seite des Warenkontos des Rauptbuches; denn es umfaBt aHe So11-
posten dieses Kontos (Eingangsfakturen, Einkaufs- und Transport. 
kosten usw.). 

Aus diesem Gronde ist auch die Form des Spezialjournals von 
dem des einheitIichen Journals verschieden. Letzteres enthaIt die 

1) Die Bezeichnungen, me italienische, amerikanische und deutsche oder fran
zosische Buchhaltungsform, sind insofem irrefiihrend, ala sie mit den Gewohnheiten 
der betreffenden Lander nichts zu Bchaffen haben. 



152 Die Buohfiihrungllpraxis oder die wirtsohltftl. Grundla.gen der BuohhaJtung. 

Posten in chronologischer Ordnung ohne Riicksicht auf die systema
tische Ordnung; diese ist nur durch den Buchungssatz vorbereitet. 
Das Spezialjournal dagegen hat die gleiche Form, wie das betre£fende 
Hauptbuchkonto. Dabei ist nicht zu vergessen, daB das Spezialjournal 
nicht nur die Darstellung des betreffenden Kontos bezweckt, sondern 
gleichzeitig auch als Grundbuch ffir die Eintragungen in die entsprechen
Gegenkonten des Hauptbuches zu dienen hat; jeder Sollposten des 
Kassenjournals z. B. muB in das Haben eines anderen Kontos des Haupt
buches iibertragen werden. Eine einheitliche Darstellung der Spezial
journale, ihre Verwendung als Grundbiicher, ihr Zusammenhang, ihr 
Verhaltnis zum Hauptbuch usw. liegt nicht in der Aufgabe dieses Werk
kes. Wer dariiber Belehrung wiinscht, sei auf unsere "Kaufmannischen 
Unterrichtsstunden, Kursus I, Buchhaltung" verwiesen. 

a) Die italienische Buchhaltungsform. Die Buchhaltungsform, wie 
sie zuerst Lucas Paccioli gelehrt und wie sie jahrhundertelaIlg in 
unveranderter Gestalt gebraucht wurde und heute noch als Grundform· 
in den kleineren GeschMtsbetrieben angewendet wird, besteht in einer 
grundsatzlichen Trennung zwischen chronologischer Verbuchung im 
Journal, das samtliche Geschafte umfaBt, und dem Hauptbuch, in 
welchem die verschiedenen Konten, sogar die Konten der einzelnen 
Debitoren und Kreditoren, folioweise geordnet sind. Der Eintragung 
im Journal folgt taglich die doppelte trbertragung in die Konten des 
Hauptbuches nach Anleitung des Buchungssatzes. 

b) Die amerikanische BuchhaItungsform. Diese ist eine ~uerst von 
dem Franzosen Degrange 1804 in der Literatur eingefiihrte - also 
keineswegs eme amerikanische Erfindung - vollstandige Verbindung 
zwischen chronologischer Verbuchung (Journal) mit der systematischen 
im Hauptbuch. Dieses ist nicht folioweise, sondern tabellenformig auf 
einem Blatte angeIegt. In der ersten Spaite sind die Journalbuchungen 
in chronologischer Ordnung senkrecht untereinander, daneben in wage
rechter Ordnung sind die einzelnen Konten, in welche die Journal
posten gleichzeitig bei ihrer Entstehung in je zwei Konten dieser 
Tabelle eingetragen werden; das Buch heiBt daher Journal-Haupt
buch, die Methode auch die synchronistische Buchhaltungs
form. Eine besonders empfehlenswerte Form des Journal-Haupt
buches nach amerikanischer Methode ist auf S. 63 dargestellt, auf 
die wir ausdrftcklich verweisen. 

c) Die deutsche nnd die franzosische Buchhaltungsform. Ihre Ent
stehung lliBt sich darauf zuriickfiihren, daB man infoIge der Arbeits
teilung einzelne Teile des Geschaftsbetriebes von den iibrigen trennen 
muBte, und daB diese besonderen Arbeitsstellen auch fUr ihren Ver
kehr gesonderte Grundbiicher (Spezialjournale) fiihren muBten. Zuerst 
wllrde die Kassenverwaltung von dem iibrigen GeschMtsverkehr 
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getrennt; es dauerte allerdings langere Zeit, ehe man auch zur Verselb
standigung des Kassenjournals uberging, den Kassierer als ein selb
standiges Glied der Buchhaltung arbeiten liefl. Zum Teil heute noch 
fuhrt der Kassierer nur dic unreine Kassa, aus der der Buchhalter die 
Kassenposten in das einheitliche Journal ubertragt. Die lastige, zeit
raubende, zwei- und mehclache Abschrift kann nur vermieden werden, 
wenn der Kassierer angehalten wird, ein selbstandiges Kassenjournal 
zu fuhren. Der Grund, warum man sich so lange dagegen straubte, 
liegt darin, daB man damit auch das einheitliche Journal aufgeben muB; 
nach der Abtrennung des Kassenjournals vom Gesamtjournal enthaIt 
dieses nur noch aIle diejenigen Geschaftsposten, die nicht mit barem 
Geld zu tun haben. Daher muBte man auch ffir dieses Grundbuch die 
Bezeichnung "Journal" aufgeben; es wurdedaffir der Name Memorial 
gewahlt und allgemein angewendet. 

Einmal den Weg der Abtrennung des Kassenverkehrs von dem 
iibrigen Verkehr und der Zweiteilung des Grundbuches ~n Kassenjournal 
und Memorial betreten, war der erste Schritt zu einer fruchtbaren Ent
wicklung in der Buchluhrung getan. In Handelsgeschaften wurde nun 
auch der Warenverkehr von dem im Memorial zusammengefaBten Ver
kehr buchhalterisch verselbstandigt. Es entstanden daher das Waren
einkaufs- und Warenverkaufsbuch, worin man die einzelnen 
Geschaftsvorfalle von Einkauf und Verkauf als Buchposten behandelte. 
Kassenjournal, Einkaufsjournal und Verkaufsjournal wurden zu 
selbstandigen Grundbiichern. Das Memorial, das nur die
jenigen Geschiifte zu verzeichnen hat, die nicht in diese drei Spezial
journale eingetragen werden konnen, schrumpft immer mehr zu
sammen. 

1m Bankbetrieb spielen Wechsel und Wertschriften eine bedeutende 
Rolle. Daher 16ste man auch, zuerst in der Bankbuchhaltung, nachher 
auch in den Warengeschaften mit groBem Wechselverkehr, den Wechsel
verkehr von dem ubrigen los und verselbstandigte auch die Buch
fiihrung uber Eingang und Ausgang der Wechse!. Es entstanden 
daher das Wechseleingangs- und das Wechselausgangsjournal; 
in ahnlicher Weise wurde auch der Werlschriftenverkehr durch Spezial
journale gebucht. In GroBbetrieben wird infolge der Arbeitsteilung 
eine immer groBere Teilung der Grundbiicher notig, so daB tatsachlich 
in ganz groBen Bankgeschiiften 50 und mehr parallele Grundbucher 
gefUhrt werden. Je mehr parallele Grundbucher, desto weniger Ge
schaftsposten werden fur das Memorial ubrigbleiben. 

Durch die Einfiihrung der parallelen Grundbucher entsteht aber eine 
neue Aufgabe fiir die Buchfiihrung. Es ist die Zusammenziehung 
der verschiedenen Grundbiicher in ein einheitliches Journal zwecks 
trberlragung in das Hauptbuch. Aus diesem Grunde muBte ein neues 



154 Die Buchfiihrungspraxis oder die wirtschaftl. Grundlagen der Buchhaltung. 

systematisches Buch eingefiihrt werden, das sog. SammeljournaP). 
Dieses hat die Aufgabe, die einzelnen Posten aus den Grundbiichern 
kontenmaBig zu ordnen, so daB sie, je in einen Summaposten zusammen
gezogen, in das Hauptbuch iibertragen werden konnen. 

Anfanglich begniigte man sich, die Dbertragung der Grulldbiicher 
in das Sammeljournal und von da in das Hauptbuch je nur auf das 
Monatsende zu machen. badurch ergaben sich erhebliche Mangel, 
vor allem, daB die Buchhaltung nicht mehr jeden Tag, sondern 
n ur aHe Monate einmal ordnungsmaBig und vollstandig nachgetragen 
war, wahrend der Zwischenzeit sich aber in einem unfertigen Zu
stand befand. Diesem Mangel abzuhelfen, ist Zweck und 
Ziel der Fortschritte in der Buchfiihrung, indem man dahin 
trachtet, dasSammeljournal in kleineren Zeitraumen - monatlich 
drei- bis viermal - zusammenzustellen. Heute ist es sogar gelungen, 
diese Zusammenstellung der verschiedenen Grundbiicher taglioh zu 
fertigen, so daB man auch taglich Pro be bilanzen aufstellen kann. 
Dies muLl auch das Ziel jeder Buchfiihrung bleiben. Erst 
dann kann diese dritte Buchhaltungsform die Konkurrenz mit der 
italienischen und amerikanischen aufnehmen. Dabei bleibt es dem 
Buchhalter anheimgestellt, die taglichen Probebilanzen nur als Vor
arbeiten in Tabellen aufzustellen und die Dbertragung in das Haupt
buch in monatlichen Perioden vorzunehmen. In keinem Falle, wo das 
Sammeljournal Verwendung findet, kann das Hauptbuch iiber die ein
zelnen Geschaftsposten AufschluLl geben. Hier sind nur Summen
poste n ei ngetrage n. Dadurch ist auch die Kontrolle erschwert; 
man muB namlich, uni einen einzelnen Posten nachzupriifen, vom Haupt
buch zum Sammeljournal, von diesem zum Spezialjournal, von diesem 
endlich zu den Dokumenten zUriickgreifen. 

Wie man sieht, kann die dritte Buchhaltungsform, die, auf einer 
Teilung der Grundbiicher bzw. auf einer Absonderung von Spezial
journalen aus dem einheitlichen Journal der italienischen Buchhaltung 
beruht, verschiedene Gestalt annehmen. Diese Entwicklungsstufen 
werden in der Literatur in zwei Hauptformen geteilt. Die erste Stufe, 
die sich mit der Zweiteilung des Grundbuches in Kassenjournal und 
Memorial begniigt und daher auch ohne Sammeljournal auskommt, 
bezeichnet man als die deutsche Buchhaltungsform. 

AUe iibrigen Buchhaltungsformen, die mehr als zwei Grundbiicher 
verwenden und daher auch ein zusammenfassendes Sammeljournal 
notig machen, nennt man franzosische Buchhaltungsform; in der 
Praxis wird diese Form in allen Landern in den GroLlbetrieben, wo 

1) Fiir genaue Belehrung iiber das Sannueljournai sei auf "Kaufmannische 
Unterriohtsstunden, Kursus I, Buchhaltung", S.371ff., verwiesen. 



Gesamtorganisation der BuchfUhrung: Die Biicher und ihr Zusammenhang. 155 

eine weitgehende Arbeitsteilung notig ist, fast ausschlieBlich an-
gewendet. , 

Die drei Hauptformen der Buchhaltung konnen in mannigfaltiger 
Art kombiniert werden. Die Variationen und Kombinationen der Buch
haltungsformen ersehep. wir aus der nachfolgenden Tabelle. 

3. Variation und Kombination der BuchhaItungsformen. 

A. Variation. 
I. Kontierung. 

a) Einzelkonten, insbesondere Darstellung des Kreditver
kehrs im Hauptbuch durcl). separate Konten fur jeden Debitor 
und Kreditor. 

b) Sammelkonten, insbesondere Zusammenziehung des Kredit
verkehrs in ein, zwei oder drei KoUektivkonten im Haupt
buch (Debitorenkonto, Kreditorenkonto, Bankkonto). Konto
korrentbueh als Hilfsbueh unerUi.Blich. 

II. Anordnung der Konten. 
a) Hauptbuch mit Foliokonten. 
b) Hauptbuch mit Tabellenkonten (synohronistisohes 

Hauptbueh). 

III. Grundbuch. 
a) Grundbuch mit Hauptbuoh vereinigt (Journal-Haupt~ 

bueh). 
b) Grundbuch und Hauptbuoh getrennt: Ein einheit· 

liohes chronologisches Grundbuch (Journal), und zwar 
b 1. aIle Posten in eine Spalte (ohne synehronistische 

Gliederung). 
b 2. Kassaposten von den Memorialposten geschie· 

de n (Kassabuch-Memorial). 
b 3. Grundbuch synchronistisch entwickelt: Kassa-, 

Waren-, Debitoren-, Kreditoren-, Wechsel-, Betriebs
kostenkonto gesondert, fUr aUe ubrigen Konten ein 
Sammelkonto: "Diverse Konten". 

c) Zwei parallele Grundbiicher: Kassabueh und Me
morial. 
e 1. Kassabuch und Memorial nicht synchronistisch 

gegUedert. 
c 2. Beide Grundbiicher synchronistisch entwickelt, 

wie bei III b 3. 
d) Mehr als zwei Grundbiicher (Spezialjournale). 

d 1. Kassajournal, zwei Warenjournale (EinkaU£s
und Verkaufsbuch), Memorial (vier Grundbtieher). 
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d 2. Kassajournal; mehrere Wechseljournale; zwei 
Effektenjournale; Warenjournal; Memorial 
(mehr als vier Grundbucher). 

IV. tlbertragung in das Hauptbuch. 
a) Direkt, ohne Sammeljournal. 

a 1. Nur postenweise, taglich. 
a 2. Teils postenweise, taglich; teils summenweise, 

periodisch. 
b) lndirekte, mittels Sammeljournal (summenweise, peri

odisch). 
b 1. Sammeljournal chronologisch oder sachlich ge

ordnet. 
b 2. Sammeljournal tabellarisch geordnet. 

B. Kombinationen. 
Die verschiedenen Buchhaltungsformen. 

1. Die amerikanische Buchhaltungsform: I b, n b, In 8, 

IV a 1. 
2. Die italienische Buchhaltungsform: 13, II a, III b 1, 

IV a 1. 
3. Die de u tsche B uchhal t u ngsfor m: I b oder I 8, II 3, III c 1, 

IV a 2. 
4. Die franzosische Buchhaltungsform: I b oder la, II a, 

ill d 1 oder d 2, IV b 1 oder b 2. 
5. Die verbesserte amerikanische Buchhaltungsform: 

. di verse, III b 1, IV a; {
ITa fur das Konto pro 

I b, II a, III b 3, I Va 2, oder I b IT b f" d' K 11 k . ur Ie 0 e tl v-
konten, III a, IV a 1. 

6. Kombinationderitalienis.chen mit der amerikanischen 
BuchhaltungsI'orm: la, IIa, Illb 2, IVa 2; 

oder lb, Ha, HIe 2, IVa 2. 
7. Kombination der italienischen mit der deutschen 

Buchhaltungsform: la, II a, Hlb 2, IVa 1; 
oder la, Ila, Hlc 1, IVa 1. 

8. Franzosische und amerikanische Buchhaltungsform 
kombiniert: lb, Ha, IUd 1, IVb 2. 

Weitere Kombinationen ad libitum. 
Empfehlenswert fur kleinere Geschafte Nr.5. 

" Bankgeschafte: lb, Ha, HId 2, IVb 2. 
" Warengeschafte: Ib, Ha, Illd 1, 

IVb 1 oder b 2. 
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Allen Formen gemeinsame Bueher: 
1. Inventurbuch; 2. Bilanzbuch; 3. Warenskontro; 

4. Wechselskontro; eventuell weitere Skontri; Konto
korrentbJIch in allen Fallen, wo Ib oder IVb gewahlt 
wird. 

C. Variationen in der praktisehen Verwendnng des amerikanisehen 
(synehronistisehen ) Journals. 

I. Anordnnng. 
1. Datums-, Berufungs- und Textspalte, sowie die Spalte fiir die 

Primanotaposten kommen links; rechts daneben die Konten 
mit je einer Spaite fiir SolI und Raben, tabellenfOrmig neben
einander geordnet; jedes Konto hat eine besondere Doppeispaite. 

2. Wie bei Nr. 1; der Buchungssatz wird im Texte nicht ge
schrieben, dagegen in einer Spaite die zutreffenden Konten 
mit Nummern, das Folio fUr SoIl uber, das Raben unter dem 
Strich. 

3. Der Text usw. wird in der Mitte des Blattes geschrieben, links 
stehen die Konten nur mit Sollspalten, rechts neben dem 
Text die Konten nur mit Rabenspalten. (Siehe S. 63.) 

II. Kunstliebe Vermehrung der Konten. 
4. Die am haufigsten zur Verwendung kommenden Konten er

halten je eine Doppelspalte mit standiger Vberschrift; die 
seltener vorkommenden Konten erhalten zusammen n ur ei ne 
Doppelspalte mit der Vberschrift "Diverse Konten"; jedem 
Posten, der in dieses Konto gehort, wird der Name des be
treffenden Kontos in der Spaite selbst beigesetzt. 

5. Jede Konto-Doppelspalte dient fiir zwei Konten, die durch 
verschiedenfarbige Tinte unterschieden werden und daher auch 
zwei Uberschriften von verschiedener Farbe erhalten. 

6. Die Kontouberschriften werden dem Text der betreffenden 
Seite angepaBt, claher erst geschrieben, wenn die Seite mit 
Text bis zu Ende geschrieben ist. Jetzt tiberschreibt man nur 
diejenigen Konten, die auf dieser Seite angerufen worden sind. 
Die Ubertragung erfolgt erst, wenn das betreffende Konto 
auf cinem nachfolgenden Folio wieder verwendet wird. 

III. Siehtbare Unterseheidnng von SoIl nnd Raben zweeks Verhiitung 
von .Verwechslnngen. 

7. Die Sollspalten erhalten eine Schraffur oder abgetonte Farbe; 
die Habenspalten bleiben weiB. 

IV. Einspaltige Tabellen-Konten tiir Spezial- oder Sammeljournal. 
8. Einspaltig werden die Kontenspalten stets, wenn das syn

chronistische Journal zum Spezialjournal entwickelt wird; 
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dem Kassa-Soll stehen die entsprechenden Konten nur mit 
Habenspalten gegeniiber; dem Kassa-Haben nur Konten mit 
Sollspalten (synchronistisches Kassa-, Waren-, Wechseljournal, 
Zerlegung der Unkosten, Zinsen usw.). 

9. Beim tabellarischen Sammeljournal enthii.lt ein Blatt nur 
Sollwerte, ein zweites nur Habenwerte. 

V. Einspaltige Konten fur das Journal-Hauptbuch. 
lO. Jedes Konto erhalt nur eine Spalte, Sollposten mit schwarzer, 

Habenposten mit roter Tinte geschrieben. 
11. Die Spalte wird horizontal in zwei Teile geteilt; del' obere 

Teil erhalt eine schwache Schraffur oder eine Farbentonung 
und dient zur Aufnahme der Sollwerte; der untere, wei13e Teil 
der SpaIte dient zur Eintragung der Habenwerte (Vorschlag 
von Dr. Gustaf MUller, Magdeburg). 

VI. Konten mit Saldo-Ausrechnung. 
12. In den einspaltigen Konten wird nach Eintragung jedes Postens 

der Saldo mit roter Tinte ausgesetzt (Darstellung S. 64): 
13. Die Konten erhalten drei Spalten: eine fiir Soll, eine fiir Haben, 

die dritte fiir den Saldo. 

VII. Die Vberschriften. 
14. Die standigen Kontoiiberschriften werden nur einmal, auf das 

erste nnd letzte Blatt geschrieben; bei den iibrigen Blattern 
sind die Kopfe derart abgeschnitten, da13 die t1berschriften 
der eraten und letzten Seite zu den Spalten der Konten jedes 
neuen Folios passen. 

15. Die Konteniiberschriften bleiben fiir alle Follen des Journals 
die gleichen, konnen daher zum voraus geschrieben werden. 

16. Die "Oberschriften sind von Folio zu Folio verschieden, richten 
sich nach den auf jedem Folio angerufenen Konten; die 'Ober
schriften werden daher erst geschrieben, nachdem das Folio 
ausgeschriebenen und die J ournalposten gebildet sind (vgl. N r.6 ) 

VIll. tJbertragung der Endshmmen eines Folios. 
17. Transport von Folio zu Folio das ganze Jahr hindurch. 
18. Transport nur bis zum Monatsschlu13, U'bertrag der Monats

summen ins Hauptbuoh oder in die Bilanztabelle. Ausfiihr
liche Darstellung dieser Bilanztabelle in meinem We"rke: 
"Musterbuohhaltung fur das Kleingewerbe". 

19. "Obertrag der Summen jedes Folios ·auf eine Monatsbilanz
tabelle. 

20. Abtrennung abwechslungsweise der untersten und der ober
sten Linie und Einsetzung der Summen in den Aussohnitt, 
d. h. auf das naohste Folio (System Beil). 
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IX. Verbiiltnis des amerikanischen Journals zum Hauptbucb. 
21. Es wird kein Hauptbucb gefubrt; die Summen stehen im 

Journal. 
22. Ein Nebenhauptbuch nur fur das Journal-Konto "Verscbie

dene Konten". 
23. Die Summen jedes Kontos werden jeden Monat in das Haupt

buch iibertragen. Dies ist die empfehlenswerteste Verwendung 
des Tabellenjournals, indem man noch nach A 4 eine Doppel
spalte fur "Diverse Konten" beifugt. 

X. Bescbriinkung der KontenzahI. 
24. Das Scharsche Dreikonten-Journal (reine Bestandkonten, 

gemischte Konten, Kapitalkonten) 1). 
25. Das Scharsche Einkonten-JournaI1). 

XI. Erste oder abgeleitete Eintragung ins Journal. 
26. Das amerikanische Journal ist das chronologisch gefuhrte, 

aIle einzelnen Geschafte umfassende Grundbuch. 
27. Das amerikanische Journal wird als periodisches (monatliches) 

Sammeljournal gefiihrt, enthalt daher die Zusammenstellungen 
aus den Grundbuchern. 

XII. Einheitliches oder zerlegbares amerikaniscbes Journal. 
28. Es ist das einzige und einheitliche, alle Geschafte in sich auf

nehmende Grundbuch (26). 
29. Es werden zwei synchronistische Grundbu<:her parallel ge

fuhrt: das amerikanische Kassajournal und das Memorial. 
Monatliche Vereinigung. 

30. Mehrere synchronistische Grundbiicher: Kassabuch, Waren
journal, Wechseljournal, Memorial. 

XIII. Synchronistiscb entwickelte Hilfsbiicher. 
31. Nachtragliche statistische oder kalkulatorische Bearbeitung 

einzelner. Werte oder Mengen zwecks Zerlegung (Unkosten, 
Materialien usw.) in synchronistischen Tabellen. 

4. Die Nebenverbucbung in den ffilfsbiicbern. Keine der verschie
denen Buchhaltungsformen vermag auf alle Fragen, die der Geschafts
mann an die Buchhaltung stellen muB, AufschluB zu geben, einmal aus 
dem Grunde, wei! die systematische Buchhaltung nur Geldwerte ver
bucht und diese auch nur mit Rucksicht auf das Kontensystem. Damit 
sind die Anforderungen an die Buchfuhrung bei weitem nicht erschopft; 
es mussen verschiedene Erganzungen hinzukommen; es sind dies die 
Kontrollen nach der Quantitat, nach den Kreditverhaltnissen, nach dem 
Betrieh und nach dem Recht. 

1) Kaufmiinnische Unterrichtsstunden, Kursus I, Lektion 17. 
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a) Quantitatskontrolle. Die Mengenverrechnung kann nur in 
seltenen Fallen mit der Wertverrechnung in den systematischen Buchern 
vereinigt werden. Diese finden daher ihre notwendige Erganzung 
und Vervollstandigung in den sogenannten Skontris, in welchen die 
einzelnen Vermogensobjekte nicht nach ihrem Wert, sondern naeh Stuek
zahl, MaB, Gewicht und nach verschiedenen anderen Richtungen kon
trolliert werden, so daB man aus ihrem anfanglichen Bestand dureh 
Zuschreibungen des Eingangs und Abschreibungen des Ausgangs den 
gegenwartigen Sollbestand berechnen kann. Die periodisehe Ver
gleichung dieses Sollbestandes mit dem lstbestand (lnventur) gibt die 
notwendigen Aufschlusse uber etwaige Fehler in der Rechnung oder in 
der Verwaltung, uber Diebstahl oder Veruntreuungen usw. Die Mengen
kontrolle zerfallt in folgende Abteilungen; 

aa) Warenskontri (Lagerbiicher). 
bb) Wechselskontri. Eingang und Ausgang jedes einzelnen 

Wechsels mit Ersichtlichmachung des damit zusammenhangen
den RegreBrechtes und der RegreBpflicht. 

ce) Wertsehriftenskontro, das bei Bankbetrieben in zahlreiehe 
einzelne Skontri zerlegt werden muB. 

dd) Diverse Skontri fur Mobilien, Masehinen, Fasser, Verpak
kungsmaterial, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Fabrikate, Werkzeuge usw. 

b) Die Kreditkontrolle. Diese ist jedesmal als Erganzung der systema
tisehen Bucher in allen den Fallen notig, wo im Hauptbuch der Kredit
verkehr in Kollektivkonten zusammengefaBt ist. Je naeh dem Um
fang des Kreditverkehrs wird aueh eine groBere oder kleinere Zahl von 
entspreehenden Kontrollbuchern notwendig werden. 1m allgemeinen 
Mnnen wir folgende Gruppen bilden: 

aa) Debitorenbuch. 
bb) Kreditorenbuch. 
ee) Bankkontokorrent.. 
dd) Dubiose Debitoren. 
c) Die Betriebskontrolle. Die betreffenden Hilfsbiicher haben den 

Zweck, nieht nur den Betriebin allen Teilen zu kontrollieren, sondern 
aueh kalkulatorische und statistische Grundlagen zu geben. Wir haben 
deshalb hier zu unterscheiden: 

aa) Kalkulationsbuch. 
bb) Fabrikationsbiicher. 
cc) Lohnbueh. 
dd) Statistik. 
d) Die Rechtskontrolle. Jedesmal, wenn die systematisehen oder 

Nebenverbuehungen nicht hinreichen, urn die RechtsverhiUtnisse 
klarzulegen, so mussen besondere Kontrollbiicher dafiir geschaffen 
werden. Diese dienen nicht nur der eigentlichen Buchfiihrung, sondern 
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sind auch unentbehrlich fur die Gesamtorganisation und den Betrieb. 
Hierzu zahlen wir folgende Kontrollen: 

aa) Kommissionsbiicher. 
bb) Sammlung der Vertrage und der dazu gehorenden 

Dokumente. 
cc) Das Personalbuch. 
dd) Das Auskunftsbuch. 
ee) Posteingangs- und Ausgangsbuch. 
ff) Das Verfallbuch. 

5. Zusammenhang zwischen Haupt· und Nebenverbuchung. 
a) Die allgemeine Grundlage. Die Dokumente bilden nicht nur 

die Grundlagen ffir die systematischen, sondern auch ffir die Kontroll
verbuchung, jedoch kommen in der Praxis in dieser Beziehung zwei 
verschiedene Verfahren vor. 

aa) Die Eintragungen in die Kontrollbucher sind nur Abschriften 
der Eintragungen im Journal. 

bb) Diese Eintragungen sind nicht Abschriften, sondern direkt den 
Dokumenten entnommene Urschriften. 

Es finden also zwei oder mehrfache Interpretationen eines und des
selben Dokuments von den verschiedenen dafiir verantwortlichen 
Arbeitsstellen statt. Eine Faktura z. B. wird nicht nur yom Fuhrer 
des Warenjournals gebucht, sondern sie passiert nacheinander auch die 
Arbeitsstelle, welche den Kreditverkehr in die Kontokorrentbucher ein
tragt, sodann diejenigen ffir die Mengenberechnung im Warenskontro, 
endlich kommt sieauch in die Rechtskontrolle zur Vermerkung im 
Kommissionsbuch. Diese zweite Art ist der ersteren weit vorzuziehen, 
nicht nur wegen der damit ermoglichten Arbeitsteilung, sondern haupt
sachlich zur Vermeidung oder Aufdeckung von Fehlern. Jede Ab
schrift ist eine Fehlerq uelle. Wenn daher nach der ersteren Art 
von der Abschrift im Journ~l wieq.er eine Abschrift in den 
Hilfsbiichern gemacht wird, so kann sich ein Fehler bei der ersten 
Abschrift unentdeckt durch aIle weiteren Bucher und Rechnungen 
fortschleppen. Diese Fehler werden bei der zweiten Art vermieden. 
Noch mehr: Die doppelte Interpretation der Dokumente durch zwei 
oder mehrere Arbeitsstellen zwingt selbstverstandlich zu einer ver
gleichenden Kontrolle durch eine dritte Arbeitsstelle. Wenn durch diese 
die trbereinstimmung zwischen der ersten und zweiten Eintragung kon
statiert ist, so ist die Richtigkeit beider Eintragungen so gut wie ge
wahrleistet. Dieses Kontrollmittel ist ausnahmslos bei Banken streng 
durchgefiihrt. Daher zeichnen sich auch die Bankkontokorrente durch 
fast absolute Sicherheit aus. Wo Zeit und Umstande es erlauben, soUte 
man diese Kontrolle auch in jedem groBeren kaufmannischell Betriebe 
durchfuhren. 

Schllr, Buchhaltuug und Bilanz. 4. Aui!. 11 
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b) Die Kontrolle der systematischen durch die Neben
ver b uch ung. Die Hilfsbucher sind vielfach nur eine Zerlegung eines 
Kollektivkontos in den systematischen Buchern, besonders bei der 
Kontrolle des Kreditverkehrs. Dieser wird in der Regel im Hauptbuch 
in wenig Kollektivkonten zusammengezogen, namlich in ein Kreditoren
konto, Debitorenkonto, Bankkonto. Die Kontrollbucher uber den 
Kreditverkehr sind nach den gleichen Gruppen geordnet. Infolge
dessen mussen die Ergebnisse der Kontokorrentbucher mit 
den entsprechenden Kollektivkonten des Hauptbuches 
ubereinstimmen; der monatliche Auszug der Saiden des Debitoren
kontos z. B. muB gleich sein dem Saldo des Debitorenkontos im Haupt
buch usw. 

Aus diesem Grunde ist es auch zulassig - aber nicht empfehlp-ns
wert - den Kontokorrentverkehr im Hauptbuch in ein einziges Sammel
konto, das Kontokorrentkonto, zusammenzuziehen, vorausgesetzt, 
daB bei den monatlichen Probebilanzen als notwendige 
Erganzung ein Auszug der Salden aus den Kontokorrent
buchern beigefugt wird. Sonst wiirde ein einheitliches Konto
korrentkonto im Hauptbuch durchaus irrefuhrend s~in, indem dieses 
nicht die Summen der Schulden und die Summen der Forderungen 
gesondert angibt, sondern nur den Saldo zwischen Forderungen und 
Schulden uberhaupt. 

c) Gemeinsame und besondere A ufgaben der systema
tischen und Nebenverbuchung. Wie schon erwahnt, hat die 
systematische Buchhaltung ihren Endpunkt in der Probebilanz; da
gegen zur SchluBbilanz kann sie sich aus sich selbst heraus nicht ent
wickeln; dazu bedarf es der Inventur; die Grundlage zur Inventur 
aber ist in den Hilfsbuchern gegeben, insbesondere in der 
Kredit- und Quantitatskontrolle, denKontokorrentbuchern 
und den verschiedenen Skontri. Das Kalkulationsbuch der Be
triebskontrolle gibt AufschluB uber die Einstandspreise der Waren 
und Fabrikate und dient daher zur Bestimmung der Selbstkosten der
selben, welche der Inventur zugrunde zu legen sind. Aus den verschie
denen Kontrollbuchern, nicht aus den systematischen Buchern ist der 
Sollbestand der Vorrate und der Vermogensbestandteile, der Forde
rungen undSchulden zuentnehmen, unddaherauch deren Istbestand, 
der freilich -nur durch direktes Messen, Wiegen, Zahlen, Bewerten usw. 
festgestellt werden kann, kontrollierbar. Um also das Endglied der 
Buchhaltung zu entwickeln bzw. die Schl uBbilanz in ihrer doppelten 
Form aufzustellen, ist die Nebenverbuchung ebenso notwendig, 
wie die aus der s ystematischen Buchhaltung abgeleitete 
Pro be bilanz. FUr die Zwischenbilanz ohne direkte Inventur sind so
gar die Sollbestande, welche man den Kontrollbuchern entnehmen kann, 
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die einzige Grundlage fur die Feststellung der durch gemischte Konten 
behandelten Vermogenswerte. Wir konnen daher diesen Abschnitt 
schlieBen, indem wir die Ergebnisse in folgende Satze zusammen
fassen: 

Die vollstandige BuchfUhrung, auf der Eingangsbilanz aufgebaut, 
besteht aus der doppelten Bearbeitung der Dokumente, welche die Orga
nisation des Wirtschaftsbetriebes der Buchhaltung zur Vediigung stellt. 
Die eine Bearbeitung liegt in der systematischen Verbuchung in den 
Grundbiichern, deren Ergebnisse durch das Sammeljournal zusammen
gestellt und in das Haupthuch eingetragen werden, aus welchem die 
ProbebiIanz abgeleitet wird. Das EndgJied der systematischen Verbuchung 
ist also die ProbebiIanz. Den Endzweck der Buchhaltung, die SchluJl
biIanz, kann die systematische Buchhaltung allcin aus sich selbst heraus 
nicht erreichen, dazu ist die Nebenverbuchung in den Kontl'ollbiichern 
notig. Die Ergebnisse derselben bilden bei den Zwischenbilanzen die 
einzigen, bei der Schlullbilanz die indirekten, aber durchaus notwendigen 
Grundlagen zur Inventur. Erst durch sachgemliSe Verbindung der Probe
bilanz mit der Inventur kann die Schlullbilanz aufgestellt werden. 

Die definitive, nach Verwendung des Gewinns errichtete Schlull
bilanz bildet im kontinuierlichen Betrieb gleichzeitig we EroUnungs
biIanz fUr das nachste Geschaftsjahr. 

Die Gestaltung der systematischen Verbuchung von 
den Dokumenten bis zur Probebilanz hat in der Praxis 
zahllose Formen angenommen, die wir als Kombinationen 
eines und desselben Systems, also als verschiedene Formen 
der Buchfiihrung, nicht als verschiedene Systeme auffassen 
mussen. 1m wesentlichen kann man diese verschiedenen 
Formen in drei Gruppen einteilen: 

Vollstandige Trennung zwischen Grundbuch und Hauptbuch. 
Vollstandige Vereinigung beider im Journal-Hauptbuch und 
allmahliche AblOsung von Spezialjournalen vom einheitlichen Jour-

nal, wovon nur noch das Memorial ubrigbleibt, worin aIle diejenigen 
Geschafte zu verbuchen sind, die in keines der parallel gefuhrten Spezial
journale gehoren. 

c. Die Bilanzkunst. 
Unter Bilanzkunst verstehe ieh die Gesamtheit der zur 

Aufstellung der Schlu13bilanz notigen Buchfuhrungsarbei
ten; die Probebilanz und Inventur sind das hierzu dienliehe Material, 
das hieraus erarbeitete Kunstwerk ist die SchluBbilanz in ihrer Doppel
form, der Vermogensbilanz und Ertragsbilanz, gleichzeitig das von 
Anfang an gewollte SehluBergebnis der gesamten Bueh-

ll* 
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fiihrung. Diese Kunst ist leicht oder schwer, je nachdem man sie nur 
nach ihrer auBeren Form als Bilanztechnik auffaBt oder diese im 
Zusammenhang mit allen hierbei in Betracht kommenden Problemen 
behandelt. Jedenfalls gibt es unter den mit der BuchfUhrung beschaf
tigten Personen nur einen kleinen Prozentsatz "bilanztiichtiger" 
Kaufleute, einfach aus dem Grunde, weil in jedem Geschaftsbetriebe 
nur die Leiter oder die ersten Beamten mit der Aufstellung der Bilanz 
betraut werden. Gerade deshalb tut auch das Studium der Theorie 
der Buchhaltung so not. Wir erachten es daher fiir notwendig, nicht 
nur die Bilanztechnik, sondern auch die verschiedenen mit der Auf
stellung der ScbluBbilanz zusammenhangenden Arbeiten zu erkIaren. 

Wir legen diesem Abschnitte· folgende Einteilung zugrunde: 
1. Die Vorbereitungen zur ScbluBbilanz. 
2. Die Behandlung des Privatkontos bei der SchluBbilanz. 
3. Das Rechnungsverhaltnis zwischen altern und neuem Geschafts

jahr. 
4. Die Abschreibungen. 
5. Die Technik der SchluBbilanz. 

I. Die Vorbereitungen zur SchluBbilanz. 
Hierzu gehort in erster Linie: 
1. Die stimmende Probebilanz. Ehe und bevor man nicht die aus 

der systematischen Buchhaltung abgeleitete Probebilanz zustande ge
bracht hat (Sollsumme = Habensumme), ist es zwecklos, an die ScbluB
bilanz zu gehen. Wegen der auf S. 41 erwahnten moglichen Febler, die 
auch in einer stimmenden Probebilanz vorkommen konnen, miissen die 
einzelnen Posten kollationiert werden. Das sozusagen unerlaBliche 
Hilfsmittel hierzu ist die Aufstellung der monatlichen Probebilanz; 
denn ein Fehler innerhalb der Monatsverbuchung ist natiirlich viel 
leichter zu finden, als wenn man ihn im ganzen Jahresverkehr suchen 
muB. V'berhaupt ist es allgemeiner Grundsatz der BuchfUhrung, die 
Aufsuchung von Fehlern auf ein kleinstmogliches Feld zu begrenzen1). 

2. Bereinigung des Kontokorrentkontos und der Kontokorrent
biicher. Bei Herannahen der SchluBbilanz wird der Buchhalter die 
etwa im LaU£e des Jahres entstandenen Differenzen im Verkehr mit 
Kunden und Lieferanten beizulegen suchen und verbuchen; es handelt 
sich hier zunachst um die Kontokorrente mit Zinsen, die man zu 

1) Eine Differenz in der ProbebiJanz, die wegen Zeitmangels nicht in der niitz
lichen Zeit aufgefunden werden kann, mull durch ein besonderes Konto, das 
Bilanzdifferenzenkonto, ausgegliohen und die Aufsuohung des Fehlers auf 
gelegenere Zeit versohoben werden. Der Versuch, eine Probebilanz zu verschleiem, 
durch falsohe Addition oder fingierte Posten zum Stimmen zu bringen. mull als 
Bilanzfltlsohung verurteilt werden. 
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empfangen hat und daher von den betreffenden Firmen einfordert, so
dann um diejenigen, die man selbst ausstellt und dem Empfanger zur 
Priifung einschickt; im weiteren kommen in Betracht die nicht er
ledigten Abzuge fur Rabatte, Emballagerechnungen, kleine Restanzen 
HSW., wie sie im Zahlungsverkehr haufig vorkommen. Da man der 
SchluBbilanz die wirkliehen Saldi Iaut Kontokorrentbuch zugrunde
legen muB, nicht die Ergebnisse des Kontokorrentkontos, so ist mit 
auBerster Strenge an der Forderung festzuhalten, daB die beiden Er
gebnisse ubereinstimmen. Vor und bei JahresschluB muB auch eine 
Revision der Au.l3enstande stattfinden; die mit ihrer Zahlung 
im Ruckstande befindlichen Schuldner sind auf ihre Zahlungsfahigkeit 
hin zu prtifen, um auf Grund einer sorgfaltigen Information die dubiosen 
Forderungen von den einbringlichen auszuscheiden; da man in der 
Bilanz die dubiosen Debitoren von den guten ausscheidet und von den 
ersteren eine entsprechende Abschreibung oder Reservestellung (Del
krederekonto) zu machen hat, so sollen sowohl im Debitorenbuch als 
auch im Debitorenkonto die bezuglichen Ubertragungen auf das Konto 
dubioser Debitoren vollzogen werden. 

Die schon S. 119 aufgestellte abgeleitete Rechtsforderung von der 
Kongruenz zwischen Buchfuhrung und Geschaftsftihrung einerseits, 
zwischen systematischen und Nebenverbuchungen andererseits muB 
insbesondere auf den Zeitpunkt des Jahresabschlusses erftillt werden. 
In dieser Beziehung kommen oft die grobsten FeWer vor, wenn z. B. 
eine ausgegangene Faktura im Warenskontro, nicht aber im Debitoren
konto eingetragen wird; oder umgekehrt, wenn eine eingegangene Fak
tura im Kreditorenkonto, nicht aber im Warenskontro steht. In diesem 
und in allen anderen ahnIichen Fallen wird die Aufnahme der Waren
vorrate zu groB oder zu klein bzw. der Kontokorrentsaldo zu klein oder 
zu groB ausfallen. 

Auch die Kassafiihrung kann Anla.13 zu Revisionsbuchungen 
geben. Dann namlich, wenn sich ein unauffindbarer KassenuberschuB 
oder Kassenfehlbetrag (Nichtubereinstimmung des Kassensaldos laut 
Kassenbuch mit dem Kassenbestand laut Kassensturz) herausstellt. 
Selbstverstandlich muB man derartigen FeWern nachforschen, weil in 
jedem Falle entweder in der KassenverwaItung oder Kassenrechnung 
ein Fehler vorIiegt. Solange der Fehler nicht gefunden ist, ist eine provi
sorische Ausbuchung desselben empfehlenswert; ein KassenuberschuB 
wird gewohnIich als Gewinn gebucht. Jedoch zu Unrecht. Er sollte 
vorlaufig als Passivum unter besonderem Titel verbucht werden. Denn 
moglicherweise stelIt sich spater heraus, daB dieser KassenuberschuB die 
Zahlung eines Kunden betrifft, die nicht gebucht worden ist. Ein 
Kassenmanko wird dem Kassenverwalter personlich belastet, wenn dieser 
FeWbetrag die vertraglich festgesetzte GroBe des dem Kassierer ein-
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geraumten Fehlbetrages, welch letzterer als Verlust gebucht wird, 
ubersteigt. 

1m weiteren sind auch die Kursdifferenzen auszubuchen, die sich 
aus dem Kreditverkehr mit Firmen in fremder Wahrung ergeben. End
lich mussen auch die verschiedenen Mengenrechnungen (Skontri) auf 
ihre Vollstandigkeit und Richtigkeit geprmt und abgeschlossen werden. 
Desgleichen das Kalkulationsbuch, damit man den Selbstkostenpreis 
der Warenvorrate bei der Inventur zur Hand hat. 

3. Die Ubertragung aus einem untergeordneten oder Hilfskonto in 
ein iibergeordnetes Konto. Es betrifft dies namentlich die einzelnen 
Konten der Betriebskosten, die man im Kontensystem in einzelne 
Konten zC'rlegt hat, aber bei der SchluBbilanz in ein oder mehrere Sam
melkonten zusammenzieht; das gleiche ist auch der Fall bei einzelnen 
Vermogensbestandteilen, z. B. bei Filialen, Materialien, Roh- und Hilfs
stoffen usw. 

II. Die Behandlung des Privatkontos bei der SchluBbilanz. 
Die Entnahmen und Bezuge des Prinzipals aus dem Geschafte 

werden, wie auf S. 122 angegeben, nicht als Betriebskosten gebucht; sie 
kommen in ein besonderes, dem Kapitalkonto untergeordnetes Konto. 
Es gibt jedoch in der Praxis verschiedene Auffassungen; danach muB 
auch das Privatkonto vor oder nach Aufstellung der SchluBbilanz anders 
behandelt werden. Wir vertreten die Auffassung, daB das Privatkonto 
ein Hilfskonto des Kapitalkontos ist und daher auch vor Aufstellung 
der SchluBbilanz als Kapitalverminderung auf das Kapitalkonto uber
tragen werden muB. Tabelle S. 167 gibt uber die verschiedenen 
Formen der Behandlung des Privatkontos AufschluB. Bei der zweiten 
Form wird bei Aufstellung der SchluBbilanz der Saldo des Privatkontos 
als Aktivum behandelt; bei der dritten Form aber als Verlust in die 
Gewinn- und Verlustrechnung ubertragen, was offenbar der Rechts
auffassung zuwiderlauft. 

Wie man sieht, betragt der Geschaftsgewinn bei der ersten und 
zweiten Form richtig 15000; der Kapitalzuwachs 10000; dagegen bei 
der dritten Form ist der Reingewinn nur der schlleBliche Vermogens
zuwachs von 10 000; der tatsachliche reine Geschaftsgewinn von 15 000 
st hie r nur Bruttogewinn; diese Form ist grundfalsch und kann zu un
richtigen Steuerdeklarationen AniaB geben. Dagegen ist sowohl die 
erste als die zweite Form richtig; jedoch ist die erste Form der zweiten 
Fonn vorzuziehen, weil sie von der allein richtigen Aufassung ausgeht, 
daB die Privatbezuge auf Rechnung des Kapitals gemacht werden und 
das Privatkonto nur ein Unterkonto zum Kapitalkonto ist, wahrend 
die zweite Form das Verlust- und Gewinnkonto als Hilfskonto des Privat
kontos auffaBt und dieses demgemaB auch abschlieBt. 
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a) Die drei verschiedenen Formen des Abschlusses des Privatkontos. 

II Ka"ta.- IV"'u"- und I_Pr __ i_VR_t,k_O_ll_tO+ __ k_O,ll_to __ IGeWillllkollto 

II Soll I Raben Soil 1 Raben Soil I Raben 

I. Form: Die Privatentnahmen und 
Beziige aus dem Geschiift werden 
auf Rechnung des Anfangskapitals 

gebucht. 

Probebilanz 
Reingewi nn, Saldo des VerlUBt- und 

Gewinnkontos. 
Ubertrag des Privatkontos auf 
.. Kapitalkonto. . . . . . . . . . 
Ubertrag des Reingewinnes auf 

Kapitalkonto . .. 
Neues Reinvermogen: Ubertrag 

aus Bilanzkonto 

5000 80000 I 
15000 

5000 5000 

15000 15000 

90000 
AbschluB: 5000 5000 9500095000 15000 15000 

II. Form: Die Privatentnahmen wer
den auf Rechnung des Gewinnes des 

laufenden James gebucht. 

Probebilanz 
Rei ngewi nn, Saldo des Verlust· und 

80000 

Gewinnkontos. 15 000 
Ubertrag des Rei ngewi n nes auf 

Privatkonto 15000 15000 
Ubertrag des Kapi talzuwachses 

auf Kapitalkonto . .. 10 000 10000 
N eues Reinvermogen: Ubertrag 

aus Bilanzkonto. 90 000 
AbschluB: 15000 15000 9000090000 15000 15000 

III. Form (falsch): Die Privatentnah
men werden als Betriebskosten auf
gefaBt und auf VerlUBt und Gewinn-

konto tibertragen. 

Probebilanz 5000 
Bruttogewinnaus dem Verlust- und 

Gewinnkonto . 
Privatentnahmen, als Verlust I 

iibertragen . . . . . . . . . . . 5 000 I 

80000 

il 15 000 

5000 
Reingewi nn auf Kapitalkonto tiber- I I 

tragen . . . . . . . . . . . . . 110 000 10 000 
Reinvermogen: Ubertrag aus dem I 

Bilanzkonto . . . . . . . ...,;... . ....; . ......;..-+ __ +-_-;~90...;;.....;0;...;00-+ __ +_-; __ _ 
AbschluB: II 5000 I 5000 190 000190 000 115 000115 000 
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b) Das Privatkonto in der Buchfiihrung der offen en Handelsgesellschaft. 

Auch bei der offenen Handelsgesellschaft wird in der Regel, parallel 
zu den Kapitalkonten, ffir jeden Gesellschafter ein Privatkonto ge
fiihrt. Es dient zur Darstellung des Rechnungsverhii.ltnisses jedes 
Teilhabers zur Gesellschaft. Die Privatkonten werden belastet ffir 
aIle geldwertigen Leistungen der Gesellschaft an die Privatperson des 
Teilhabers, kreditiert ffir etwaige Leistungen aus dem Privatvermogen 
des Teilhabers an die Gesellschaft. Die Privatkonten gleichen also 
den Kontokorrenten, welche die Gesellschaft ffir ihre Geschaftsfreunde 
fiihrt. Damit kein Gesellschafter in dieser Beziehung ein Vorrecht 
vor qem anderen genieBe, miissen die Privatkonten als Kontokorrent 
mit Zinsen gefiihrt werden. 

1m iibrigen ist die Fiihrung, namentlich auch ·der AbschluB der 
Privatkonten, verschieden je nach den Bestimmungen des Gesellschafts
vertrags. Enthalt dieser keine darauf beziiglichen Vorschriften, so 
gelten die dispositiven Bestimmungen des Gesetzes. Nach deutschem 
Handelsrecht werden die Privatentnahmen der Gesellschaften vor dem 
AbschluB der Jahresrechnung auf deren Kapitalkonten iibertragen 
und erst nachher der zu verteilende J ahresgewinn bilanzmaBig fest
gestellt; das Verfahren ist also fast das gleiche wie bei einer Einzelfirma 
nach der oben dargestellten 1. Form. Vom Jahresgewinn werden zu
nachst die Zinsen des Gesellschaftskapitals zu 4% ausgeschieden und 
den Kapitalkonten der Gesellschafter gutgeschrieben. Der Rest des 
Gewinns wird nach Kopfen verteilt und ebenfalls den Kapitalkonten 
kreditiert. Die Privatkonten kommen also in diesem FaIle weder in 
der Ausgangsbilanz, noch in der Eingangsbilanz vor. 

Diese Art des Abschlusses ist aber in der Praxis hochst selten; an 
Stelle des dispositiven Rechts treten weit haufiger die Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertragrl. Aus den zahllosen, in der Praxis vorkom
menden Fallen greifen wir den empfehlenswertesten heraus: Das Privat
konto jedes Teilhabers wird wahrend des Betriebsjahres wie ein ge
wohnliches Kontokorrent mit Zinsen gefiihrt, bei der SchluBbilanz ab
geschlossen und wieder neu eroffnet. 

Vor dem AbschluB wird das Privatkonto jedes Teilhabers kreditiert: 

a) ffir den Zins aus dem Gesellschaftskapital, 
b) ffir ein im Gesellschaftsvertrag bestimmtes Honorar des tatigen 

Gesellschafters. Oft wird dieses Honorar nicht erst bei Jahres
schluB, sondern in monatlichen Raten den Gesellschaftern gut
geschrieben. 

Honorar und Zinsen gehen zu Lasten der Gewinn- und Verlust
rechnung der Gesellschaft. Gewinn ist also erst vorhanden, wenn 
Honorar und Kapitalzinsen gedeckt sind. 
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Bei· Aufstellung der Sc,hluBbilanz werden die Privatkonten gleich
behandelt wie die Konten der Debitoren oder Kreditoren. 

Ein Sollsaldo des Privatkontos ist also ein Aktivum, ein Haben
saldo eine Schuld der Gesellschaft. 

Nachdem der Jahresgewinn oder Verlust auf diese Weise bilanz
maBig festgestellt worden ist, wird er nach den bezuglichen Vertrags
bestimmungen verteilt, und zwar zunachst auf die Privatkonten. Erst 
jetzt kann die definitive SchluBbilanz aufgestell.t werden. 

Wie fiir die Eingangsbilanz der Saldo der Privatkonten vorzutragen 
ist, hangt von der Vereinbarung abo In den meisten Fallen wird wie 
folgt verfahren: 

a) Das Privatkonto schlieBt mit einem Habensaldo (Schuld der 
Gesellschaft an den Gesellschafter). 
aa) Entweder wird das Guthaben dem Gesellschafter ganz oder 

teilweise zur freien Verfiigung gestellt (ahnlich der Dividende 
bei Aktiengesellschaften), 

bb) oder es wird zum Gesellschaftskapital geschlagen (ahnlich 
wie bei der Einzelfirma). 

b} Das Privatkonto schlieBt mit einem Sollsaldo (Schuld des Ge
sellschafters an die Gesellschaft). 
aa) Die Schuld wird ganz oder teilweise auf Kapitalkonto uber

tragen, das Gesellschaftskapital also verkleinert (wie bei der 
Einzelfirma) oder 

bb) die Schuld wird auf Privatkonto vorgetragen (ahnlich wie 
bei Aktiengesellschaften). 

III. Das Rechnungsverhaltnis zwischen altern und nenern 
Geschaftsjahr. 

Dieses macht dem Anfanger, der noch nicht in die Buchfiihrung 
eingeweiht ist, viel Kopfzerbrechen. Aus diesen und anderen Griinden 
wird daher dieses RechnungsverhlHtnis von den meisten Buchhaltern 
gar nicht oder nur ungeniigend berftcksichtigt. Bei Einzelfirmen oder 
offenen Handelsgesellschaften, wo in der Person der Eigentiimer keine 
Wechsel stattfinden, ist diese Unterlassung auch nicht von Belang; 
dagegen bei den Gesellschaftsfirmen, deren Mitgliederbestand verander
Hch ist wie bei der Aktiengesellschaft, oder bei Erbeteilungen, Aus
scheidung von Teilhabern und derartigen Fallen ist eine rechtliche Aus
scheidung dessen, was zum alten und neuen Geschaftsjahr geh6rt, un
bedingt geboten. Hier namentlich ist an der Fiktion festzuhalten, daB 
jede SchluBbilanz eine Liquidation vorstellt, eine Obertragung von 
einer Firma (altes Geschaftsjahr) an eine neue Firma (neues Geschafts
jahr). Da der Geschaftsbetrieb ein kontinuierlicher ist, so miissen auch 
Rechte und Pflichten zwischen altem und neuem Jahr so genau als 
moglich auf den Zeitpunkt der Bilanz abgegrenzt werden. 
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Ffir das alte Jahr entstehen neue Werte, neue Aktiven, die bis dahin 
weder bestanden haben, noch gebucht worden sind. Es sind dies Ge
winnposten, wie z. B. die laufenden, aber noch nicht verfallenen Aktiv
zinsen, die zugunsten des neuen Jahres verfallen, aber pro rata tem
poris dem alten Jahre gutgeschrieben werden mussen. Hierher gehoren 
auch aIle Opfer und Aufwendungen, Betriebskosten usw., die das alte 
Jahr ffir Rechnung des neuen Jahres gebracht hat. Da aIle diese Rech
nungswerte nur auf del?- Zeitpunkt der SchluBbilanz in die Erscheinung 
treten, heiBt man sie transitorische Aktiven. 

Ffir das alte Jahr sind die transitorischen Aktiven neue, nur bei 
AniaB der SchluBbilanz bestehende Aktiven, folglich auch neue Gewinn
posten, die wir als antizipierte Gewinne bezeichnen konnen. 

Andererseits entstehen bei diesem AniaB ffir das alte Jahr neue Ver
pflichtungen, Schulden, Passiven, die, weil sie neu auftreten und erst 
im neuen Jahre rechtlich wirksam werden, fur das alte Jahr anti
zi pierte Verl uste genannt werden. Hierhin gehoren z B. laufende 
Zinsen aus Schuldkapitalien, laufende Mietzinsen fUr fremde Lokalitaten, 
uberhaupt Opfer und Aufwendungen, die dem neuen Jahre zur Last 
fallen, aber deren GenuB und Vorteile das alte J ahr ganz oder pro rata 
temporis gehabt hat. 

Ffir das alte Jahr sind diese Posten transitorische Passiven, 
neue nur bei AnlaB der SchluBbilanz auftretende Schulden, die daher 
als Verluste gebucht werden mussen und deswegen antizipierte Ver
lustposten heiBen. 

Man merke sich: Jedem transitorischen Aktivum steht ein anti
zipierter Gewinn, dagegen jedem transitorischen Passivum ein antizi
pierter Verlust gegenuber. 

Gleichwie aIle diese transitorischen Aktiven und Passiven bzw. 
antizipierte Gewinne und Verluste als letzte Posten des alten J ahres 
im Journal und Hauptbuch erscheinen, so mussen sie unmittelbar nach 
der Eroffnung, d. h. nach dem Vortrag der Eingangsbilanz, auch als erste 
Posten in Journal und Hauptbuch des neuen Jahres gebucht werden. 
Hierbei ist leicht einzusehen: 

1. DaB die transitorischen Aktiven des alten Rechnungsjahres als 
transitorische Passiven in die neue Rechnung kommen; andererseits, 
was in der alten Rechnung als antizipierte Gewinne im Haben des 
Gewinn- und Verlustkontos steht, muB im neuen Jahre alsantizi
pierter Veri us t in das SolI der Verlustkonten vorgetragen we~den. 

2. DaB die transitorischen Passiven der alten Rechnung in Aktiven 
der neuen Rechnung verwandelt werden '; andererseits, was in der alten 
Rechnung als antizipierte Verluste im SolI des Verlustkontos ein
gestellt war, muB in der neuen Rechnung als vorjahriger Gewinn in das 
Haben der entsprechenden Gewinnkonten vorgetragen werden. 
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Die nachfolgende Tabelle S. 172/173 gibt fiber alle moglichen Falle 
im Rechnungsverhaltnis zwischen altern und neuem Jahre AufschluB. 

a) Transitorische Aktiven und Passiven (antizipiertc Gewinn- nnd Ver
Instposten) . 

a} Bei AbschluB der alten Rechnung. 
1. Ausrechnung der verschiedenen transitorischen Aktiven und 

Passiven und Einstellung in die Inventur. 
2. Bildung der entsprechenden Buchungsposten im Journal. 
3. Vbertrag dieser J ournalposten in die angerufenen Konten des Raupt. 

buchs. Dadurch werden diese Posten zu den Aktiven und Passiven 
einerseits, zu den Gewinn - und Verlustposten andererseits eingereiht. 

4. AbschluB des Kontos transitoriseher Aktiven und Passiven dureh das 
Ausgangsbilanzkonto. Die aus den transitorisehen Aktiven und Pas
siven entstandenen Verlust- und Gewinnposten werden irn allgemei
nen Verlust- und Gewinnkonto kompensiert und derSaldo dem Kapi
talkonto(beiGeselischaftendernGewinnverteilungskonto}einverleibt. 

b} Naeh Eroffnung der neuen Reehnung. 
1. Es werden nur die Posten der Ausgangsbilanz auf neue Reehnung 

vorgetragen; der Saldo der Verlust- und Gewinnrechnung ist 
im Kapitalkonto bzw. im Gewinnverteilungskonto enthalten. 

2. Da das Eingangsbilanzkonto das Kapitalkonto zu vertreten hat, 
so kommen die Aktiven ins Raben, die Passiven ins Soll des Ein
gangsbilanzkontos: Transitorische Aktiven = Raben; Transi
torische Passiven = Soli. 

3. Naehdem samtliche Konten erOffnet sind, mussen sofort die 
transitorischen Aktiven und Passiven aufgehoben werden. 

4. Die Aufhebung der transitorisehen Aktiven volizieht sieh durch 
ihre Verwandlung in Verlustwerte fiir das neue Jahr: 
Zinsen und Diskont an transitorisehe Aktiven. 

5. Die Aufhebung der transitorisehen Passiven vollzieht sich durch 
ihre Verwandlung in Gcwinnwerte fi.ir das neue Jahr: 
Transitorisehe Passiven an Zinsen- und Diskontkonto. 

6 Die trallsitorisehen Aktiven erseheinen also als letzte Gewinn
posten im Raben von Zinsen- und Diskontkonto in der altcn 
Reehnung, und als erste Verlustposten im Soll von Zinsen- und 
Diskontkonto in der neuen Reehnung. Sie sind Gewinne der 
alten Reehnung zu Lasten der neuen Reehnung. 

7. Die transitorisehen Passiven erseheinen als letzte Verlustposten 
im Soli von Zinsen- und Diskontkonto in der alten Reehnung, 
und als erste Gewinnposten im Raben des Zinsen- und Diskont
kontos in der neuen Reehnung. Sie sind Verluste der alten Reeh-
nung zugunsten der neuen Reehnung. (Fortsetzung S. 174.) 
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174 Die Buchfiihrungspraxis oder die wirtschaftl. Grundlagen der Buchhaltung. 

IV. Abschreibungen. 
Urn uns der moglichsten Kiirze zu befleiBigen, geben wir biemach 

die 'Belehrung uber das umfangreiche Problem der Abschreibungen in 
Thesenform mit der Vorbemerkung, !iaB die Abschreibungen teils vor 
der SchluBbilanz gebucht und daher in der Probebilanz eingeschlossen 
sind, also als Vorbreitungsarbeiten zur SchluBbilanz gelten mussen, 
daB sie aber auch teils erst nach Ermittlung des Reingewinns bei Um
wandlung der provisorischen Bilanz in die definitive SchluBbilanz 
(S. 142) gemacht werden. Bei der Entscheidung, welche Abschreibungen 
vor oder nach der Aufstellung der SchluBbilanz zu Machen sind, herrscht 
in der Praxis die groBte Willkur. Grundsatzlich ist festzustellen, daB 
Abschreibungen fUr die tatsachlich verlorenen oder untergegangenen 
Werte vor Aufstellung der SchluBbilanz gemacht werden mussen; wir 
vertreten die Ansicht, daB auch die durch das Gesetz oder Statuten vor
geschriebenen Abschreibungen, hauptsachlich auch die, welche man auf 
die Selbstkostenberechnung der Waren oder Fabrikate einkalkuliert 
hat, vorher zu Machen sind. 

a) Thesen fiber die Abschreibungen. 

1. Der Form nach sind die Abschreibungen Wertminderungen an 
den Vermogensbestandteilen, die periodisch, in der Regel hei AnlaB 
der Inventur und Bilanz, gemacht werden. 

2. Diese Wertminderungen konnen hei samtlichen Vermogens
bestandteilen vorgenommen werden, nicht nur bei Anlagewerten, son
dem auch bei allen ubrigen Sach- und Rechtsgutern, wie Waren, Wech
seIn, Wertpapieren, Valuten, Forderungen, Nutzungsrechten und ideellen 
oder immateriellen Werten usw. 

3. Abschreibungen treten rechnungsmaBig jedesmal in die Erschei
nung, wenn der Buchwert des betreffenden Aktivums, welcher der letzten 
Vermogensrechnung zugrunde lag, samt den Zu- und Abschreibungen, 
die wahrend der laufenden Betriebsperiode gemacht wurden, groBer ist 
als der Wertansatz, welcher diesem Vermogensbestandteil in der neuen 
Vermogensrechnung (Bilanz) zugrunde gelegt werden soIl und welchen 
die hierzu befugten Verwaltungsorgane festsetzen mussen oder wollen. 

4. Die Abschreibungen mussen gemacht werden vor aHem an samt
lichen einer Abnutzung und Wertminderung unterworfenen Produk
tionsmitteln, und zwar wegen: 

a) Gebrauchsverderben wegen Abnutzung infolge des Wirtschafts
betriebs; 

b) Naturverderben infolge Gebrauchs- oder Nichtgebrauchs; 
c) zufalligem Verderben, etwa durch Naturereignisse (Schaden

feuer usw.); 
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d) schadlicher Einwirkung der Umwelt auf die Sonderwirtschaft: 
voriibergehende oder bleibende Stillegung des ganzen Betriebs 
oder einzelner Betriebsabteilungen; Betriebsstorungen, Betriebs
anderungen; Betriebszusammenlegung; neue Erfindungen von 
Maschinen oder technisehen Verfahren; Konkurrenz- und Kon
junkturverhaltnis, Veranderung von Mode, Gesehmaek, Lebens
haltung der Konsumenten, Verminderung ihrer Kaufkraft durch 
Krieg, Steuern, Geldentwertung; Sperrung ausHindiseher Absatz
gebiete dureh hohe Zolle oder Einfuhrverbote; Einwirkung des 
Staates dureh Verkehrs-, Zoll- und Steuerpolitik usw. keine 
Unternehmung, insbesondere keine industrielle, ist sieher, daB 
derartige Einwirkungen der Umwelt sie nieht zu Umanderung, 
Einsehrankung, oder Stillegung des Betriebes zwinge; daher ist 
sie genotigt, zuzeiten ihrer Prosperitat iiber den teehniseh 
gerechtfertigten, aueh noeh vorsorgliche Absehreibungen 
fiir aIle diese mogliehen Wertminderungen zu mae hen ; man 
kann diese als Konjunkturabschreibung bezeiehnen; sie ist eine 
Art Selbstversicherung gegen die Konjunktursehaden; 
soUte daher aueh yom Steuerfiskus eine angemessene Hohe an
erkannt werden, gleieh den Versieherungspramien gegen Feuer
und Transportsehaden. 

5. An den iibrigen Vermogensbestandteilen konnen Abschreibungen 
notwendig werden wegen: 

a) Marktverhaltnissen: Sinken der Preise usw.; 
b) Kredit- und anderen Risiken: Absehreibung an Debitoren usw. 
e) Bei Guthaben in fremder Wahrung wegen Sinken der Wechsel

kurse. 
6. Wertminderungen, die zu Absehreibungen AnlaB geben, konnen 

eingeteilt werden in: 
a) konstante, stetige, voraussehbare und daher aueh zum voraus 

absehatzbare (Abnutzung an Produktionsmitteln infolge des 
Betriebs) ; 

b) unregelmaBige, zufallige, nieht voraussehbare und bereehenbare 
(siehe 4e und d; 5a und b). 

7. GroBe und MaB der Absehreibungen sind teils von Erfahrungs
tatsaehen abgeleitet (Betriebsdauer einer bestimmten Kraft- oder Ar
beitsmasehine), teils von subjektiven Urleilen abhangig; letzteres 
besonders wegen ungleieher Einschatzung der mogliehen Wirkungen 
der Umwelt auf die Sonderwirtschaft (siehe 4e und d; 5a und b). 
Daher gibt es wohl Normen, aber keine feststehenden 
Grundsatze ffir das MaB der Abschreibung; der Willkiir bei der 
Ausmessung der GroBe der Absehreibungen ist ein weiter Spielraum 
gelassen. 
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8. Diese Willkfir bedingt auch die Moglichkeit einer Abschreibungs
politik, die bei Aktiengesellschaften bestimmt wird durch die Finanz
und Bilanzpolitik der Unternehmung. Man kann in dieser Beziehung 
dreierlei Grundsatze beobachten: 

a) Es werden nur die notwendigen (statutenmaBig festgesetzten) 
Abschreibungen gemacht; 

b) tiber die notwendigen Abschreibungen hinaus werden auch 
vorsorgliche, ffir in Zukunft mogliche Schaden gemacht; 

c) es werden iibermaBige Abschreibungen vorgenommen, um 
stille Reserven zu bilden (dieser Manipulation dient insbesondere 
der Warenvorrat an Rohstoffen und Fabrikaten). flier kann man 
in guten Jahren Gewinne verstecken, um sie in schlechten wieder 
fliissig und verteilbar zu machen; 

d) keine oder ungeniigende Abschreibungen sind unstatthafte Bilanz
verschleierungen, falls nicht durch iibermaBige Abschreibungen 
frUherer Jahre kompensiert. Auch in Verlustjahren sind die 
iiblichen Abschreibungen zu machen. 

9. Den stetigen, voraussehbaren Abschreibungen an Anlagewerten 
wird in der Regel ein fester Amortisationsplan zugrunde gelegt; dieser 
kann aufgebaut sein auf (Tabelle S. 177): 

a) einer gleichbleibenden jahrlichen Amortisationsquote; 
b) einer steigenden jahrlichen Amortisationsquote; 
c) einer fallenden jahrlichen Amortisationsquote. 
10. SachIich sind aIle Abschreibungen an Produktionsmitteln, so

weit sie auf Erfahrungstatsachen beruhen und annahernd abgeschatzt 
werden konnen, nichts anderes als die durch den Betrieb bewirkten 
Umwandlungen von festem Vermogen in fliissiges, also keine 
Wertvernichtung, sondernWertverwandlung. (Wertteile der 
Papiermaschine verwandeln sich in Wertteile des fertigen Papiers usw.) 

Daher sollen diese Abschreibungen als Elemente der 
Selbstkosten in Kalkulation einbezogen werden. 

11. In der Buchhaltung werden gewohnlich samtliche Abschrei
bungen als Veriustposten behandelt und in der allgemeinen Gewinn
und Verlustrechnung gegen die Ertragnisse aus dem Wirtschaftsbetrieb 
aufgerechnet; sie sind also Minderung des Gewinns bzw. des Kapitals, 
in der kalkulatorischen Buchhaltung dagegen behandelt man die unter 
10 aufgezahlten Abschreibungennicht ais Verlustposten, sondern als 
Aktivwerte, d. h. aIs Wertbestandteile der Fabrikate. 

12. In der Bilanz werden ohne Ausnahme die untergegangenen 
oder verlorenen Werte direkt von den betreffenden Aktiv
posten abgezogen; es erscheint daher nur der neue, um die Abschrei
bung gekiirzte Bilanzwert in der Aktivreihe. 
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Bei den Abschreibungen an den Anlagewerten, wo die Abschreibungen 
auf mehrere Jahre verteilt werden, gibt es zwei auch gesetzlich zulassige 
Verfahren: 

a) Die Abschreibung wird, wie oben beschrieben, an den Aktiv
werten direkt vorgenommen. 

b) Die betreffenden Aktivposten bleiben unverandert zu ihrem ur
spriinglichen Anschaffungs- oder Selbstkostenwert in der Aktiv
reihe stehen; dagegen bildet man in der Passivreihe einen Jahr 
um Jahr um die neu hinzugekommene Abschreibungsquote wach
senden Bewertungsposten, den sog. Amortisations- oder 
Erneuerungsfonds. Ob man dann wirklich in der Aktivreihe 
aus den leichtflussigen Mitteln (Wertschriften) einen entsprechen
den wirklichen Fonds absondert oder nicht, ist eine Frage fUr sich; 1) 

gleichviel: der wirkliche Wert ist der Unterschied zwischen dem 
betreffenden Anlagewert in der Aktivreihe und dem entsprechen
den Bewertungsposten in den Passiven (Amortisationskonto), 
wie aus der Tabelle S. 177 ersichtlich ist. Da der Amortisations
fonds nur einen Korrekturposten fUr ein zu hoch bewertetes Ak
tivum, also ein Bewertungsposten bildet, so ist es wider
sinnig, ihn jahrlich zu verzinsen, d. h. ihn nicht nur um die 
jahrliche Amortisationsquote, sondern auch um Zins und Zinses
zins aus dem Jahresertrag zu speisen. Denn das bedeutete nichts 
anderes, als die Betriebskosten eines Jahres auch noch mit den 
Zinsen von untergegangenen Aktiven zu belasten. 

Das D. HGB. § 261 (99) erwahnt nur den Erneuerungsfonds. 
Damit ist gemeint, daJ3 dieser sog. Fonds als Ersatz des betreffenden 
Anlagewertes dienen solI, wenn dieser durch Abnutzung oder aus 
anderen Grunden nicht mehr brauchbar ist, also durch einen anderen, 
neuen Anlagewert ersetzt werden mull. Da der Erneuerungsfonds stets 
zu den Passiven - Habenseite des Ausgangsbilanzkontos - einge
stellt werden mull, so kann man ihn wie folgt definieren: Kapital
rucklage fur Minderwert von noch gebrauchten Anlage
vermogensbestandteilen zwecks Ansammlung und Be
reitstellung von Mitteln fur Neuanschaffung der ent
sprechenden neuen Anlagen, wenn die alten im Betriebe. 
nich t mehr ge brauchsfahig sind. 

1) Nach dem Schweizerischen Gesetz iiber das Rechnungswesen der Eisen
bahnen sind die Eisenbahngesellschaften verpfiichtet, eine der jahrlichen Ab
nutzung des Oberbaues und des Fahrparkes entsprechende Quote in den Er
neuerungsfonds zu legen und fiir den ganzen Betrag dieses Fonds leicht fliiBsige 
Mittel abzusondern, damit sie jederzeit in der Lage sind. aus diesen Mitteln 
die Kosten fiir die Erneuerung aufzuhringen. Fiir die Schweizerischen Bundes
bahnen wurde jedoch 1920 bei AniaB der Revision des Riickkaufsgesetzes diese 
Bestimmung fallen gelassen; sie gilt aber jetzt nur fiir die Privateisenbahnen. 
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Am 0 r tis a t ion - wortlich Abtotung - bedeutet allmahliche 
Tilgung eines Gegenwertes, einer Schuld, oder eines Bach- oder Rechts
gutes. 1m Sinne der Bilanz ist der Amortisationsfonds ein vom 
Eigenkapital besonders ausgeschiedenes Riicklagekapital, das dem durch 
Abnutzung usw. untergegangenen, verbrauchten, vernichteten Werte, 
bezw. Minderwert eines Aktivums gleich sein solI, derart daf3 bei voll
endeter Amortisation das betreffende Aktivum getilgt, "ertotet" ist 
und das Reinvermogen bezw. das Eigenkapital weder vermehrt noch 
vermindert wird, wenn man von der Aktivseite das getilgte Aktivum, 
auf der Passivseite das im Amortisationsfonds angesammelte Kapital 
abschwacht. 

Der Erneuerungsfonds zielt auf einen Ersatz, eineNeu
anschaffung des der Wertminderung ausgesetzten Anlagevermogens
bestandteils, der Amortisationsfonds dagegen auf dessen Wert
tilgung. 1m Wesen sind beide identisch, da man den Amortisations
fonds auch fiir N euanschaffung, den Erneuerungsfonds auch zur Tilgung 
des betreffenden Aktivums verwenden kann. Auch die allmahliche 
Speisung der heiden Fonds geschieht auf dieselbe Art, indem man 
Jahr um Jahr eine bestimmte Quote vom Ertrag, in Verlustjahren 
vom Eigenkapital als Ersatz der Wertminderung des zu emeuemden 
oder zu amortisierenden Aktivums absonderte. Beides sind also V e r
lustreserven, oder nur flir den die eingetretene Wertminderung 
iibersteigenden Teil stille oder Kapitalreserven. 

Genaueres fiber den Amortisations- und Emeuerungsfonds folgt 
spater. 

13. Es gibt auch Abschreibungen, welche aus der Bilanz nicht er
sichtlich sind (versteckte Abschreibungen). Es sind dies Neuanschaf
fungen oder Verbesserungen von Produktionsmitteln zum dauern
den Gebrauch, die wabrend des Jabres auf Betriebskosten
konto gebucht werden: Ankauf von Werkzeugen, Maschinen, Er
werbung von Patenten, Wertvermehrung der Anlagen, neue Installs.
tionen usw .. Wenn alle diese Aufwendungen im Geschaftsjahr mit den 
fibrigen Betriebskosten in der Ertragsbilanz als Verlust gebucht werden, 
und daher den Jabresgewinn mindem, so sind diese versteckten Ab
schreibungen Vermogensbestandteile, die in der Vermogensbilanz nicht 
enthalten sind und daher eine stille Reserve bilden. 

Wenn diese Art der Bilanzverschleierung - Verbuchung von Neuan
schaffung oder Wertvermehrung von Vermogensbestandteilen (Aktiven) 
als Verlustausgaben - im Interesse der Konsolidierung und der 
Verstarkung der Finanzkraft der Unternehmung vollzogen wird und 
zugleich im Rahmen der VerhaltnismaBigkeit zu den Gesamtverlustaus
gaben bleibt, so kann einzig die Steuerbehorde dagegen Einspruch er
heben. tJberhaupt sind der Willkfir im AusmaB der Abschreibungs-

12* 
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q uoten durch die Steuerbehorden insofernGrenzen gezogen, aIs fiir die 
Steuerbilanzen feste Abschreibungsq uoten vorgeschrieben 
sind. Hauptsachlich wegen diesen unterschiedlichen Abschreibungs
quoten unterscheiden sich die Steuerbilanzen von den Geschafts
bilanzen. 

14. Ganz anders sind diejenigen Bilanzverschleierungen zu beurtei
len, die den Zweck verfolgen, den Geschaftsverlust zu verklei
nern oder den Reinertrag kunstlich zu erhohen. Dies ist der 
Fall, wenn Betriebskosten und Verlustausgaben aktiviert 
werden, indem man solche nicht auf Betriebskostenkonto bzw. auf 
Verlustkonto, sondern als Wertvermehrung auf Aktivkonten verbucht; 
es sind dies beispielsweise Ausgaben fUr Werkzeuge und Geratschaften, 
die im Laufe des Betriebsjahres verbraucht werden, ferner Anschaffung 
von Geschaftsbuchern, Biiromaterialien usw., weiter Kosten fUr Reklame, 
Brennmaterialien, Reparaturen an Gebauden und Maschinen und dgl., 
und endlich die ganzliche Unterlassung von notwendigen Abschreibun
gen, Weiterschleppung von untergegangenen oder verlorenenen Sach
und Rechtsgutern. Jede derartige auf kiinstliche Vermehrung und Ver
wasserung des Geschaftsvermogens beruhende Bilanzverschleierung ist 
unstatthaft, weil sie an Bilanzfalschung grenzt oder sogar aIs solche 
beurteilt werden muB. 

15. Es entspricht den Grundsatzen einer korrekten Bilanz, wenn ein 
industrielles Unternehmen bei der Inventur im Herstellungswert der 
vorratigen Fabrikate eine Quote fur die normalen Abschreibungen in 
Anrechnung bringt. 

V. Die Bilanztechnik. 
Die Bilanztechnik - Bilanzkunst im engeren Sinne - besteht zu

nachst in einer tabellarischen Gegenuberstellung der Saldi, den sog. 
Buchwerten laut Probebilanz des Hauptbuches mit den nach dem glei
chen Kontensystem geordneten Inventurwerten zwecks Berechnung 
der Differenzen zwischen Sollbestand laut Hauptbuch und Istbestand 
laut Inventur. Diese Differenzen bilden die Posten der Verlust- und 
Gewinnerechnung. 

Die Differenzen sind Gewinnposten: 

1. Wenn der Istbestand in der Aktivreihe groBer ist als der Soll
saldo oder der aktive Buchwert. 

2. Wenn der Istbestand in der Passivreihe kleiner ist als der Haben
saldo oder der passive Buchwert. 

3. Wenn dem Istbestand in der Aktivreihe ein Habensaldo gegen
ubersteht, dann ist der Gewinn nicht die Differenz, sondern die 
Summe beider Posten. 



Die Bilanzkunst. 181 

4. Wenn einem Habensaldo weder in der Aktivreihe nooh in der 
Passivreihe ein lstbestand gegenubersteht. Hier ist der ganze 
Habensaldo Gewinn. 

Die Differenzen sind Verluste: 

1. Wenn der Istbestand in der Aktivreihe kleiner ist als der Sollsaldo. 
2. Wenn der lstbestand in der Passivreihe gro6er ist als der Haben

saldo. 
3. Wenn dem lstbestand in der Passivreihe ein Sollsaldo gegenuber

steht; dann ist der Verlust nicht die Differenz, sondern die Summe 
beider Posten. 

4. Wenn dem Sollsaldo weder in der Aktiv- noch in der Passivreihe 
ein Posten gegenubersteht; dann ist der unverkiirzte Sollsaldo 
ein Verlust. 

Diese Gegenuberstellung der Saldi oder Buchwerte mit dem lst
bestand und die Ableitung der Differenzen als Gewinn- oder Verlust
posten werden zunachst in einer Vorarbeit zur Schlu6bilanz in Tabellen
form aufgestellt. Auf Grund derselben folgt die Aufstellung der SehluB
bilanz in ihrer doppelten Form als Vermogensbilanz und Ertragsbilanz 
im Journal, die endliche Vbertragung aus diesem in das Rauptbucb, wo
durch samtliche Kosten zur Bilanz gebracht werden. 

Zur Erganzung fugen wir drei Tabellen bei: 
1. Der Bilanzschlussel (S. 182). 
2. Die Darstellung der Schlu13bilanz, veranschaulicht an einem 

Zahlenbeispiel (S. 185-187). 
3. Bildliche Darstellung der Schlu13bilanz und des Kontoabschlusses 

(S. 190-192). 
1. Der BiIanzschIiissel (S. 182). Die erste Zweispaltenreihe enthalt 

die Soll- und Rabensalden der Probebilanz mit den Erklarungen uber 
Wesen und Form, in der zweiten Zweispaltenreihe sind die Aktiven 
und Passiven eingestellt. In der dritten endlich die Differenzen als SolI 
(Verlust) und Raben (Gewinn). Die Tabelle umfa6t aIle moglichen FaIle, 
die hierbei vorkommen konnen. 

a) Reine Bestandkonten. 
aa) Sollsaldo und Aktivbestand sind gleich; weder Gewinn noch 

Verlust. 
1. Fall. Typus: Das Kassakonto. 

noch Verlust. 
6. Fall: Typus: Das Kreditorenkonto. 

b) Reine Erfolgskonten. 
aa) Dem Sollsaldo steht kein Istbestand gegenuber. Der ganze 

Sollsaldo ist Verlust. 
2. Fall. Typus: Betriebskostenkonto. 
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bb) Dem Habensaldo steht kein Istbestand gegeniiber. Der 
ganze Habensaldo ist Gewinn. 

9. Fall. Typus: Aktivzinsenkonto. 
c) Gemischte Konten. 

aa) Der Sollsaldo ist kleiner als der Aktivbestand. Der Unter
schied ist Gewinn. 

3. Fall. Typus: Das Warenkonto. 
bb) Der Sollsaldo ist groBer als der Aktivbestand. Die Differenz 

ist Verlust. 
4. Fall. Typus: Maschinenkonto. 

cc) Dem Habensaldo steht ein Aktivbestand gegeniiber. Ihre 
Summe ist Gewinn. 

10. Fall. Typus: Daa Warenkonto1). 

dd) Dem Sollsaldo ateht ein Passivbestand gegeniiber. Die 
Summe ist Verlust. 

5. Fall. Mogliches, aber seltenes Beispiel: Delkrederekonto. 
ee) Dem Habensaldo steht ein groBerer Passivbestand gegen

fiber. Differenz ist Verlust. 
7. Fall. Mogliches Beispiel: Reservekonto. 

ff) Dem Habensaldo steht ein kleineres Passivum gegeniiber. 
Die Differenz ist Gewinn. 

8. Fall. Mogliches Beispiel: Delkrederekonto. (Yerminde
rung der Riickstellung fiir ausstehende Forderungen.) 

d) Bei derlnventur neu auftretendeAktiven undPassiven. 
Beispiel: Transitorische Posten, stille Reserven, die in der 

neuen Bilanz wieder in oHene umgewandelt werden; friiher ab
geschriebene Sach- oder Rechtsguter, die wieder als realisierbare 
Werte eingeschatzt werden. 

Diese oder andere Aktiven und Passiven treten nur dann bei der 
Inventur neu auf, wenn sie vorher noch nicht im Journal und Haupt
buch gebucht worden und daher auch nicht in die Probebilanz unter 
die Sollbestande aufgenommen sind, was allerdings ein FeWer ist, der 
aher doch in der Praxis vorkommen kann. 

Neuauftretende Aktiven sind Gewinne, neue Passiven Verluste. 
n. und 12. Fall. 

Beispiel: Transitorische Aktiven und Passiven. 

1) 1m Gemischten Warenkonto, wo der Gewinn nicht ausgerechnet, noch ver
bucht wird, wachst die Habensumme von Monat zu Monat nicht nur um die 
neuen Verkaufswerte, Bondern in und mit ihnen auch um den Gewinn; solange 
der erzielte, aber nicht verbuchte Gewinn den Wert der Vorrate nicht erreicht, 
ergibt sich ein Sollsaldo; sobald aber der erstere groBer ist als der letztere, dann 
schlagt der Sol1saldo in einen Habensaldo um, was namentlich bei Waren
geschii.ften gegen Ende des Jahres sehr haufig vorkommt. Der Gewinn ist gleich 
Habensaldo plus Vorratswert. 
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2. Die Technik der Schlu.6bilanz, veranschaulicht an einem Zahlen
beispiele (Tabelle S. 185-187). AIle die Arbeiten, die wIT in den voraus
gegangenen Abschnitten fiber Bilanzkunst erwahnt haben, sind in dieser 
Tabelle systematisch zusammengestellt. Zuerst folgt unter A die 
Journalisierung der Vorbereitungsarbeiten zur SchluBbilanz. Sind ein
mal alle diese Posten im Hauptbuch eingetragen und in die Probe
bilanz bzw. Saldobilanz aufgenommen, andererseits die Ergebnisse 
der Inventur kontenmaBig geordnet, so kommt die Vorarbeit zur 
SchluBbilanz (B). Unter Anwendung des oben beschriebenen Bilanz
schlussels ist die Aufstellung dieser Tabelle nur ein Spiel. Da das an
fangliche, urn das Privatkonto gekurzte Kapital in die Passivreihe 
eingestellt ist, so wird durch diese Vorarbeit der Zweck durch de n 
doppelten Nachweis des Reingewinnes erreicht. Er ergibt sich 
als Sollsaldo der Eingangsbilanz und als Habensaldo der Verlust- und 
Gewinnrechnung. In dieser doppelten Berechnung des Reingewinnes 
liegt nicht nur die Probe ffir die Vorarbeit, sondern auch ffir die Richtig
keit der ganzen systematischen Buchfuhrung, wie schon wiederholt nach
gewiesen worden ist. 

Auf Grund dieser in sich selbst gepriiften Vorarbeit konnen nun die 
AbschluBbuchungen im Journal zwecks tJbertragung in das Haupt
buch aufgestellt werden (0). Sobald alle diese AbschluBposten in die 
angerufenen Konten des Haupthuches ubertragen sind, mUssen samt
liche Konten zur Bilanz, d. h. zur Summengleichheit zwischen SolI und 
Haben kommen1). Damit sind samtliche Buchfiihrungsarbeiten ffir das 
alte Jahr erledigt, und man kann aUf Grund der definitiven SchluBbilanz 
zur Eroffnung der Bucher ffir das neue Geschaftsjahr schreiten. 

Die fibrigen Zusammenstellungen der Tabelle, D, E und F, gehoren 
zu den Bilanzstudien, denen wIT einen besonderen Abschnitt widmen; 
ohne diesen vorzugreifen, sei vorlaufig auf folgende Punkte aufmerk
sam gemacht. 

Tabelle D zeigt uns den Weg fUr die Aufstellung der Zwischenbilanz. 
Wenn man aus der Saldobilanz drei Kontengruppen bildet - reine Be
standkonten, gemischte Konten und reine Erfolgskonten - so ist ffir 
Aufstellung der Zwischenbilanz keine Inventur notig, denn der Saldo 
der ersten Gruppe gibt reine Aktiven oder Passiven, der Saldo der 
dritten Gruppe reinen Gewinn oder Verlust. Einzig bei der zweiten 
Kontengruppe ist ein AbschluB nur moglich, wenn man auf irgendeine 

1) Da in den zur Bilanz gebrachten Konten weder ein Sollsaldo noch ein 
Habensaldo vorhanden iet, also weder Aktiven noch Passiven, weder Gewinn noch 
Verluet anzeigt, da ferner das iiuBere Merkmal der vollzogenen SchluBbilanz 
in der Abstimmung jedes Kontos auf Summengleichheit zwischen SoIl und Haben 
besteht, so kann man sagen: Der AbschluB des Hauptbuches besteht darin, daB 
Inan samtliche Konten auf Null reduziert. (Fortsetzung S. 188.) 
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2. Die Technik der SchluJlbilanz, veranschauIicht an einem Zahlenbeispiel. 

A. Journalposten vor der provisorischen Aufstellung. 
1. Kapitalkonto an Privatkonto (Obertrag der privaten Verwendungen). 
2. Immobilienertrag an Immobilienbestand (Abschreibung). 
3. Transitor. Aktiven an Zinsen und Diskont usw. (Aufstellung del' 

transitor. Aktiven). 
4. Zinsen und Diskont usw. an transitor. Passiven (Aufstellung der 

transitor. Passiven). 
5. Konto dubioso an Debitorenkonto (Ausscheidung der zweifelhaften 

Debitoren. 
6. Beseitigung der Differenzen (Abziige, Rabatt, Emballagen, unaus

geglichene Reste, Zinsen usw.) im Kontokorrentverkehr durch 
entsprechende Buch ungen. 

B. Vorarbeit zur SchluBbilanz. 

Konten des Rauptbuches 

11.1 Saldobilanz Ausgangsbilanz Verlust 
laut Rauptbuch laut Inventur und Gewinn 

i'!'.1 \ SolI \ Raben Soil I Raben Soil Raben Aktiva Pass. + K Verlust Gewinn 

1. Kassakonto Il) :1\ 8000 \ - 8000 - -
2. A¢.okonto III 1 350 - - - 350 
3. Besitzwechselkonto I I, 12000 - 12000 - -
4. Schuldwechselkonto.. I I,! - 7 000 - 7000-

-
-
-
-

5. Zinsen u.Diskontokonto 2) III \ 1 250 - - - 1 250 
6. Debitorenkonto. . .. I 40 000 - 40 000 - -
7. Kreditorenkonto . .. I I - 30000 - 30000-
8. Bankkonto. . . . .. I - 8 500 - 8 500 -
9. Konto Dubioso . . .. I 2 500 - 2 500 - -

-
-
-
-

-
10. Delkrederefondskonto I - I 000 - 2 000 1 000 -
11. Wertschriftenbestand I 6550 - 6550 - - -
12. Wertschriftenzinsen. III - 760 - - - 760 
13. Immobilienbestand I 45000 - 45000 - - -
14. Immobilienertrag . III - 1600 - - - 1600 
15. Geschiiftsmobilien I 4000 - 3500 - 500 -
16. Warenkonto II 75000 - 95000 - - 20000 
17. Detailkonto II 4000 - 6140 - - 2140 
18. Hypothekenschuld I - 30000 - 30000-
19. AUg. Betriebskosten III 5540 - -- - 5540 
20. Salarkonto . III 2 600 -- - - 2 600 

-
-

-
21. Reisekosten III 3 000 -- - - 3 000 -
22. Steuerkonto . . . . . III 480 - - - 480 -
23. Kapitalkonto inklusive\ I I - 131095 - 131095 -
24. Privatkonto .... f I 
25a) Transitor. Aktiva . . IV 535 - 535 - -
25b) Transitor. Passiva . . IV I - 850 - 850-

Probebilanz (Saldi) 210 805 210805 I 
Summa Aktiva 219225 - --
Summa Passiva + Kapitaleinsatz. - 209445 -
Summa Verlust . - - 14720 

-

I -
-

-
--
-

Summa Gewinn . -- - - 24500 
-Reingewinn, nachgewiesen durch Inventur - 9780-

Reingewinn, berechnet. . - - 9 780 -
---- SchluBbilanz 219225 219 225 24500 [24500 
1) Numerierung zwecks Gruppierung 

in der Zwischenbilanz (D). 
') Vor Einstellung der transitorischen Zinsen war der Sollsaldo 935. 
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C. Journalposten auf Grund der Vorarbeit zur ScbluBbilanz. 

Ausgangsbilanz an folgende: (Aktiva) folgende an Ausgangsbilanz (Passiva+K) 

an Kassa . 8000 Schuldwechsel 7000 

" Besitzwechsel . 12000 Kreditoren 30000 

" Debitoren 40000 Bank 8500 

" Konto dubioso 2500 Delkrederekonto 2000 

" Wertschriften bestand 6550 Hypotheken . 30000 

" Immobilienbestand 45000 Transitor-Passiva . 850 

" Geschaftsmo bilien 3500 Summa Passiva 78350 

" Waren 95000 Kapitalkonto 

" Detailgeschaft 6140 Einsatz') 131095 

" Transitor. Aktiva 535 Gewinn 9780 
Neues Kapital 140 875 

219225 219225 

Verlust und Gewinn an folgende 
an Agio. . . . . . . 350 

folgende an Verlust und Gewinnkonto 
Wertschriftenzinsen . 760 

" Zinsen und Diskont 1 250 
" Delkredere . . . 1 000 

Immobilienertrag 1600 
Warenkonto . 20000 

" Geschiiftsmobilien 500 Detailkonto . . . . 2 140 
" Betriebskosten 5 540 
"SaIar ..... 2 600 
" "Reisekosten.. . '. 3 000 
" Steuerkonto 480 

Summe Verlullt ... 
" Kapitalkonto, Gewinn 

14720 II 
9780 "/ 

24500 11.----' ,= 24500 

D. Zerlegung der Probebilanz in drel Rontengruppen. 

Schema zur Aufstellung einer Zwischenbilanz ohne Inventur. 

Kontengruppen II Sum men I S&ldi Inventur Erfolg 

I. Reine Bestandkonten. II 

189545 I 
I Inklusive Anlagewerte (ohne ·Ab-

\ 
schreibung plus Anfangskapital) 118050 207595 - -

\ 

89545 - -

II. Gemischte Ronten. 
(Inventurwert auf Grund der I 

Lagerbiicher). . . . . . . '!I 79000 - 79000 - 101 140 -

III. RMne Erfolgskonten. II 
()hne transitorische Posten und II 

ohne Abschreibung • . . . . I 12905 2360 10545 -

IV. Provisorische Ergiinzung. I 
Transitorische Aktiven und .. III I {850 I 
Passiven, A~~chreibungen :. '. . \ _ _ _ I _ 535 500 1 815 _ 
Delkredere fur zahlungsunfahio-e I 

Debitoren . . . . . . . .". 1 000 

)209 955 209 955 89 545 89 5~1 
1101675 91895 12360 22140 

V. Reingewinn, doppelt naohgewiesen . i - 9780 9780 -

22140 

10545 

1) Anfangskapital weniger Privatkonto. 101 675 101 675 22 140 22 140 
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Art die bezuglichen Vermogensbestandteile - vorliegenden Fallen 
kommen nur die Warenvorrate in Betracht - ermitteln kann. Wir 
stellen daher fest: Eine Zwischenbilanz ohne Inventur ist 
nur moglich, wenn die durch gemischte Konten behandel
ten Vermogensbestandteile, sei es durch Skontri, durch 
Kalkulation, d urch Schatzung oder auf anderem Wege be
stimmt werden konnen. Ebenso ist man bei der provisorischen 
Erganzung bezuglich Abschreibung, Delkredere, Rechnungsverhaltnis 
zwischen altem und neuem Jahr auf Schatzungen angewiesen. Der Ge
winn kann allerdings nur annahernd jederzeit aus der Propebilanz be
rechnet werden, wenn der Istwert der gemischten Konten, sei es durch 
die Skontri, durch Schatzung oder Kalkulation oder auf Grund von 
Erfahrungen bestimmt werden kann. Der Gewinn ist gleich diesem 
Istwert, weniger: 1. Sollsaldo der gemischten Konten; 
2. Sollsaldo der Gewinn- und Verlustkonten; 3. der Abschrei
bungen pro rata temporis. Ausfiihrlicheres folgt. 

Tabelle E, Gruppierung der Posten der Schl uEbilanz nach 
ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Natur, kann man un
mittelbar aus der SchluBbilanz ableiten. Uberhaupt ist es eine forde
rung der Bilanzklarheit und -wahrheit, daB eine Ordnung der Aktiven 
und Passiven, wie sie in Tabelle E enthalten ist, vorgenommen werden 
muB. Aus ihr erhellt, daE die Aktiven zu 78% in umlaufendem Ver
mogen, zu 22% in Anlagewerten vorhanden sind; andererseits zerfallt 
das Geschaftskapital in 35% fremde Mittel und 65% Eigenkapital. 

Tabelle F gibt einen interessanten, fUr die Geschaftsleitung wich
tigen AufschluB, namlich uber die Verwendung des eigenen und fremden 
Kapitals in der Aktivreihe. 

1m AnschluB an die Bilanztechnik mussen wir noch auf einige wich
tige Punkte hinweisen: 

1. Es sind dies zunachst die Kompensationen, die vor der Auf
stellung der SchluBbilanz zwischen verschiedenen Gewinn- und Verlust
posten stattfinden. Die Gewinn- und Verlustrechnung del' SchluB
bilanz enthalt durchaus nicht aile Verlust- bzw. Gewinnposten, 
die im Laufe des Geschaftsbetriebes entstehen, namlich diejenigen nicht, 
die schon vorher innerhalb der Konten des Hauptbuches vor Aufstellung 
der SchluBbilanz kompensiert worden sind. Wird z. B. nur ein einheit
liches Zinsenkonto gefuhrt, die Aktivzinsen im Haben, die Passivzinsen 
im SolI, so ergibt der Saldo des Zinsenkontos nur die Differenz 
zwischen beiden und gestattet daher keinen Einblick in die Zina
lasten und Zinsertragnisse der Unternehmung. Dieaen AufschluB kann 
nut die Umsatzbilanz geben. Daher gehort zu einem einlaBlichen 
Studium der SchluBbilanz die Probebilanz in ihrer doppelten Form als 
Umsatz- und ala Saldobilanz. Wie mit dem Zinsenkonto, so verhalt 
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as mch mit verschiedenen anderen Gewinn- und Verlustkonten. Wir 
stellen fest: 

0.0.) Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt yom ganzen Wirtschaft8-
betriebe ein um so besseres Bild, je weniger Kompensationen 
vor Aufstellung der SchluBbila.nz zwischen den einzelnen Konten 
vorkommen. 

bb) Ob und welche diaser Kompensationen stattgefunden haben, 
ergibt mch nur ana der Umsatzbila.nz. Diese gehorl daher zu 
den notwendigen Grundlagen der Bila.nz. 

2. Abhangigkeit der Gewinn- und Verlustrechnung von 
der Inventurbewertung. Aus den beiden Tabellen "Bila.nzschliissel" 
und "Bilanztechnik" geht deutlich hervor, daB die Gewinn- und Ver
lustposten der SchluBbila.nz nur Differenzen oder Summen zwischen dem 
Saldo des Hauptbuches und den Inventurwerlen sind. Ob diese ab
geleiteten Differenzen zu klein oder zu groB, richtig oder faisch seien, 
hii.ngt daher ausschlieBlich yom Minuenden und Subtrahenden, d. h. von 
dem Sollbestand laut Hauptbuch und dem Istbestand laut Inventur 
abo Wir kommen hiermit auf den schon im theoretischen Teile erwahnten 
Mangel der doppelten Buchhaltung zurfick: eine rechnungsma.l3ig 
richtige Schl uBbilanz gibt keine Gewahr fur die Richtigkeit 
der Schl uBerge bnisse. Um denjenigen Betrag, um den ein Aktivum 
zu hoch oder ein Passivum zu niedrig in der Inventur erscheint, ist auch 
der Gewinn zu groB oder umgekehrt. Die PrUfung der Buchhaltung muB 
sich also einerseits auf die Kontrolle der Inventur, andererseits auf die
jenige der Hauptbuchposten und von diesen riickwiirts auf die Grund
biicher und Dokumente erstrecken. 

3. Gemischte Konten. Das Hauptbuch gibt in der Saldobilanz 
nur den Sollbestand der Vermogensbestandteile an, d. h. den Werde
gang aus ihrem Anfangsbestand und den durch den GeschMtsbetrieb 
bewirkten Zu- und Abschreibungen. Die Wertveranderung dieses 
Sollbestandes, die sichim La ufe der Zei t un terder hand vollziehe n, 
etwa d urch Abn utzung, Einflusse der Umwelt, der Konj unk
tur uSW., kann die Buchhaltung weder erfassen. noch konten
mii.l3ig kontrollieren. Die Buchfiihrung muB sich darauf beschriin
ken, diese Wertveriinderungen unterderhand periodisch festzustellen, 
bei der SchluBbilanz jahrlich, bei der Zwischenbilanz in kiirzeren Zwi
schenriiumen. Innerhalb der Perioden konnen diese Konten allerdings 
ala reine Bestandkonten gefiihrt werden, aber bei AnlaB der SchluB
bilanz werden sie zu gemischten. 

Ergebnis: Auch die im Laufe des GeschMtsbetriebes als reine 
Bestandkonten gefiihrten Bestandrechnungen werden zu gemischten, 
wenn sich innerhalb der Perioden nicht kontrollierte und daher 

(Fortsetzung s. 19(.) 
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3. Bildliche Darstellung der SchluBbilaoz nod des Kooteoabschlusses. 
I. Verbindung von Buchhaltung (Hauptbuch), Inventur und SchluBbllanz. 

C. SehlullbUanz A. Die Konten des Hauptbuchel 
Schwarze Felder = S tan d de r K 0 n ten 

vor der Inventur 
B. Inventur 1--------.-----

Weille Felder = E ins c h a It u n g d e r In
venturwerte und Berechnung von 

Gewinn und Ve!'lust 

I. Gruppe: Soll Raben 
Reine Bestandkonten. 

a) Konten mit Ak
tivwerten. 
(Kassa, Debitoren, Ri
messen usw.) 

b) Konten mit Pas
sivwerten 
(Kreditoren, Schuld
wechsel, Bank, Anleihen 
usw.) 

n. Gruppe: 
Gemlschte Konten. 

a) Mit Aktiven und 
Gewinn 
(Verbindung von Um-
satz und Erfolg im 
Warenkonto.) 

b) Mit Aktiven und 
Verlust. 
Umsatz und MiBerfolg, 
Anlagen undAbniitzung 
usw.) 

III. Gruppe: 

8 •• 

• H. 

iA,! 
L~l) 

~I 
~H. 
:A.: 
---, 
:1\: 
..... 

Reine Verlust- und Ge· 
w1nnkonten. 

rnm a) Gewinnkonten: 
(Reiner Arbeitsertrag, " H, Kapitalertragnisse usw.) 

~~~.l 
b) VerI ustkon ten: 

&1 
!IIH. Aufwandskosten - (Be-

trieb, Schuldzinsen, Ab-
schreibungen, Verluste 

Cl an Debitoren usw. -
c) Kapitalkonto:mit lliIE'· I Privatkonto. ',', .. , 

(Anfangskapital minus :: 
private Verwendungen.) ;E,:. H, 

R, = Eo, : : 
E, = Eo - 8,. i ... : 

(Bewertunll 
der Ver

mogensreile 

---_. 

!A,: 
... 

: : :A,: 

Probellilanz (Umsatz). Summa "Schwarz" im Soll = Summa 
"Schwarz" inl Raben. 

Durch Einst~llung der Inventurwerte und der Verlust- und 
Gewinnposten balanzieren slimtliche Konten, mit Ausnahme 
des Kapitalkontos und des Gewinn- u. Verlustkontos (S.191). 

Stand Verlust 
des Vermogens und Gewinn 

Aktlva I PassivII Verlust I Gewinn 

P, 

1', 

G, 

I [V,; 
..... 

Summa Summa Summa I Summa 
= A =P+K = V = (J 
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auch nicht verbuchte Wertveranderungen vollziehen, welche 
erst bei AnlaB der SchluBbilanz durch die Inventur festgestellt werden. 
Solche Wertveranderung~n lassen sich aber auch ohne Inventur an
naherungsweise, sei es durch Abschatzung, Kalkulation oder Erfahrungs
tatsachen, jederzeit feststellen. Daher sind auch Zwischenbilanzen 
moglich. , 

3. Bildliche Darstellung der SchluJlbilanz. (Tabelle S. 190-193.) 
Diese Tabelle dient nur der Veranschaulichung der in der vorherigen 
Tabelle in einem Zahlenbeispiele durchgefiihrten AbschluBarbeiten und 
ist nach den vorausgegangenen Erklarungen leicht verstandlich. 1m 
vierten Teile der Tabelle ist die mathematische Beweisfiihrung vom 
doppelten Nachweis des Gewinnes oder Verlustes, wie auch des neuen 
Reinvermogens gegeben und dient zur Erganzung des ersten wissen
schaftlichen Teils. 

D. Bilanzinhalt und -form. 
Die Bilanzkunst, der Gegenstand des letzten Abschnitts, lehrt, wie 

man aus. Probebilanz und Inventur die SchluBbilanz entwickeln, die 
Hauptbuchkonten abschlieBen und wieder neu eroffnen kann; dagegen 
gibt sie keine Belehrung dariiber, was die SchluBbilanz in ihrer doppelten 
Aufstellung sachlich enthalt, welche Form und Gestaltung diesem In
halt zu geben ist. Die notwendige Erganzung der Belehrung fiber die 
Bilanzkunst besteht daher sowohl in der Systematik des Inhalts der Ver
mogens- und Ertragsbilanz, als auch in der sachgemaBen Form, wie 
dieser Inhalt darzustellen ist. 

Es ist nicht leicht, die zahllosen Arten und Rechtsformen der wirt
schaftlichen Unternehmungen, die einen bilanzmaBigen JahresabscbluB 
zu machen verpflichtet sind (HGB. §§ 39 u. 260, S. 96), in ein einheit. 
liches System zusammenzufassen. Das kann nur geschehen, wenn man 
die in den Unternehmungen vorhandenen Sach- und Rechtsguter, sowie 
die aus ihrem, durch den Betrieb in Bewegung gesetzten Kreislaufe 
herausgewirtschafteten Ertragnisse und bezuglichen Aufwendungen 
und Opfer von Arbeit und Kapital nach wirtschaftlichen und recht
lichen Gesichtspunkten in Kategorien ordnet, wie das schon bei Ab
leitung des Kontensystems S. 64 ff. geschehen ist. Diese Gesichtspunkte 
sind auch wegleitend fUr die nachfolgende Systematik; wenn hierbei 
auch bei weitem nicht aIle in der Praxis vorkommenden Moglichkeiten 
einbezogen werden konnten, so ist doch das Gerippe, die systematische 
Gliederung, derart umfassend, daB es ein Leichtes ist, aIle die nicht in 
unserer Aufstellung vorkommenden Falle sachgemaB in das System 
einzuordnen. Unserer Systematik haben wir den Betrieb eines groBen 
Warenhandels zugrunde gelegt, jedoch sowohl die Industrie als auch 
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den Bankbetrieb einbezogen. Wir geben diesem Abschnitt folgende 
Gliederung: 

1. Bilanzinhalt. 
2. Bilanzform. 
3. Inhalt der Ertragsbilanz. 
4. Entwicklung der Ertragsbilanz oder die Elemente der Gewinn

und Verlustrechnung und ihre kontenmaBige Darstellung.· 
5. Form der Ertragsbilanz. 

Die textlichen Erklarungen konnen wir auf die durchaus notigen, in 
den vorhergehenden Abschnitten nicht zur Sprache gekommenen be
schranken. 

Einzig die Angaben fiber Behandl ung und A bschl u13 der 
Fabrikbuchhaltung im dritten und vierten Abschnitt erheischen 
eine nahere Begriindung, die wir einem folgenden Abschnitt vorbehalten 
wollen und zum vorlaufigen Verstandnis nur folgende Andeutungen 
machen. 

Der kommerzielle Betrieb kauft die Ware aus dritter Hand; der Her
stellungspreis liegt irn Einkaufspreis und in den Einkaufs- und Bezugs
kosten. Der Fabrikbetrieb produziert die abzusetzende Ware selbst. 
Foiglich liegt ihr Anschaffungspreis in dem Herstellungspreise der 
Fabrikate, d. h. in den gesamten Fabrikationskosten. Diese setzen sich 
zusamrnen aus Rohstoffen, Lohnen und Zusatzkosten. So selbstver
standlich es ist, daB der Kaufmann den Einkaufspreis der Ware kennen 
bzw. kalkulieren muB, so notwendig und selbstverstandlich ist auch fiir 
den Fabrikanten, daB er den Herstellungspreis seiner Fabrikate kalku
liert. Kalkulation und Buchhaltung sind daher im Industriebetrieb 
derart eng miteinander verbunden, daB die eine nicht ohne die andere 
bestehen kann. Aus den Beziehungen der betreffenden Konten wird 
dies deutlicher her\Torgehen. An Stelle des gemeinsamen Warenkontos 
in der kornmerziellen Buchhaltung mlissen wir namlich in der Fabrik
buchhaltung drei Konten flihren, das Fabrikationskonto, das Fabrikate
bestandkonto und das Verkaufskonto. Diese drei Konten hangen in 
der folgenden Weise zusammen: 

1. Das Fabrikationskonto wird belastet fUr verbrauchte Roh
stoffe, Lohne und Unkosten. Es wird entlastet fiir die aus der Fabri
kation hervorgegangenen Fertigfabrikate zurn Herstellungspreise; der 
Saldo ist somit der Wert der Fabrikate in Arbeit, der sog. Halbfabrikate, 
also keineswegs Gewinn oder Verlust. 

2. Das Konto fiir Fertigfabrikate wird belastet fiir die aus 
der Fabrikation hervorgegangenen Fertigfabrikate zum Herstellungs
preise, dagegen entlastet fiir die abgesetzten Fabrikate zu dem gleichen 
Herstellungspreis; der Saldo ist also der Vorrat an Fertigfa brikaten 
zum Selbstkostenpreis; dieses Konto hat daher mit der Gewinn- und Ver-

13* 
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lustrechnung nichts zu tun. Diese kommt erst im dritten Konto zur 
Darstell ung. 

3. Das Ver kaufskonto wird belastet ffir die verkauften Fabrikate 
zum Rerstell ungspreise, sowie fUr die Verkaufskosten; es wird 
entlastet fUr dieselben verkauften Fabrikate zum Verkaufspreise. 
1m Saldo liegt also die Differenz zwischen Verkaufspreis und Selbst
kostenpreis der verkauften Fabrikate, d. h. der Gewinn aus dem ganzen 
industriellen Betrieb. 

Diese Dreiteilung des Kontos fUr die Fabrikbuchhaltung setzt voraus, 
daB man den Rerstellungspreis der Fertigfabrikate in dem Momente 
kalkulatorisch erfassen kann, wo das Produkt als Fertigfabrikat zum 
Absatz bereitgestellt wird, also nicht erst bei AbschluB der Jahres
rechnung. Wir konnen diese Dreiteilung der Konten - Fabrikation, 
Fertigfabrikate und Verkauf - als das Ideal der Fabrikbuchhaltung 
und Kalkulation bezeichnen. Denn die zwei ersten sind reine Bestand
konten, wahrend das dritte ein reines Erfolgskonto ist. Die Ansschal
tung der gemischten Konten ermoglicht die jederzeitige Berechnung 
von Gewinn und Verlust, allerdings unter der schon auf S. 189 angegebe
nen Einschrankung der Entwertung der betreffenden Vermogensbestand
teile unter der Rand, durch Einfliisse der Umwelt usw. 

Wer die Elemente der Kalkulation kennt, wird einsehen, daB bei 
diesem Idealsystem Fehler vorkommen k6nnen. Es betrifft dies Kal
kulationsfehler beim tlbergang vom ersten zum zweiten Konto, 
d. h. bei Feststellung des Rerstellungspreises der Fertigfabrikate. Solche 
Fehler kann man erst bei der genauen Nachkalkulation, die in der Regel 
nur auf Grund der Jahresergebnisse moglich ist, entdecken. Sie geben 
AniaB zu Korrekturposten. 1st der Rerstellungspreis zu niedrig kal
kuliert, so kommt der Fehlbetrag ins Raben des ersten und in das SoIl 
des zweiten Kontos, und von dem Raben des zweiten Kontos, so weit 
in das SolI des dritten Kontos, als der Kalkulationsfehler auf die bereits 
verkauften Fabrikate geschlagen werden muB. Kalkulationsfehler, die 
einen zu groBen Rerstellungspreis ergeben, machen den entgegengesetz
ten Gang vom ersten zum zweiten und von diesem in das dritte Konto, 
wo sich erst ihr EinfluB auf das SchluBergebniB, den Ertrag der Fabri
kation, geltend macht. 

Fabrikbuchhaltung und Kalkulation stehen aber nicht immer auf 
dieser hochsten Stufe des IdealB. Daher ist auch in unserer Aufstellung 
Nr. IV die gewohnliche Zweiteilung des Fabrikationskontos beriick
sichtigt worden. Ins SoIl des Fabrikationskontoa kommen die gesamten 
Kosten ffir Rohstoffe, Lohne und Zusatzkosten; ins Raben des Waren
kontos dagegen kommen im Laufe des Jahres nur die Verkaufswerte. 
Erst am Ende des Jahres wird der Saldo des Fabrikationskontos in 
einer Summe in das Soll des Warenkontos iibertragen. Naheres folgt. 
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I. Bilanzinhalt oder systematische Ordnung der Vermogensbestand
teile (Aktiva) und Zerlegung des Aktivvermogens in Eigen- und 

Fremdkapital (Passiva im weiteren Sinne). 

Aktiva = A. 
Nach wirtschaftlichen Funktionen und rechtlichen Verhaltnissen geordnet 
und nach bilanzrechtlichen Grundsatzen bewertete Sach- und Rechtsgiiter 

der Sonderwirtschaft: 

Verwendung des Eigen- und Fremdkapitals. 
r. Betriebsvermogen: 1m Kreislanf begriffene Vermogensteile1). 

A. Sachgiiter (Vorrate). 
1. Barschaft in der eigenen Kassa: 

a) In inlandischer Wahrung. 
b) In fremder Wahrung (Miinzsorten). 

2. Verfiigbare Barschaft bei anderen (Banken): 
a) Guthaben bei Girobanken. 
b) Guthaben bei der Postscheckkasse. 
c) Verfallene Zinsscheine. 
d) Platz-Schecks. 

3. Besitzwechsel. 
a) Platz- und Rimessenwechsel auf das Inland. 
b) Wechsel auf das Ausland (Devisen). 
c) Inkassowechsel und nicHt bankfahige Wechsel. 

4. Wert pa piere (Aktien, Obligationen, Rentellpapiere): 
a) 1m frei verfiigbaren Eigentum. 
b) Verpfandete, lombardierte im Besitz eines Pfandhalters. 

(Von Dritten bei uns zur Sicherstellung hinterlegte Wert
papiere kommen nicht in die Bilanz, solange dieser Be
sitz nicht in unser Eigentum iibergegangen ist.) 

5. Waren: 
Warenvorrate (in kaufmannischen Betrieben). 

6. Betrie bsvorrate (in der Industrie): 
a) Roh- und Hilfsstoffe. 
b) Materialien. 
c) Halbfabrikate (Fabrikate in Arbeit oder fertige Fabri

kations bestandteile). 
d) Fertig- oder Ganzfabrikate. 

Jede dieser Abteilungen muB zutreffendenfalls nach folgenden 
Gesichtspunkten gegliedert werden: 
aa) Auf eigenem Lager. 

1) Oft auch umlaufendes oder fliissiges Vermogen genannt. 
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bb) Auf auswartigen eigenen und fremden Lagern: in 
Lagerhausern, Zweiggesehaften, Niederlagen usw. 

ee) In das Eigentum ubergegangene sehwimmende und 
rollende Waren. 

B. Rechtsgiiter (Anspriiehe auf Leistungen aus dem Vermogen von 
Drittpersonen). 
1. Forderungen aus dem Kontokorrentverkehr. 

a) Forderungen an Banken und Bankiers (exklusive 1. A. 2). 
b) Warendebitoren: 

aa) Gute Debitoren. 
bb) Dubiose Debitoren. (Hierzu Bewertungsposten in den 

Passiven unter Delkrederekonto.) 
ee) Bestrittene Forderungen (im ProzeB liegende). 

2. Forderungen aus Lieferungs- und Werkvertragen: 
a) Geleistete Anzahlungen auf Warenlieferungsvertragen. 
b) Vorsehusse an Produzenten (Zuckerriibenbau usw.). 
c) Geleistete Anzahlungen auf Werkvertrage usw. (Bauten, 

bestellte Masehinen usw.). 
3. Gebundene realisierbare Forderungen aus Dar

lehnsvertragen usw. 
a) Aktivhypotheken. 
b) Verzinsliehe Darlehn. 
c) Andere gebundene Forderungen (Restkaufsumme usw.). 

4. Gebundene nieht realisierbare Forderungen. 
(Beteiligung an anderen Unternehmungen.) 

a) Beteiligung dureh Erwerb von Aktien. 
(Gebundenes Besitztum, nieht in I. A. 4 inbegriffen.) 

b) Beteiligung durch Dbernahme von Anteilseheinen an 
einer G. m. b. H. 

c) Beteiligung durch Kommanditkapital. 
d) Gebundene Darlehen (stille Gesellschafter). 

5. Bedingte Forderungen, als Gegenposten fur bedingte 
Verbindlichkeiten in den Passiven durehlaufend (vgl. S. III 
bis 117). 
In der Bilanz werden die bedingten Forderungen gewohn

lich entweder in der Vorspalte angemerkt oder am 
SilhluB "unter dem Strich" eingestellt, seltener in die 
Bilanzsumme einbezogen. 

a) Avaldebitoren fiir aus der Hand gegebene Biirgsehafts
akzepte. 

b) Biirgschaftsdebitoren fiir geleistete Biirgschaften. 
c) Garantiedebitoren, fiir ihre zugunsten der Unternehmung 

deponierten Garantieseheine. 
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d) Forderungen an den PfandhaIter fiir bei ihm verpfandete 
Wertpapiere (ubereinstimmend mit dem Ansatz nach 
I. A. 4b; durchlaufend mit dem entsprechenden Posten 
in den Passiven). 

e) Eigene, noch nicht verfallene Tratten auf Debitoren. 
f) Konto des Zessionars (Bankkonto separato) fur zedierte 

BuchforderuIigen. 
~) Eventuelle RegreJlrechte auf die Vormlinner fiir die 

weiterbegebenen, nicht verfallenen Wechse!. 
6. Forderungen in sich selbst. 

a) An die Aktionare fiir nicht einbezahltes Aktienkapital. 
b) An TochtergesellschaftenfiirunserefesteKapitalbeteiligung. 
c) An Partizipationsgeschliften. 
d) Forderungen des Hauptgeschaftes an seine FiIialen. 

C. Immaterielle Giiter. 
(Verteilung der bt;zuglichen Erwerbskosten auf die mutma.Bliche 

oder zum voraus bestimmte Zahl von Jahren ihrer Er
tragsfahigkeit; in der Jahresbilanz erscheint nur der noch 
nicht getilgte Betrag unter den Aktiven.) 

1. Erwerbskosten fUr den kommerziellen Geschliftswert einer 
Firma, einer Kundschaft, einer Konzession, eines Benutzungs
oder Urheberrechtes usw. 

2. Aufwendungen fur eine Erfindung, ein Patent usw. 

II. Anlagevermogen, nicht zum ordentlichen Kreislauf bestimmte 
Giiterl). (Vgl. S. 17 u. a. 0.) 

A. Grundvermogen. 
1. Grundstiicke. 

a) In dem Wirtschaftsbetrieb benutzte Grundstucke (Fabrik
terrain). 

b) Grundstucke fiir die zukunftige Verwendung; Spekula
tionsterrain usw. 

2. Gebaude. 
a) 1!'iir den Wirtschaftsbetrieb direkt verwendete Gebliude 

(Fabrik- und Verwaltungsgebaude usw.). 
b) FUr andere Zwecke verwendete Gebaude, Wohnhauser 

(Arbeiterwohnungen, Ferienheime usw.). 

B. Feste und bewegliche Betriebsmittel (Anlagewerte) zu dauemder 
Benutzung. 
1. Maschinen: Kraft-, Transmissions- und Arbeitsmaschinen. 
2. Werkzeuge: Modelle; Fabrik- und Bureau-Inventar, Fuhr

park, Pferde. -----=-
1) Oft auch stehendes Kapital oder festes Vermogen genannt. 
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C. Anlagewerte fUr Neben- und Hillsbetriebe. 
1. Wasserkraft- und Elektrizitatswerke; Ro11- und 

Schwebebahnen; EisenbahnanschluBgieise; Schiffskahne; 
KUhlaniagen; Gas-, Wasser- und Lichtaniagen; Laboratorien 
und Versuchswerkstatten usw. 

2. Dem Betriebe angegliederte Huttenwerke, Hoch
Men usw. 

III. Formale Aktiven. 

A. Werterganzung an Passivposten, weil aus formalen GrUnden 
zu hoch bewertet. 

B. RechnungsmaBige Aktiven: Abrechnungsposten zwischen dem 
aiten und neuen Bilanzjahre. Transitorische Aktiven. 

1. Forderungen des aiten Jahres an das neue fur anti
zipierten Gewinn. 

a) 1m aiten Jahre geleistete A usgaben und Veriuste 
fUr Rechnung des neuen Jahres: Vorausiagen von Lohnen, 
Miet- und Kapitalzinsen, Gehaltern, Versicherungs
pramien usw. 

b) 1m aiten Jahre verdiente Ertragnisse und erzielte 
Gewinne, die erst im neuen Jahre rechtlich greifbar 
werden: Anteil des aiten Jahres an Iaufenden Aktiv
Mietzinsen, an Ertragnissen aus Beteiligungen usw. 

2. Transitorische Aktiven im engern Sinne. 

a) Zuschiage zu den betreffenden Aktivwerten: 
aa) Laufende Zinsen aus Aktivkapitalien. 
bb) Agio aus Debitoren in fremder Wahrung. 

b) Verminderung der betreffenden Passivwerte: 
aa) Riickdiskont aus Schuldwechsein und Kontokorrent

kreditoren. 
bb) Disagio (Gewinn) aus Kreditoren in fremder Wahrung. 

IV. Verlust. 

A. Aktiven mit Verlustcharakter: Auf eine bestimmte Zahl von 
Jahren zu verteilende Verluste; in der Bilanz erscheint jedesmal 
noch der ungetilgte Rest unter den Aktiven (nicht mit I. C. zu 
verwechseln). 

1. Zu amortisierende, in der Vergangenheit erlittene 
Verluste oder Auslagen: 

a) Organisations- und Griindungskosten (nach deut
schem Aktienrecht [§261, 4 D. HGR] sofort, nach 
schweizei"ischem Aktienrecht in 5 Jahren zu tilgen). 

b} Erwerbskosten fiir eine befristete Konzession usw. 
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2. Zu amortisierende, in der Zukunft sieher ein
tretende Verluste: 
a) Disagio fur unter Pari ausgegebene Obligation en (und 

Aktien). 
b) Agio fur u.ber Pari rUekzahlbare Obligationen. 
c) Valutaverluste an Forderungen in ausliindiseher Wiihrung 

laut besonderen gesetzliehen Erlassen: Der sehweizerisehe 
Bundesrat hat 1919 den Banken und anderen Unter
nehmungen, die infolge der unerhorten Entwertung der 
fremden Valuten - Mark, Krone, Rubel, Lei, Dinar, 
italienisehe Liren, franzosisehe und belgisehe Franken -
sehr groBe Verluste erlitten haben, derart, daJ3 sie im FaIle 
Bewertung dieser Forderungen zu Tageskursen iiber
sehuldet, meistens aueh zum Konkurs getriebeI). worden 
waren, gestattet d en Va 1 u taverl ust auf 20 Jahre 
zu verteilen; dadureh sind sie bereehtigt, das erste 
Jahr nur 1/20 , das zweite 1/19% usw. dieser Verluste zu 
amortisieren und das erste J ahr 19/20 , das zweite 18/19 % usw. 
der auf den Bilanztag bereehneten abel' noch nieht amor
tisierten Kursverluste als Aktiva in die Bilanz einzusetzen. 

B. Wirkliche Verluste. Well das Aktienkapital in der Bilanz in 
unveranderter GroBe zu den Passiven gehort, so muB bei ein
getretenem Verluste dieser als Korrekturposten in den Aktiven 
erscheinen. 
1. Verlustvortrag vom Vorjahre. 
2. Verlust im Reehnungsjahre. 

Passiva (= P.). 

Zerlegung des Aktivvermogens in nach rechtlichen Verhliltnissen geord
nete Schulden (Passiven im engeren Sinne) und in das Eigenkapital. 

I. Fremdkapital: 
Arten der Kapitalbesehaffung aus a,nderen Wirt

schaften. 

A. Kurzfristige Schulden. 

1. Wechselschulden. 
a) Akzepte und Eigenweehsel in Zirkulation: 
b) A visierte, auf dem RegreBwege noch einzulOsende pro

testierte Wechsel. 
c) Avisierte Tratten und Schecks (wenn schon gebucht bzw. 

den Kreditoren belastet). 
2. Lombardschuldenaufverpfandeten Waren, Wertpapieren 

und Wechseln. 
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3. Sch ulden aus dem Kontokorrentverkehr. 
a) BanksehUlden. 
b) Warenkreditoren. 
e) Empfangene Vorschusse auf Waren in Konsignation 

(Sehulden an Kommissionare) oder empfangene Anzah
lungen auf Kauf- und Werkvertrage. 

4. Hetriebs- und Zinsschulden. 
a) Nicht eingeloste Dividenden- und Zinsscheine. 
b) Ruckstandige Lohne und Gehalter, Steuern (nieht zu 

verwechseln mit III. B. la). 

B. Schulden auf Zeit. Befristete und kiindbare Schulden. 
1. Kapitalkreditoren. 

a. Verzinsliche Darlehnssch ulden. 
b. Restkaufgelder. 

2. Kautionskreditoren. 
a) Empfangene Barkautionen. 
b) Restsehulden als Garantie fur in Ausfiihrung begriffene 

oder sehon ausgefuhrte Werkvertrage. 
C. Feste Anleihen. 

Obligationen ohne oder mit Grundpfandverschreibung. 

D. Grundpfandschulden. 
l. Sch uldhypotheken. 
2. Sicherungshypotheken (Gegenposten in den Aktiven 

unter I. A. 4. b). 

E. Nicht kiindbare SchuIden, Schulden aus Kapitalbeteiligung von 
anderen Unternehmungen. 

F. Bedingte Schulden (als gleichwertige und daher durchlaufende 
Gegenposten zu den bedingten Forderungen in den Aktiven 
[I. B. 5. a-e], man vgl. S. HI-H7). 

AHe diese Formen der bedingten Sehulden werden gewoh
lich in der Bilanz entweder nur in der Vorkolonne angemerkt 
oder am Schlusse "unter den Strich" eingestellt, seltener in 
die Bilanzsumme einbezogen. 
l. Biirgschaftsakzepte (Avale). 
2. Biirgschaftsverpflichtunge n. 
3. Garantiekapital fUr den Nominalbetrag der von den 

Garanten ubernommenen Garantiescheine. 
4. Pfandkreditoren fUr den uns durch hinterlegte Wert

papiere eroffneten Akzaptations- odar Kontokorrentkredit 
(Formalbuchung identisch mit. I, B. 4. d in den Aktiven). 

5. Trassi~rte Debitoran (wahrend der Laufzait der auf sie 
gezogenen Wachsel, durchlaufand zu I. B. 5. a). 
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6. Zedierte De bi tore n (ffir zedierte Buchforderungen, durch
laufend zu I. B. 5. f, wahrend der Dauer der Zession). 

7. Eventuelle RegreBpflichten an die Nachmanner ffir 
weiterbegebene, nicht verfallene Wechsel (durchlaufend mit 
1_ B. 5_ g). 

G. Schulden in sich selbst (gehOren wirtschaftlich zum Eigenkapital, 
rechtlich zum Fremdkapital). 
1. An die Tochtergesellschaften ffir ihre Kapitalforde

rungen. 
2. An Partizipationskreditoren. 
3. Sch ulden des Hauptgeschaftes an seine Filialen. 

(Gewohnlich kompensiert mit I. B. 6. d, weil Aktiven 
und Passiven der Filialen in den entspl'echenden Posten 
der Hauptbilanz einbegriffen sind.) 

... Eigenkapital. 
Bei Einzelfirmen kurzweg "Kapital", bei Gesellschaften "Gesell

schaftskapital", bei Genossenschaften "Genossenschaftskapital." 
Arten der Kapitalbildung bei Aktiengesellschaften. 

A. Aktien- oderGrundkapital: Kapitalbildung durchAusgabe 
von Aktien (eventuell zerlegt in Stamm- und Prioritatsaktien
kapital). 
1. Einbezahltes Aktienkapital: Werbendes Aktien

kapital. 
2. Nicht eingezahltes Aktienkapital: Nicht werben

des Aktienkapital (vomeingezahlten gesondert auf
zufiihren, weil von der Zahlungsfahigkeit der Aktionare 
abhangig). 

B. Kapital aus dem Agio bei emittierten Aktien. Dieser Gewinn 
darf nicht zu den gewohnlichen Reserven (C) gerechnet werden, 
weil er nicht aus dem Betriebsgewinn, sondern von direkten 
Leistungen der Aktionare stammt. 

C. Reserven oder Riickstellungen aus dem unverteilten lahres
gewinn: 

Kapitalbildung durch den Betrieb. 
1. Reserven mit dem Charakter als Zusatzkapital 

(Ka pitalreserven). 
a) Gesetzlicher Reservefonds (Zwangsreserve). 

Wenn die Agiogewinne II. B. zu den Kapitalreserven ge
rechnet werden, so miissen sie unter besonderem Titel 
erscheinen_ 

b) Freiwillige Kapitalreserven: 
aa) StatutenmaBige, freie Riicklagen. 
bb) Di videndenreserve. 
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cc) Tantiemereserve. (Zur Ausgieichung der Tan
tieme in k1inftigen J ahren. ) 

dd) Ba ufondsrilserve. 
ee) Reserve zu beliebigen Verwendungen. (Dis

positionsfonds. ) 
c) Unverteilter Gewinn (Gewinnvortrag). (Kommt ge

wohnlich unter"IV. in der Bilanz zur DarsteIlung.) 
2. Reserven mit dem Charakter von Veriusten fur 

schwebende oder zukunftige Verluste (Verlust
reserven). 
Diese Verlustreserven gehoren bis zum Zeitpunkt ihrer Ver

wendung zum werbenden Kapital. 
a) Deikrederefonds: FUr mutmaBliche oder wahrschein

liche Veriuste an Debitoren oder an anderen Forderungen. 
(In die erweiterte Deikrederereserve werden auch die 
moglichen Verluste an guten Debitoren einbezogen1).) 

b) Ruckstellung fur schwebende Verluste: Prozesse, 
spekulative Engagements usw. 

c) Ruckstellungen fur sichere, aber erst in der 
Zukunft eintretende Veriuste, zur Verteilung auf 
mehrere Jahre. 
aa) Talonsteuertilgungsreserve. Jedes zehnte Jahr 

muB ein Prozent des Aktienkapitals als Talonsteuer 
entridhtet werden. Dafiir legt man jedes Jahr ein 
Zehntel zuriick. 

bb) Steuerreserve (Kriegssteuer, Reichsnotopfer). 
cc) Tilgungsfonds des Disagios bei Emission von 

AnlEiihen (falls man nicht das volle Schuldkapital, 
sondern nur der Nettoertrag der Emission zu den 
Passiven eingesetzt hat; richtiger setzt man die 
Obligationen zum Ruckzahlungskurs in die Passiven 
ein und bildet einen in gleichen Raten abnehmen
den Posten in den Aktiven). (Vgl. in den Aktiven 
IV. A. 2.) 

d) A usgleichsfonds. 
aa) Fur Erneuerung von Betriebsanlagen: Echter

Erneuerungsfonds; dieser wird allja.hrlich in gleiche n 
Raten aus dem BetriebsiiberschuB vermehrt; aus 
ihm wemen die ungleichen Jahreskosten fUr die 
Neuerung bestritten. Dadurch wird bewirkt, daB die 
betreffenden Kosten gleichmaBig auf die einzelnen 

1) Dieser Teil des Dl'lkrederekontos kann auch als Kapita1reserve zu II. C. 1. b. 
aufge£aJ3t werden. 
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Jahre verteilt werden; also gleichbleibende Zuschu.sse 
aus den J ahresertragnissen und wechselnde Entnahmen 
ffu den Bedarf des Bilanzjahres (Eisenbahnbetrieb). 

bb) Ausgleichsfonds fur andere Zwecke: Wech
selnde Zuschusse aus den Jahresuberschussen und 
gleichbleibende Abgaben ffu eingegangene Ver
pflichtungen (Konzessionen, Beitrage an Staat oder 
Kommune) aus den staatlichen oder kommunalen 
Wirtschaftsbetrieben. 

Ob die verschiedenen Ausgleichsfonds zu den 
Kapitalreserven gehoren oder als Bewertungsposten 
fUr zu hoch bewertete Aktiven aufgefaBt werden 
mussen, hangt von der Art der Unternehmung und 
von den Bestimmungen uber die Bildung dieser 
Reserve abo In Eisenbahnbetrieben bildet er zweifel-
103 keine Kapitalreserve, sondern nur einen Bewer
tungsposten. (Man vgl. hiernach III. A. 1.) 

e) Ruekstellungen fur mogliehe Verluste. Sehaden
versieherung in sieh selbst: Pferde-, Feuer-, Transport-, 
Chomage- usw. -Versicherung in sieh selbst; fUr eingegan
gene Bfugschaftsverpflichtungen, Risikopramie usw. 

3. Reserven mi t dem Charakter von Sch ulden (Seh uId· 
reserve n). 
a) Pensionsfonds. 
b) Andere Fonds fur Wohlfahrtszwecke (Kl'anken

unterstutzungsfonds, Notfonds usw). 
Dies Ruckstellungen (II. B. 3), die entweder nach Vor

sehrift des Gesetzes oder naeh den Statuten der Gesell
schaft oder naeh Besehlussen der Generalversammlung ent
weder in bestimmter oder beliebiger Hohe alljahrlieh aus 
den Betriebsuberschussen geleitet werden, haben den Charak
ter von Gesellsehaftsseh ulden, weil aus dem Kapital 
selbst oder aus dessen Zinsen oder aus beiden zusammen 
die vertragsmlWigen Verpfliehtungen an Dritte (Arbeiter, 
Angestellte usw.) bestritten werden mussen. 

J e nach der rechtliehen Auffassung oder nach rein wirt
sehaftliehen Erwagungen treten diese Schuldreserven in der 
,Jahresbilanz auf zwei Arten in die Erseheinung: 
a) Das Kapital bildet einen Bestandteil der im 

Dienst der Unternehmung stehenden Betriebs
mittel; daher wird aueh ihr Gegenwert in den Aktiven 
weder ausgesondert noeh besonders aus ihnen ausge-
sehieden. (l<'ortsetznng S. 210.) 
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II. Bilanzform oder kontenmaBige Gegeniiberstellung der mit den 
Aktiva. 

--

Entspre- 1. Verfiigbares Geld. 
chende (I A. 1 u. 2) 
Zahlen-

werte aus 
der vor-
jahrigen 2. BesitzwechseJ. 

Bilanz (I. A. 3) 

3. Wertpapiere. 
(I. A. 4) 

4. Betriebsvorrate 
(I. A. 5, a-c) 

5. Bankguthaben. 
(I. B. 1, a) 

6. Warendebitoren. 
(I. B. 1, b) 

7. Lieferanten-Debi-
toren. 

(I. B. 2, a, b, c) 

8. Kapital-Debi-
toren. 

(I. B. 3, bu. c) 

9. Aktivhypotheken. 
(I. B. 3, a) 

II 10. KapitalbeteiJi-

II 
gungen. 

(I. B. 4, a-d) 

Vorspalte: 
Teilpoeten 

In eigener Kasse 
Bei Banken 
Zinsscheine 
Scheeks 

Rimessen 
Devisen 
Inkassowechsel 

Freie 
Verpfandete 
Reports 

Roh- und Hilfsstoffe 
Materialien 
Halbfabrikate 
Ganzfabrikate 

Bei Bank A 
Bei Bank B 

Gute Debitoren 
Dubiose 
Bestrittene 

Anzahlung auf Waren 
Anzahlung auf Werk-

vertrage 

I Darlehen 
Restkaufsummen 

Auf Schuldner A 
Auf Schuldner B 

I Aktien von A 
Anteilscheine G.m.b. H. 

I Kommandite bei C 

I 
Hauptspalte: 
Summen der 
betr. Titel 

Summe 1 

Summe 2 

Summe 3 

Summe 4 

Summe 5 

Summe 6 

Summe 7 

Summe 8 

Summe 9 

Summe 10 
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Konten des Hauptbuches iibereinstimmenden Aktiven und Passiven. 

Vorspalte: 
Teilposten 

Entspre- II 1. 
chende 

Sehuldweehsel im I 
Umlauf. Akzepte 

Zahlen
werte aus 
der vor
jahrigen 
Bilanz 

(1. A. 1) 

2. Lombard-
sehulden. 
(I. A. 2) 

3. Banksehulden. 
(1. A. 3, a) 

4. Warenkreditoren. 
(I. A. 3, b, c) 

5. Betriebs- und 
Zinssehulden. 

(I. A. 4, a u. b) 

6. Kapital
kreditoren. 
(I. B. 1-3) 

7. Kautions
kreditoren. 

(1. B. 4, a u. b) 

8. Anleihe-Sehulden. 
(Obligationen. ) 

(I. C.) 

9. Hypothekar
sehulden. 

(1. D.) 

110. Sehulden aus Be-
I teiligungen. 
], (I. K) 

Eigenwechsel 
Tratten usw. 

..................... 

. .................... 

Lieferanten 
Kommissionare usw. 

Betrie bsschulden 
Zinsscheine 
Dividenden 

! Kreditoren 
Darlehen 
Restkaufgelder 

Barkautionen 
Restschulden fur 

Garantie 

Zerlegt nach Ruck-
zahlungsterminen 

An A., erste Hypothek 
An B., zweite Hypothek 

usw. 

..................... 
I 
I 

Psssiva. 

I 
Hauptspalte: 
Summen der 

ben. TiteJ 

I 
Summe 1 

Posten 2 

I 
Posten 3 

Summe 4 

Snmme 5 

Summe 6 

Summe 7 

Posten 8 

Summe 9 

Posten 10 
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Aktiva. 

Entspre- Itl n . 
chende 
Zahlen- I 

werte aus i 
der vor- I 

jahrigen 

Bedingte Debi
toren. 

(I. B. 5, a-f) 

Bilanz 12. Konto der Aktio-
nare. 

(I. B. 6, a) 

13. Beteiligungs
Debitoren. 

I 
14. Konto der Filialen i 

(Debitoren). I 

15. Aktien· u. Konsor.1 
tial-Debitoren. 

16. Imaginare Ak
tiven. 

(I. c. 1-2) 

17. Immobilien. 
(II. A.I-2) 

18. Maschinen und 
Werkzeuge usw. 

(II. B. 1-2) 

19. Anlagewerte in 
Neben- und mus

betrieben. 
(II. c. 1-2) 

VorspaJte: 
Teilposten 

Aval-Debitoren 
Burgschaftsdebitoren 
Garantiedebitoren usw. 

Nicht einbezahltes Ak-
tienkapital 

Tochtergesellschaften 

Ihr Gesamtvermogen 

Ffir unsereEinzahlungen 

Firma 
Konzessionen 
Patente usw. 

Grundstucke 
Gebaude 

Maschinen 
Werkzeuge 
Fuhrpark usw. 

Rollbahnen 
Kahne 

\ 
Hauptspalte: 

Summen der 
betr. Titel 

( Summe 11) 
Vorspalte) ( 

Posten 12 

Posten 13 

Posten 14 

Posten 15 

Summe 16 

Summe 17 

Summe 18 

Laboratorien 
_H_il_·t_te_ll_w_e_r_k_e_u_s_w_. __ 1 Summe 19 

! 
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Vorspalte: 
Teilposten 

Entspre- 11. Bedingte 
chende Schulden. 

I A valschulden 
I Blirgschaftsschulden 

Zahlen- (I. F, 1---6) 
werte aus 

209 

Passiva. 

I 
Hauptspalte: 

Summen der 
betr. TiteJ 

I 

I 
der vor-
jahrigen 
Bilanz 12. Beteiligungs

kreditoren. 
(1. G. 1) 

I Pfandkreditoren 
Trassierte Debitoren 

II (Summe II) 
--------- (Vorspalte) 

1 I usw. 

I Schuld an Tochter
gesellschaft A. 

13. Konten 
der Filialen. 

(I. G. 3) 

I Schuld an Tochter
I gesellschaft B. 

I 
\ 1hre gesamten Passiven 

I 

14. Partizipations- u. II 

Konsortialkredi-I .................... . 
toren. (1. G. 2) I 

I 

Summe 12 

Summe 13 

Posten 14 

15. Aktien-Kapital. I_E_in_b_e_za_h_It ____ _ 
(II. A. 1) 

Posten 15 

1 

16. Aktien-Kapital. I Nicht eingezahlt 
(II. A. 1) I 

Posten 16 

17. Gesetzl. Reserve-
fonds. (II. C. 1, a) ..................... Posten 17 

18. Freiwillige 
Reserven 

(Ka pitalreserven) 
(II. C. 1, b) 

19. VerIustreserve. 
(II. B. 2, a---e) 

Freie Reserv. n. Statuten I' 
Dividendenreserven 
Tantiemereserven 
Baufonds 
Dispositionsfonds 

Delkrederefonds fur 
I schwebende Verluste 
Talonsteuer-Tilg. -Fonds 
Tilgungsfonds f. Disagio 

I Schadenversicherungs-

Summe 18 

Ausgleichungsfonds I 
II fonds usw. Summe 19 ----_____ ---1 

Schar, Buchhaltung und Bilanz. 4. Anft. ]4 
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Aktiva. 

-

Entspre-
chende 
Zahlen-

werte aus 
der vor-
jahrigen 
Bilanz 

I Vorspalte: \ Hauptspalte: 

I Teilposten 
Summen der 
betr. Titel 

20. Reehnungsmli.8ige I Werterganzungen zu P. 
Aktiven. Antizipierre Gewinne 

(III. A, B. 1-2) Transitorische Aktiven Summe 20 

21. Zu amortisierende Organisationskosten 
Verluste. Erwerbskosten fUr eine 

(Aktiven mit Verlust- Konzession usw. 
charakter.) Disagio auf ausgegebene 

(IV. A. 1 u. 2) Obligationen 
Zu amortisierender Va-

lutaverlust (S. 200). Summe 21 

22. eventuell, wenn mit VerIust abschlie8end: 
wirkliche Verluste. Vortrag yom Vorjahr 

(IV. B. 1 u. 2) Diesjahriger Verlust Summe 22 

I 
aa) Es findet alljahrlich ein nach MaBgabe des Jahres

gewinns bemessener freiwilliger ZuschuB statt. 
bb) DeI' jahrliche ZuschuB besteht lediglich aus den 

Zinsen des betreffenden Kapitals, den man den Ge
sellschaftskonren (Zinsenkonto) belastet. 

b) Diese Fonds werden aus den Aktiven 
in besonderen Posten, gewohnlich in Wert
papieren, manchmal auch in eigens zu diesem 
Zwecke zUriickgekauften eigenen Ak ti en, a us
gesondert. 
aa) Die Aussonderung findet nur formell statt, indem 

man diese Wertpapiere zu den eigenen unter die 
Aktiven aufnimmt, nur formell absondert. 
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Vorspalte: 
Teilposten 

211 

Passiva. 

I 
Hauptspalte: 

Summen der 
betr. Titel 

Entspre- 1\ 20. Schuidreserven. 
chende i (II. B. 3, a u. b) 

\ Pensi~nsfonds -
Sonstige W ohlfahrts

zwecke usw. Zahlen- I 
werte aus . 
der vor
jahrigen 
Bilanz 

Summe 20 

. 21. Amortisations
fonds. 

(III. A. 1 u. 2) 

Amortisation ffir An
lagewerte I 

22. Rechnungs
mliJlige Passiven. 

(III. B. 1 u. 2) 

23. Gewinn. 
(II. C. 1, c) 
(IV. B.) 

Andere Werterganzun
gen ffir Aktivposten 

Antizipierte Verluste 
Transitorische Passiven 

Gewinnvortrag 

Summe 21 

Isumme 22 

Gewinn des Rechnungs-
jahres I Summe 23 

Summe 23 ist in der Vorspalte zu zerlegen in: 
a) Zu verteilender Gewinn (Dividende, Tantieme usw.), 
b) nicht zu verteiIender Gewinn (Kapitalreserven, Ver

lustres erven, Schuldreserven, Extraabschreibungen, 
Gewinnvortrag). 

bb) Die Aussonderung .wird auch rechtlich voIlzogen, in
dem man sie nicht unter die Aktiven der Gesellschaft 
selbst anfnimmt, sondern fiber dieses von den GeseIl
schaftsorganen verwaltete Fondsvermogen als An
hang zur Jahresrechnung der Gesellschaft eine be
sondere Rechnung fiber Einnahmen und Ausgaben und 
fiber den Vermogensbestand aufstellt. Durch diese 
Stellung der Gesellschaft als Verwalterin der Fonds 
entsteht auch ein Kontokorrentverhaltnis zwischen 
der Gesellschaft und diesen Fonds, wobei die GeseIl
schaft als Schuldnerin oder Glaubigerin auftreten 
kann. In diesem FaIle erscheint entweder unter den 
Gesellschaftsaktiven ein Posten: 

14* 
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Kontokorrentforderungen an die von der Gesell
schaft verwalteten Fonds. 

oder unter den Passiven: 
Kontokorrentschuld an die von der Gesellschaft 
verwalteten Fonds. 
Dagegen werden in diesem Falle weder die be

treffenden Reserven unter die Passiven noch die yom 
Gesellschaftsvermogen ausgeschiedenen Wertpapiere 
unter die Aktiven aufgenommen. 

III. Formale Passiven. 

A. Werterganzungen zu Aktivposten (subtraktive Aktiven oder 
Abschreibung fur zu hoch bewertete Aktiven). 

1. Amortisations- (und Erneuerungs-) Fonds als Ab
schreibung yom Anlagekapital. 

2. Andere Bewertungsposten ffir aus formalen Grunden 
zu hooh bewertete Aktiven (Patente, Konzessionen, Firma). 

B. RechnungsmaBige Passiven. Abrechnungsposten zwischen altem 
und neuem Bilanzjahr. 

1. Schulden des alten Jahres an das neue fur anti
zipierten Verlust (Transitorische Passiven). 

a) 1m alten Jahre verbrauchte Werte, die erst im neuen 
Jahre bezahlt und verrechnet werden: Anteil des alten 
Jahres an laufenden Mietzinsen fUr gemietete Lokalitaten, 
nicht bezahlte Lohne und GehaIter, Steuern und Abgaben, 
falls diese nicht unter 1. A. 4 zu den Kreditoren gerechnet 
worden sind. 

b) 1m alten Jahre eingegangene Ertragnisse und Gewinn
posten, die ganz oder anteilig dem neuen ,Tahre zugute 
kommen: Antizipierte Zinseinnahmen, Gewinne oder Er
tragnisse usw. fiir den dem neuen Jahre zugute kommen
den Teil. 

2. Transitorische Passiven. 

a) Zuschlage zu den Passiven: Laufende Zinsen aus 
Schuldkapitalien; Agio aus Kreditoren in fremder Wah
rung. 

b) Verminderung der Aktiven. Diskont aus den Debi
toren; Diskont aus Besitzwechseln; Disagio aus Debitoren 
in fremder Wiihrung. 

IV. Gewinn. 

A. Vorgetragener Gewinn (schon in II. c. 1. c enthalten). 

B. Gewinn im Bilanzjahr. 
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A. u. B. Verwendung des Gewinnes (in der Vorspalte). 
1. Z u verteile nder Gewi n n (Dividenden, Tantiemen usw.): 

Dieser muB in der Eroffnungsbilanz zu den kurzfristigen 
Schulden eingestellt werden. 

2. Nicht verteilter Gewinn (Kapital-, Verlust- und Passiv
reserven, Gewinnvortrag, Extraabschreibung). 

III. Inhalt der Ertragshilanz oder die systematische Zusammen
steUung der Verlust- und Gewinnposten. 

Verlust (Lastenposten) = V. 
Privatwirtschaftlich betrachtet sind nur diejenigen Aufwendungen 

von Sach- und Rechtsgutern des umlaufenden oder festen Vermogens 
Verluste, die tatsachlich das Reinvermogen vermindern, also keineswegs 
diejenigen Opfer an Aktivwerten (oder Schuldenvermehrung), die 
eigentlich nur Tauschvorgange sind und in irgendeiner anderen Form 
als Aktivwerte wieder neu auftreten; wie z. B. Einkaufs- und Transport
kosten als Wertvermehrung der Waren; die produktiven Lohue in der 
Industrie als Wertelemente des Produkts. Wir konnen also die ver
schiedenen Arten der Aufwendungen in einem kaufmannischen odeI' 
industriellen Betrieb in eigentliche Verlustausgaben und in 
Prod ukti va usga ben unterscheide n. In der Kalkulation sind fast 
alle Aufwendungen an Sach- und Rechtsgutern Elemente der Selbst
kosten, also Produktivausgaben. Allein in der Buchhaltung und Bilanz 
sind nicht diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Kalkulation ent
scheidend, sondern einzig und allein die Frage, ob diese Aufwendungen 
als Tauschvorgange (Produktivausgaben) oder als reine Verluste, d. h. 
als Vermogensverminderungen (Verlustausgaben) ge bucht worden 
sind. Da diese buchhalterische Behandlung je nach der Art der Wirt
schaft und auch innerhalb einer und derselben Wirtschaftsart von 
Unternehmung zu Unternehmung ganzlich verschieden ist, so laBt 
sich auch kein einheitliches System der Verlust- und Gewinn
rechn ung bzw. der Ertragsbilanz aufstellen. Wir mussen uns 
daher darauf beschranken, einen einheitlichen, fUr alle Arten und GraBen 
del' Wirtschaftsbetriebe gultigen Grundsatz aufzustellen, del' heiBt: 

In die Verlustrechnung gehoren die Kapitalverminde
rungen (A ufwend ung von Sach- und Rechtsgiitern), dip 
in der betreffenden Buchhaltung nur einseitig als Aktiv
verminderung oder als Schuldenvermehrung behandelt 
werden; es ist dabei unerheblich, ob diese Posten wirt
schaftlich oder rechtlich auch tatsachliche Verluste (Ver
minderung des Reinvermogens), oder ob diese nur Tausch
vorgange (Verwandlung eines Aktivums in ein anderes) 
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oder, kalkulatorisch betrachtet, Elemente der Selbstkosten 
sind; das Entscheidende fur die Aufnahme eines Postens in 
die Verlustrechnung ist also nicht der wirtschaftliche oder 
rechtliche, sondern einzig die mathematische Grundlage 
der Buchhaltung. Jedenfalls ist es falsch, wenn man einen 
solchen Posten als Tauschvorgang behandelt und daher zu 
den Aktivwerten einstellt und gleichzeitig als Verlustvor
gang; entweder das eine oder das andere. 

Allerdings hat es auf das SchluBergebnis der Bilanz und der Gewinn
und Verlustrechnung keinen EinfluB, ob das eine oder andere buch
halterische Verfahren angewandt wird; der Reinertrag eines Fabrikats 
bleibt derselbe, ob man z. B. die Kraftkosten als Tauschvorgang be
handelt und sie als Element der Selbstkosten des Produkts verbucht, 
oder ob man sie zu den Verlustausgaben in die Verlustrechnung auf
nimmt; in diesem letzteren Falle kalkuliert sich das Fabrikat um den 
gleichen Betrag billiger, der Gewinn aber urn so h6her. Den Nerlust
posten Kraftkosten steht also der gleiche Betrag als Mehrgewinn aus 
dem Fabrikate gegen-iiber. Dagegen gibt diese Buchungsart ein falsches 
Bild von den Selbstkosten und iibt iibrigens auf den Bilanzgewinn nur 
dann keinen EinfluB aus, wenn samtliche Fabrikate abgesetzt sind. 
Wenn aber bei der Inventur Vorrate an Fertigfabrikaten zu Selbstkosten
preisen zu bewerten sind, so ist es durchaus nicht gleichgiiltig, ob man 
das eine oder andere Verfahren eingeschlagen hat; denn alle die Ele
mente der Selbstkosten (Kraftkosten, Amortisation usw.), die man in 
der Buchhaltung als Verluste behandelt hat, somit nicht als Tausch
vorgange zu den Selbstkosten der Fabrikate hinzugerechnet worden 
sind, fallen bei der Inventurbewertung auBer Betracht. Die Fabrikate 
werden mithin in der Inventur zu niedrig bewertet. Um diesen Fehler 
zu korrigieren, muB man die Selbstkosten der Fabrikate besonders, 
also nicht auf Grund der Buchhaltungsergebnisse kalkulieren. Je mehr 
auch die Buchhaltung sich vervollkommnet und die Kon
gruenz mit der Kalkulation herzustellen bestrebt ist, desto 
kleiner wird die Zahl der Verlustposten in der Buchhaltung. 
Dabei ist es selbstverstandlich, daB auch in diesem letzteren Fall die 
Buchhaltunggenauen AufschluB iiber alle Elemente der Selbstkosten 
zu geben vermag, gleichgiiltig, ob sie als Verlustausgaben oder als Pro
duktivkosten behandelt werden. 

1m allgemeinen wiegt in der Praxis bei den rein kommerziellen 
Betrieben das Verfahren vor, bei welchem nur wenige Aufwendungen 
als Produktivausgaben gebucht werden, in deren Verlustrechnung 
daher fast alle Posten, die eigentlich zu den Selbstkosten gerechnet 
werden sollten, einzeln aufgefiihrt werden. Dagegen in der Fabrikbuch ... 
haltung gibt man fast allgemein dem anderen buchhalterischen Ver", 
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fahren den Vorzug j die Verlustposten der Bilanz schrumpfen auf ein 
Minimum zusammen, da fast aIle Aufwendungen in Selbstkosten der 
Produkte verwandelt werden, so daB also an Stelle der geopferten oder 
untergegangenen Aktivwerte ein neues, gleichwertiges Aktivum, eben 
der Selbstkostenwert des Fabrikats, tritt. 

Da die Betriebsrechnung, aus der man die Elemente der Selbst
kosten der Fabrikate ersehen konnte, ganz selten veroffentlicht wird -
man betrachtet sie der Konkurrenz wegen als Geschaftsgeheimnis -, 
so gestattet auch die Veroffentliohung der Ertragsbilanz bei den in
dustriellen Aktiengesellsehaften keinen niheren Einblick in den Be
trieb. 

In der na.chfolgenden syst,ematischen Zusammenstellung der Ver
luste nehmen wir keine Riicksioht darauf, ob sie als Produktivausgaben 
gebucht werden und daher in der Ertragsbilanz verschwinden oder 
nieht j wir betra.chten daher grundsii.tzlioh aIle. Aufwendungen alB 
Verluste. 

L Betriebskosten. Aufwendungen fUr Inbetriebsetzung und Ingang
haltung des Kreislauls der Guter. 
a) Arbeitskosten: Gehalter, LOhne, Gratifikationen und 

vertragsma.Bige Tantieme des ganzen Personals j Angestell
tenversicherung und Ausgaben ffir Wohlfahrtseinrichtun
gen usw. 

b) Bureaukosten: Bureaumaterialien, Drucksachen, Geschiifts
biioherj Unterhalt und Emeuerung der Bureaueinriohtun
gen usw. 

0) Mietzinsen,. Kosten fiir Heizung, Beleuoht.ung, Reinigung 
der fiir den kaufmannisohen Betrieb notigen Raumliohkeiten 
(Bureau, Lagerraume). 

d) Kosten fur denNaohrichtendienst: Briefporti, Telephon, 
Telegramme, Zeitungen und Fa.chzeitschriften, AbonnementB 
ffir Handelsnachrichten usw. 

e} Kosten im Interesse der Firma: Beitrage an Karte11e, 
Syndikate, Interessenvertretungen, an Kampforganisationen, 
Ehrenausgaben, Reprasentationsgelder, Gesohenke usw. 

f) Versohiedene Betriebskosten: Patentkosten, Lizenz
gebiihren usw. 

g) Abgaben, allgemeine Steuem, Umsatzsteuem. 
h} Verkaufskosten: 

aa) Kosten der Propaganda: Reklame, Kataioge, Preis
verzeichnisse usw. 

bb) Reisekosten: Gehalter der Reisenden und deren Reise
spesen, Verkaufsprovisionen usw. 
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ee) Agenturkosten: Provision an die Provisionsreisenden, 
Vertreter im In- und Ausland, an Wiederverkaufer usw. 

dd) Kosten fiir eigene Vehikel im Verkaufsdienste: 
Kosten ffir Pferde und Wagen, Automobile, Rollgelder ffir 
verkaufte Waren (die Rollgelder fUr die Zufuhr der Waren
eingange werden dem Warenkonto belastet, sind also Pro
duktivausgaben). 

eel Versehiedene Verkaufskosten: ZuweisungvonKund
sehaft usw. 

II. Kosten fiir Instandhaltung und Sicherung des Betriebsvermogens, 
des umlaufenden Vermogens, der Sach- und Rechtsgiiter. 
a) Versieherung der beweglichen Giiter gegen Feuer

schaden, Diebstahl, Bruch, Transportversicherung fur Wert
sendungen, Nachtwache usw. 

b) Kosten fiir Sicherung und 1)berwaehung der Rechts
giiter. Kosten ffir Auskunfte; Gerichtskosten fUr das In
kasso von bestrittenen Forderungen; Kreditversicherungs
pramien usw. 

c) VerI uste an Debitoren und Abschreibung an laufenden 
Forderungen bei dubiosen Debitoren, soweit diese nicht dem 
Delkrederefonds entnommen und diesem belastet worden sind. 

d) Versehiedene derartige Kosten. 

ill. Kosten fiir Erhaltung und Sicherung des Anlagevermogens. 
a) Versicherung gegen Feuerschaden der Gebaude und 

Maschinen. 
b) Wertminderung durch Natur- und Gebrauchsver

der be n: Abschreibung an Anlagewerten oder Speisung des 
Amortisationsfonds. 

c) Kosten fiir die Unterhaltung und Erneuerung der 
Anlagewerte (Reparaturen usw.), soweit diese nicht dem 
Erneuerungsfonds entnommen und diesem belastet worden 
sind. 

d) Verschiedene derartige Konten. 

IV. Aufwand fiir das Fremdkapital. 
a) Kosten der Kapitalbeschaffung: Finanzierungskosten; 

Verluste und Kosten bei Neuemissionen von Obligationen, 
Schuldhypotheken, Aktien usw. 

b) Passivzinsen fiir Kapitalseh ulden. 
c) Zi nse n fiir Ko n to korre n tsch ulde n. 

aa) Bankzinsen. 
bb) Kontokorrent- und Verzugszinsen an Waren

kreditoren. 
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ee) Diskont aus Kontokorrentdebitoren, Weehseln 
(Kassaskonto und Weehseldiskont). 

d) Zinsen in sich selbst. 
aa) ReehnungsmaBige Sehuldzinsen aus dem in Wertpapieren 

oder eigenen Immobilien angelegten Eigenkapital (Be
lastung des Effekten-Ertragskontos· und Immobilien
Ertragskontos). 

bb) Zinsen aus dem Gesellsehaftskapital bei offenen Handels
gesellsehaften. 

ee) Zinsen aus Passivreserven. 

V. AnBerordentliche und znfiiIlige Kosten und Verluste. 

a) Organisations- und Griindungskosten. 
b) Verluste (Kapitaleinbu.Ben) an Beteiligungen. 
c) Verluste aus Untersehlagungen, Diebstahl, Sehaden

feuer, Streiks und Sabotage; Wertuntergang dureh Abbrueh, 
untergegangene Aktivwerte, wie Patente, Firma- oder andere 
imaginare Werte usw. 

d) Kursverluste an Wertpapieren. 
e) Kursdifferenzen (Verluste) im Kontokorrentverkehr. 
f) Versehiedene zufaIlige Koste n oder Veri uste. Prozell

kosten, Verlust an Reehtsgfttern dureh Biirgsehaften, ver
lorene Prozesse, Verluste an veraullerten Grundstiieken, Ge
bltuden usw. 

VI. RechnungsmiitJige Verluste bei Anfstellung der Bilanz. 

a) Antizipierte Verluste. Anteilige Betriebskosten, die im 
Bilanzjahre verbraueht, ill neuen Jahre bezahlt werden. 

b) Ertragnisse als Einnahmen des Bilanzjahres auf Reehnung 
des neuen Jahres: zum voraus vereinnahmte Kapital- oder 
Mietzinsen usw. 

c) Laufende, nieht verfallene Sch uldzinsen. 
d) Riiekdiskont auf Kontokorrentde bitoren und Weeh

seln (Verminderung der Aktiven in der Bilanz). 
e) Verschiedene Verluste aus transitorisehen Pas

si yen. 

VII. Verluste ans dem Vorjahr (bei Aktiengesellsehaften, wenn das 
Vorjahr mit Verlust abgesehlossen). 

VIII. Bilanzgewinn (wenn mit Gewinn absehlieBend): 

a) Vortrag aus dem Vorjahr (vergleiche den entsprechenden 
Gewinnposten). 

b) Gewinn des Bilanzjahres. 
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Gewinn (Nutzposten) = G. 

Die gleichen Bemerkungen, die wir zu den Verlustposten gemacht 
haben (S. 213 ff.), gelten im entgegengesetzten Sinne auch fUr die Ge
winnposten. Eigentliche Gewinnposten sind nur die wirklichen Ver
mehrungen des Reinverm6gens, die dadurch bewirkt werden, daB ein 
neues Aktivum in unser Gesamtverm6gen eintritt, ohne daB eine gleich
wertige Verminderung in einer anderen Kategorie der Verm6gens
bestandteile stattfindet, oder indem das neu~ Aktivum einen groBeren 
Wert hat als das dafUr hingegebene Sach- oder Rechts.gut. Nun gibt es 
aber auch unter den Gewinnvorgangen solche, die man wirtschaftlich 
zu den Tauschvorga.ngen zahlen muB, in der Buchha1tung und Bilanz 
aber ala Gewinnposten (Kapitalvermehrung) behandelt. Gleich den 
Verlustausgaben gibt cs Gewinneinnahmen (wirkliche Gewinn
posten urid Ertragnisse); den Produktivausgaben, die keine Kapital
verminderungen, sondem nur Tauschvorgange sind, stehen auf der 
Gewinnseite die buchmalligen Gewinnposten gegenuber. Nennen 
wir diese Verrechnungsgewinne, weil sie, auf Tauschvorgangen 
beruhend, mit den entsprechenden Aktivwerten verrechnet werden; 
z. B. der Ertrag aus den Abfallen von Rohprodukten vermindert tat
sachlich den Eingangswert der Rohprodukte. Der Ertrag aus den Ab
fallen in der Fabrikation vermindert die Fabrikationskosten; jene bilden 
einen negativen Wert des Rohstoffkontos, mUssen also ins Haben des 
Rohstoffkontos ubertragen werden; diese sind vop. den Fabrikations
kosten abzuziehen, soliten daher in das Raben der Betriebsrechnung 
iibertragen werden. Diese fUr die Kalkulation maBgebenden wirtschaft
lichen Gesichtspunkte sollten freilich auch fUr die Buchhaltung ent
scheidend sein. Aus verschiedenen GrUnden gilt dieser Grundsatz aber 
nicht durchwegs fUr die Buchbaltung. Je nach der Art des Wirtschafts
betriebs und den besonderen Zwecken von Buchhaltung und Bilanz, 
hauptsachlich aber je nach dem Belieben des Buchhalters kommen in 
der Praxis verschiedene Verfahren vor. Wir konnen also auch fUr die 
Gewinnrechnung kein einheitliches System aufstellen. Auch hier miissen 
wir uns mit der Aufstellung des fUr alie Wirtschaftsbetriebe giiltigen 
Grundsatzes begnugen: 

In die Gewinnrechnung gehoren die Kapitalvermeh
rungen (Gewinneinnahmen aus Produktivitat und Renta
bilitat, Betriebsertragnisse usw.), die in der betreffenden 
Buchhaltung als einseitige Zunahme von Sach- und Rechts
giitern (oder Sch uldenverminderung) behandelt werden, 
gleichviel, ob diese Posten auch wirtschaftlich und recht
Hch tatsachliche Gewinne sind, oder ob sie nur Tausch
vorgange (Ausgang von Vermogensbestandteilen), also Ver-
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rechn ungsgewinne bilden. Das Entscheidende ist die Art 
ihrer Verbuchung in der betreffenden Unternehmung. 

1m ubrigen sei auf die analogen Ausfiihrungen bei Besprechung 
der Verluste (S. 213 ff.) verwiesen. In der nachfolgenden systematischen 
Zusammenstellung der Gewinne ist keine Riicksicht darauf genommen, 
ob sie als Verrechnungsgewinne gebucht werden und daher in der Er
tragsbilanz verschwinden oder nicht; es werden daher aIle Ertrag
nisse usw. als Gewinne betrachtet. 

I. Betriebsgewinn (Ertriignisse). 
a) Gewinn aus dem Hauptbetrieb: Handelsgewinn aus den 

umgesetzten Waren (Habensaldo des Warenkontos). 
aa) An Warengattung A. 
bb) An Warengattung B. usw. 

b) Gewinn an den umgesetzten Eigenfabrikaten (in in
dustriellen Unternehmungen), zerlegt nach den kalkulatorisch 
und buchhalterisch gesonderten Fabrikatengruppen. 

c) Gewinn aus Nebenbetrieben (Detailgeschaft). 
d) Gewinn aus den Filialen (Zweigniederlassungen; Verkaufs

stellen usw.). 
e) Gewinn aus Dienstleistungen: Verdiente Kommission 

aus Einkauf und Verkauf ffir fremde Rechnung, Maklerlohn 
und Courtage; Kommission aus Spedition, Versicherung usw.; 
Honorar, Gebiihren, Gratifikationen und derartige Einnahme
quellen. 

f) Gewinn aus Werkvertragen, bei industriellen Betrieben, 
die im Lohn arbeiten oder fabrizieren. 

g) Vergiitung von Syndikaten, Kartellen, Interessengemein
schaften usw. 

h) Riickvergiitung aus Lieferungsvertragen mit Liefe
ranten, Handelsremisen bei Markenartikeln (wird gewohnlich 
als Verrechnungsgewinn dem Warenkonto gutgeschrieben). 

i) Ertrag des Fahrdienstes (bei Lohnfuhrwerken). 
k) Gewinn aus Partizipations- und Konsortial· 

geschaften. 
1) V erschiede ne Betrie bsertrag nisse; Einnahmen aus Pa

tenten, ausgeliehenen Modellen usw. 
n. Kapitalcrtragnisse. 

a)Zinsen aus Kapitaldebitoren: 
aa) Aus Aktivhypotheken. 
bb) Aus Kapitaldarlehen. 

b) Zins und Diskont aus Kontokorrentverkehr. 
a.a) Bankzinsen. 
bb) Kontokorrent- und Verzugszinse:p. aus den Debitorell. 
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cc) Aktivdiskont aus Zahlungen an Kreditoren und aus dem 
Wechselverkehr1): Kassa-Skonto, Wechseldiskont. (Der 
Warenskonto und Warenrabatt ist reiner Verrechnungs
gewinn und muB als Minderung der Einkaufsfakturen und 
Minderung des Wareneingangswertes gebucht werden; 
Kreditorenkonto SoU - Warenkonto Haben.) 

c) Wertschriften-Ertragskont0 2 ). 

aa) Kursgewinn an verkauften Effekten. (BloB rechnungs
maBige, also nicht realisierte Kursgewinne diirfen bei 
Aktiengesellschaften und soUten bei allen anderen Rechts
formen der Unternehmungen nicht in die Bilanz auf
genommen werden.) 

bb) Zinsertragnisse aus dem in Effekten angelegten Kapital. 
d) Ertragnisse aus Beteiligungen. 

aa) Dividende aus Aktiven von abhangigen oder selbstandigen 
Unternehmungen (nicht zu II. c. bb. gehorend). 

bb) Gewinnanteil aus Kapitalbeteiligung an Tochtergesell
schaften oder an fremden Unternehmungen, gesondert nach 
den einzelnen Unternehmungen. 

e) Verschiedene Ka pi talertrag nisse. EinnahmenausRenten
rechten, aus Neugrundungen, aus Finanzierungsgeschaften usw. 

f) Zinsertragnisse in l3ich selbst (man vgl. S. 217). 
aa} RechnungsmaBiger Zins des in Immobilien angelegten 

Eigenkapitals. (Gegenposten unter Verlust IV. d. aa.) 
bb} Desgleichen des in Wertschriften angelegten Kapitals. 

(Als Gegenposten von IV. d. aa. bei den Verlustposten.) 
cc) Desgleichen des in Filialen angelegten Kapitals. 

III. Ertragnisse aus eigenem Immobiliarbesitz. 
(Habensaldo des Immobilien-Ertragskontos.) 

a) Aus Zinshausern. 
b) Aus Grundbesitz; Pachtertragnisse, Gewinn an verkauften 

Bauterrains usw. 

IV. AuBerordentliche und zufallige Ertragnisse und Einnahmen. 
a) Eingange an abgeschriebenen Forderungen; Verkauf 

von Maschinen, Patenten, Verkaufsrechten usw. fiber ihren 
letzten Bilanzwert (Buchwert) usw. 

1) Wird das Wechselgeschii.ft in groBerem MaBstabe gepflegt, so wird man in 
der Ertragsbilanz eine besondere Abteilung bilden: Ertrag aus dem Wechsel
geschii.ft; in kommerziellen und industriellen Betrieben wird Kassa-Skonto und 
Wechseldiskont in das Zinsen- und Diskontokonto gebucht. 

I) Wenn der Wertschriftenbestand und -verkehr einen groBeren Umfang 
annimmt, so muB auch hieriiber in der Ertragsbilanz eine besondere Abteilung 
gebildet werden: Ertrag aus dem Effektengeschiift. 
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b) Griindungsgewinn an den. yom Hauptunternehmen 
abgelosten, selbstandig gewordenen Zweiggesohiften oder 
Toohtergesellschaften. 

0) Riiokerstattung fiir abgeschriebene Verluste aus 
Diebstahl, Veruntreuungen, Rechnungsdifferenzen, Proze.6for
derungen usw. 

d) Kursgewinne an verkauften Aktien aus Beteili
gungen. 

e) Kursdifferenzen (Gewinne) aus dem Kontokorrentverkehr 
in fremder Wahrung (Habensaldo des Kursdifferenzenkontos). 

f) Sanierungsgewinn aus Zusammenlegung der Aktien; 
SchuldnachlaB aus Nachla.6vertragen; Schenkungen usw. 

g) Verschiedene zufallige Gewinne: aus Lotterien, an ver
auBerten Grundstiicken und Gebauden, Subventionen, ver
kaufte Rechte (ideeller GeschiLftswert einer Firma) usw. 

V. Bechnungsmii.8iger Gewinn bei Aufstellung der Bilanz. 
(Man vergleiche den entsprechenden Posten in den Aktiven S. 200.) 
a) Antizipierte Gewinne: 1m Bilanzjabre bezahlte Kosten zu 

Lasten des neuen Jabres oder im Bilanzjahr verdiente, 
aber im neuen Jabr zu vereinnahmende Ertragnisse: Voraus
bezahlte Kapitalschuldzinsen usw. 

b) Laufende Caber nicht verfallene) Akti vzinsen. 
0) Riickdiskont aus Kontokorrentkreditoren und 

Sohuldweohseln im Umlauf (Verminderung der Passiven 
in der Bilanz). 

d) Versohiedene Gewinne aus transitorisohen Aktiven. 
VI. Gewinn aus dem Vorjahr (durchlaufend mit dem Posten VIlla, 

S. 217). 
VII. Bilanzmii.8iger Verlust (wenn mit Verlust abschlie.6end). 

a) Vortrag aus dem Vorjabr (durchlaufend mit VII., S. 217). 
b) Verlust des Bilanzjahres. 

E. Bilanzmustel'. 
Die gesetzlichen Bestimmungen, welche wie in Deutschland so. in 

fast allen Staaten die Aktiengesellschaften zur Veroffentlichung ihrer 
Bilanzen verpflichten, bringen es mit sich, daB man im Reichsanzeiger 
und in den entsprechenden amtlichen Publikationsorganen der anderen 
Lander dieBilanzen samtlicher Aktiengesellschaften veroffentlicht findet. 
'Oberdies ist jede Aktiengesellschaft verpflichtet, in den von den Statuten 
bezeichneten Zeitungen ihre Bilanzen bekanntzugeben. Auch bei 
AnlaB der offentlichen Subskriptionen auf neue Aktien odeI' Obli
gationen sowie in den Prospekten zwecks Zulassung der Aktien und 

(Fortsetzung S. 236.) 
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IV. Entwicklung der Ertragsbilanz oder die Elemente der Gewinn- und 
und bei Aufstellung 

1a 2a 3a foa 

Verwandlnng der 
tThertrBg der ZU8Bmmentassung Verlustposten In 

Spezlelle Verlustkonten Aktlven durch Verlustposten 1m Bllgemelnen 
oder tThertragung lnl\. In SBmmelkonten Gewlnn- und Ver-

Elemente der Verlustrechnung 
Soli der Bestand- ffir Gewlnn und lustkonto bel der 

konten Verlust JBhresrechnung. 

(Tau8chvorgange) I Verlust 
--

Ii I 

- - -

I. Wareneinkaufskosten. 
II 1. Frachten. 
'I 2. Zolle. II W_konoo 

3. Lager. Weder Verlust 4. Einkaufskomnlission undandere -
Einkaufskosten. 

I 

II. Betriebskosten. 
1\ 

1. Mietzins im eigenen Gebaude. 
2 .. Mietzinsen in fremden Ge-

bauden. Allgemeines 
3. Gehalter und Lohne. Betriebskosten-
4. Bureaumaterialien. - konto. Betriebskosten -

konto. 
5. Nachrichtenverkehrskosten 

(Porti. Telegramme. Telephon 

I usw.) , 

III. Verkaulskostenkonto. I 
1. Propaganda (Reklame). 

\ 
Verkaufskoflten- Allgemeines 2. Reisekostenkonto. 

3. Komnlission an Agenten. Kom- - konto Vertriebs· 
missioniire. Wiederverkaufer (Vertrieb). kostenkonto. 
usw. 

I 
IV. Verluste an Debitoren. 

1. Eingetretene Veriuste im Be-
Deikrederekonto De1krederekonto 

} oder (Veriust 
triebsjahr. - Konto dubioso. an Debitoren). 

2. Wahrscheinliche Verluste. 

V. Retourwaren und Rabatte. 

l. Auf Kundenrechnungen. } Warenkonto 
2. Frankolieferung der verkauften (Subtraktive - Weder Verlust 

Waren. Habenposten). 
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Verlustrechnung, ihre kontenmaJlige DarsteUung wiihrend des Betriebs 
der Jahresrechnung. 

4b 3b 2b lb 
tJbertrag der tJbertrag auf 

Zusammenfassung spezlellen Gewlnn- Bestandkonten 
1m allgemelnen posten auf (Raben) als Wert- Spezielle Gewlnnkonten 

GeWlnn- und Ver- Sammelkonten ausgange oder oder lustkonto bel der \ fiir GeWinn und subtraktlve Soil-
Jahresreehnung. Verlust posten Elemente der Gewlnnreehnung 

Gewlnn (Tausehvorgilnge) 

I. Wareneinkaufskosten. 

{ 
1. Ertrag aus Abfiillen von Roh· 

stoffen. 
noch Gewinn. - Warenkonto. 2. Ertrag ausVerpackungsmaterial 

(Kisten, Fasser, Sacke usw.). 
3. Verkauf nicht im eigenen Be· 

trieb verwertbarer Rohstoffe. 

I I I I ll. Betriebskosten. 

l. Etwaige Riickvergiitung an Be· 
triebskosten, z .B. an Gehaltern 

Aligemeines Betriebskosten-
undLohnen fiirDienstleistungen 

Betriebskosten. an Dritte. 
konto. -

tThertragungen von Betrie bs-konto. 2. 
kosten auf andere Zweige der 
Unternehmung(aufFabrikation, 
Absatz, Filialen usw.). 

I --
I 

ffi. Verkaufskosten. 

Allgemeines Verkaufskosten { l. Etwaige Riickvergiitungen. 
Betriebskosten- (Vertrieb). - 2. Ubertragung auf andere Zweige 

konto. der Verwaltung. 

I I 
Delkrederekonto IV. Gewinn an Debitoren. (Gewinn aus Ein-
gangen an abge- (Konto dubioso). - Etwaige Eingange von fruher ab-

schriebenen 

II 
geschriebenen Forderungen. 

Forderungen ). 

I 
I V. Retourwaren und Rabatte. 

Warenkonto 

{I 
l. Auf Lieferantenrechnungen 

noch Gewinn. - (Subtraktive wegen (Vertragsmangel). 
Sollposten). 2. VertragsmaBige Warenrabatte. 

I II 
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la 

Spezlelle Verlustkonten 
oder 

Elemente der Verlustrechnung 

VI. Zinsen - und Diskontkonto. II 

1. Zinsen aus Schuldhypotheken. I 
I 
I 

verwan::ung der I 3a 
VerlUltposten In tfuerlrag der 
Aktlven durch Verlustposten 
"(}berlragung Ins in Sammelkonten 
Soll der Bestand- fUr Gewlnn und 

konten VerlUlt 
(Tauschvorgltnge) 

====== 

2. Anleihezinsen. 
3. Zinsen an Kapitalkreditoren. I 
4. Bankzinsen. 
5. Zinsen aus Gesellschaftskapital 

(an die Teilhaber). 
6. Wechseldiskonten. 
7. Kassa-Skonto an Debitoren. \ 

{ 

Ubertrag auf 
Immobilien-Er
tragskonto-Soll. 

(VII. Dumh
laufender 
Posten.) 

Zinsen. und 
Diskontokonto 

VII. Immobillen-Ertragskonto. 
1. Zinsen auf Schuldhypotheken 

(VI. 1). 
2. Unterhalt· und Reparaturkosten 
3. Abgaben: Steuern, Versiche-

rungen. 
4. Verwaltungskosten. 
5. Abschreibungen. 
6. Zinsen aus Eigenkapital in 

Immobilien (VI. 7). 

I! 

I 
1 

Immobilien· 
Ertragskonto. 

4a 

ZUlammenfassung 
1m allgemelnen 

Gewinn- und Ver
lUltkonto bel der 
lahresreehnung. 

Verlusi 

Zinsen und 
Diskontokonto 
(Lastenzinsen ). 

Immobilien
Ertragskonto. 

VIII. Verscbiedene verluste.-\I }-E;;t;~d;
Konto des 

-- --~------I --------

1. Kassamanko. Kassierers 

\ 
(S. 165) 

2. Kursverluste: ) E t d 
a) Kreditoren in fremder Wah· I W n wke ert 

n I arenono 
b) ~eb1toren in fremder Wah- II (subtraktive 

rung. Habenposten) 

oder 
Betriebskosten. 

Eventuell 
Betriebskosten. 

oder Eventuell 
Kursdifferenzen- Kursdifferenzen. 

konto. konto. 

-----------------11----------+------+------
IX. W ertpapiere-Ertragskonto. 

1. Einkaufskostell. I' ) 

2. Verkaufskosten. 
3. Kursverlustan verkauftenWert

papieren. 
4. Kursverlust am Bilanztage. 
5. Zins fiir das in Wertpapieren 

angelegte Eigenkapital. 

I 

Wertpapiere
Ertragskonto. 

Effekten
Ertragskonto. 
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4b 3b 2b II Ib 
Vbertrag der Vbertrag auf " 

Z'naammenfassung spezlellen Gewlnn- Bestandkonten 
1m allgemeinen posten auf (Haben) als Wert- Spezlelle Gewlnnkonten 

Gewlnn und Ver- Sammelkonten ausgiinge oder oder lU8tkonto bel der fUr Gewlnn- und 8ubtraktlve Soll-
,Jahresreehnung. Verlust posten Elemente der Gewlnnrechnung 

Gewinn (Tauschvorgiinge) 
----- -- -

\ 
VI. Zinsen- und Diskontokonto. 

I 
1. Zinsen aus Aktivhypotheken. 
2. Zinsen aus Kapitaldebitoren. 

II 

3. Bankzinsen. 
4. Zinsen aus Kontokorrentver-

Zinsen- und kehr der Gesellschaft mit ihren 
Diskontokonto Zinsen und Teilhabern (nicht vertrags-

Diskontokonto. - maBige Beteiligung). (Nutzzinsen). 

II 

5. Ertrag aus Wechseldiskonten. 
6. Kassaskonto von Kreditoren. 
7. Zinsen in sich selbst durch Ver-

rechnungen: aus Eigenkapital 

II 
in Immo bilien, in Wertschriften 
usw. 

Ii 
II 

I 
I VII. ImmobiIien-Ertragskonto. I 

I i 1. Mietzinsen von Dritten. 
Immo hilien- Immohilien- ! 

2. Mietzinsen in Verrechnung we-
Ertragskonto. Ertragskonto. -- gen eigener Benutzung. 

i 3. Verscmedene Ertragnisse aus 

I 
{ 

Immohilien. 

I I ____ ~f-------------------------------1- . Auf Kassa- 1- VIII. Verschiedene Gewinnposten. 
dlfferenzenkonto 1. KassaiiberschuB. 

Mitanderen 
Ertragskonten 

vereinigt. 

Eventuell 
Kursdifferenzen

konto 

Werbschriften
Ertragskonto. 

oder Zinsen- und 
Diskontokonto. 

oder 
Kursdifferenzen

konto. 

(Passivum,S.165) 

} 
Entweder { 

Warenkonto 

---------1-----1 ... (II 

Elf._. I Worlpapi"" 1/ 
_=to. E_g"=to. \ 

Schar, Buchbaltung und Bilanz. 4. Au11. 

2. Zufalliger Gewinn aus Lotterien 
usw. 

3. _, Kursgewinne aus Kreditoren 
und Debitoren in fremder Wah
rung. 

IX. Wertpapiere-Ertragskonto. 

1. Dividende aus Aktien. 
2. Zinsen aus Obligationen. 
3. Kursgewinn an verkauften 

Wertpapieren. 
4. Erlos aus Bezugsrechten. 
(Kursgewinne aus nicht verkauften 
Wertpapieren am Bilanztage dur
fen nach § 261 nicht in die Jahres-

bilanz aufgenommen werden.) 

15 
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Ia 2a Sa 48 

Verwandlung der 
tThertrag der Verlustposten In Zusammenfas8ung 

SpezleUe Verlustkonten Aktlven durch Verlustposten 1m aUgemelnen 
oder tThertragung Ins In Sammelkonten Gewtnn· uud Ver· 

Elemente der Verlustrechnung SoU dpr Bestand· fUr Gewlnn und lustko.nto bel der 
konten Verlust Jahresrechnung. 

(Tau8chvorglinge) Verlust 

B. Gemischte 

X. Warenkonto. 

1. Lagerbestand zu Anfang. 
2. Eingangsfakturen. 
3. Einkaufskosten (A. I. 1-4). 
4. Retourwaren und Rabatte 

(A. V.). Warenkonto. 
5. Eventuell: Kursverluste an 

Lieferanten und Kunden. 
6. Eventuell: Verkaufskonten. 

7. Sollsaldo des Warenkontos. } Verlustim Warenkonto 
Warengeschiift. (Verlust). 

~.-. ---_.----

XI. Zweiggeschafte (Filialen). 

1. Lagerbestand zu Anfang. 

} Filialenkonto. 
2. Yom Hauptgeschiift gelieferte 

Waren. 
3. Betriebskosten. i 

I I 
4. Sollsaldo der Filialenkonten. /} Verlust an 

I 
Filialenkonto 

Filialen. (Verlust). 

XII. Wertschriftenkonto. I I 
(Wenn als gemischtes Konto I I ge· 

11\ \ 
fiihrt.) 

1. Bestand am Anfang It. In-
ventur. I 

2. Einkaufswerte. 

\1-krenkOOW 3. Einkaufs- und Verkaufskosten. 
4. Zinsen aus dem in \Vertschriften 

angelegten Kapital. 

5. Sollsaldo des Effektenkontos. 
III 

Verlust an Effektenkonto 
Effekten. (Verlust). 

XIII. Wechselkonto. 

(Wenn als gemischtes Konto 
fiihrt.) 

ge-

1. Portefeuillebestand zu Anfang. 

} Woo .... lkooto. 
2. Wechseleingang (bar und auf 

Kredit). 
3. Einkaufs- und Verkaufskosten. 

4. Sollsaldo des Wechselkontos. } Verlust an Wechselkonto 
Wechseln. (Verlust). 
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4.b 3b 2b Ib 

ZOlammenfassung tlbertrag der tlbertrag auf 
1m allgemelnen spezleJlen Gewlnn- Bestandkonten 

Gewlnn- und Ver- posten ouf (Hoben) als wert- Spezielle Gewlnnkonten 
lustkonto bel der Sammelkonten ausgange oder oder 
Jahresretlhnung. fiir Gewlnn und 8ubtraktlve Soll- Elemente der Gewlnnretlhnung Verlust posten 

Gewlnn (TauBchvorgange) 

Konten. 

X. Warenkonto. 

l. Verkaufs·Fakturen und Bar-
verkaufe. 

2. Retourwaren und Rabatt an 

Warenkonto 3. 
Lieferanten. 
Eventuell: Kursgewinn an Lie· 
feranten und Kunden. 

4. Schwund und Diebstahl. 
5. Lagerbestand am Bilanztage. 

Warenkonto. Gewinn im { 6. Habensaldo des Warenkontos. (Gewinn). Warengeschaft. 

XI. Zweiggeschiifte. 

lli~MMw ! 1. Bareingange aus Filialen. 
2. Zahlungen von Debitoren der 

Filialen und tJbertrag auf Zen-
tralverwaltung. 

3. Retourwagen aus den Filialen. 
4. Warenbestande am Bilanztage. 

Filialenkonto. Gewinn { 5. Habensaldo des Filialenkontos. 
(Gewinn). an Filialen 

------

I XII. Wertschriftcnkonto. 

(Wenn als gemischtes Konto ge· 
fiihrt.) 

l. Verkaufswerte. 
2. Eingange an Zinsen und Divi· 

Worloohrift<m- \ denden. 
konto. 3. Verwertung von Bezugsrechten. 

4. Inventurwert am Bilanztage. 

Effektenkonto Gewinn an 

{ II 
5. Habensaldo des Wertschriften. 

(Ertrag). Wertschriften kontos. 

I Xill. Wechselkonto. 
I (Wenn als gemischtes Konto ge· 
I fiihrt.) i 

Woo"'!kon'o. { 

l. Wechselausgang (Bar und auf 
Kredit). 

2. Portefeuillebestand auf den 
Bilanztag zuriickdiskontiert. 

Wechselkonto Gewinn an { 3. Habensaldo des Wechselkontos. 
(Ertrag). Wechseln. 

15* 
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la 

Spezlelle Verlustkonten 
oder 

Elemente der Verlustrechnung 

I 2a 

I Verwandlung der 
Verlustposten In 

I Aktlven durch 
tlbertragung Ins 

I SolI der Bestand
konten 

I (TanBchvorgl>nge) 

3a 

tlbertrag der 
Verlustposten 

In Sammelkonten 
fiir Gewlnn nnd 

Verlust 

4a 

Zusammenfassung 
1m aJlgemelnen 

Gewlnn- und Ver
lustkonto bel der 
Jahresreehnung. 

Verlust 

C. Fabrik
a) Zerlegt in Fa brikations-, 

Ii 
II 

1. !!:f!~~:~~:~::t:~ In- ['/1) 
ventur. 

2. Verbrauchte Roh- und Hilfs- II, 

1m 
Fabrikations

betrieb sind die 
Aufwendungen 
an Rohstoffen, 
LOhnen und an
deren Betrie bs-

stoffe und Materialien. I 

3. Lohne. 
4. Kraftkosten. 
5. Wasser,Gas,Licht,Kohleusw. 
6. Fabrikgebaude: Unterhaltung, 

Zins und Amortisation. 
7. Masohinen: Unterhaltung,Zins 

und Amortisation. 
8. Werkzeuge (Verbrauch). 
9. Verschiedene Fabrikations· 

kosten. 
10. Regie. 

11. Sollsaldo auf XV iibertragen. 

Fabrikations
konto. 

J [ 
)

KaIkul. -FehIer: 
Fertigfabrikate 

zu niedrig 
berechnet. 

kosten keine 
Verluste, Bon
dern Elemente 
der Selbstkosten 

des fertigen 
Produkts. 

Weder Verlust 

Weder Verlust 

------------j\-----i-----------+-----

XV. Fabrikate-Bestandkonto. 
1. Fertigfabrikate auf Lager It. 

Eingangsinventur. 
2. Fertigfabrikate aus dem Be

trieb (Herstellungswert aus 
XIV.) 

:3. Kalkulationsdifferenz aus XIV. 
(Sollsaldo aus XIV.) 

I 

Das Fabrikate- \ 
Fabrikate- Bestandkonto \ 

Bestandkonto. wird als reines 
'\\ Bestandkonto . 

\1 

Sollsaldo gleich gefiihrt; Ein- I Weder 
Vorrat an Fer- gang zu Selbst- I 

tigfabrikaten kostenpreisen 
zu Selbst- aus dem 

Verlust 

III kostenpreisen. Fabrikations
konto XIV. 

------------!~--------------, ------'----
XVI. Fabrikate-Verkaufskonto. I 
1. Herstellungswert der verkauf

ten Fabrikate aus XV. 
2. Verkaufskosten. 
3. Sollsaldo (Verlust). 

'I 
il 
f 

Fabrikate-Ver
kaufskonto. 

Sollsaldo dieses 
Kontos ist 

Verlust 

Fabrikations
Ertragskonto 

(Verlust). 
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4b 

Zusammenfassung 
1m allgemelnen 

Gewlnn- Ulid Ver
lustkonto bel der 
Jahresreehnung. 

Gowinn 

Betrieb 

3b 

Vbertrag der 
speziellen Gewlnn

posten auf 
Sammelkonten 

fiir Gewlnn und 
Verlust 

2b 

tlbertrag auf 
Bestandkonten 

(Raben) als Wert
ausglinge oder 

subtraktlve SoU
posten 

(Tauschvorgange) 

Ib 

Spezielle Gewlnnkonten 
oder 

Elemente der Gewlnnreehnung 

Fa brikate. Be sta nd. und • Verkaufskonto. 

Das 
Fa brikations· 

konto wird hier 
als reines Be. 
standkonto ge· { 
fiihrt. Der Aus. 

noch Gewinn. gang an Fertig. Fabrikations· 
fabrikaten wird konto. 
daher zu Selbst· 

kostenpreisen 
an das Fabri· 

I kate·Bestand· I 
konto gebucht. 

noch Gewinn. Fertigfabrikate 
KalkUI .. Fehler:i I 

zu hoch 

nooh Gewinn. 

_ berechnet. I 

Das Fabrikate· 
Bestandkonto 
ist ein reines 
Bestandkonto, 
der Ausgang 

von verkauften 
Fertigfabrikaten 
wird daher zu 
Selbstkosten. 

preisen in das 
Fabrikations· 
Ertragskonto 
SolI Nr. XVI 
libertragen. 

Fabrikate· 
Bestandkonto. 

XIV. Fabrikationskonto. 

1. Ertragnisse aus AbfaH. und 
Nebenprodukten. 

2. Fertigfabrikate zum Herstel· 
lungswert,aufXVzu libertragen. 

3. Halbfabrikate in Arbeit (It. In· 
ventur am Bilanztage). 

4. Habensaldo, auf XV zu liber· 
tragen. 

XV. Fabrikate-Bestandkonto. 

1. Abgesetzte Fertigfabrikate zum 
HersteHungswert mit Korrektur 
der Kalkulationsfehler aus XIV 
(an XVI). 

2. Habensaldo aus XIV (KaIku· 
lationsfehler). 

3. Beim JahresschluB wirdhier der 
Vorrat an Fertigfabrikaten zu 
Inventurpreisen eingesteHt.Sind 
diese niedriger als die Selbst· 
kosten, so entsteht ein Sollsaldo 
(Verlust), der auf XVI zu liber· 
tragen ist. 

___________ ~ __ ~ _____ -H-_______________ _ 

Fabrikations· 
Ertragskonto 

(Gewinn). 

I 
Fabrikate. I 

Verkaufskonto. I 

Habensaldo i 
dieses Kontos I 

ist Gewiun. \ 

{ 
XVI. Fabrikate - Verkaufskonto. 

1. Verkaufswert der abgesetzten 
Produkte. (Bar und auf Kredit.) 

2. Habensaldo (Gewinn). 
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1a 

Spezlelle Verluatkouten 
oder 

Elemente der Verlustreehnuug 

XVII. Fabrikbetriebskonto. 
1. Inventurwert zu Anfang. 

a) Halbfabrikate in Arbeit. 
b) Fertigfabrikate. 

2. Verbrauchte Rohstoffe, Hilfs· 
stoffe, Materialien. 

3. Lohne. 
4. Kraftkosten. 
5. Wasser, Gas, Licht, Kohleusw. 
6. Fabrikgebaude: Unterhalt, 

Reparaturen, Zins und Amor· 
tisation. 

7. Maschinen: Unterhalt, Repa. 
raturen, Zins u. Amortisation. 

8. Werkzeuge (Verbrauch). 
9. Verschiedene Fabrikations· 

kosten. 
10. Regie. 
n. Ver~ufskosten. 
12. Sollsaldo dieses Kontos. 

XVIII. Dampfkraftkostenkonto. 
1. Gebaude: Unterhalt, Zins und 

Amortisation. 
2. Kraftmaschinen und Trans· 

missionen: Unterhalt, Zins 
und Amortisation. 

3. Kohlenverbrauch. 
4. Bedienung: LOhneu. Aufsicht. 
5. Materialien: 01, Putzmaterial 

usw. 
Kein Saldo (Verlust), weil 
samtliche Kosten auf die 
Betriebe verteilt sind. 

In gleicher Weise erfolgt die kon· 
tenmaBige Kalkulation der neben. 
angefiihrten Betriebskosten durch 
Belastung mit den Elementen der 

betreffenden Aufwendungen. 
Kein Verlust, weil unter die Teil. 
betriebe aufgeteilt, bilden einen 
Teil der Selbstkosten des Produkts. 

2a 3a 

Verwandlung der Ver
lustpost.en In Aktlven 
dureh tl'bertragung Ins 
Soll der BeBtandkonten 

tl"bertrag der 
Verluatposten 

In Sammelkonten 
ffir Gewlnn und 

Verluat 

fa 

ZUBammen
fasBung 1m 
allgemelnen 
Gewlnn-und 

Verlust
konto bel 

der JahreB-

J 
} 

(Tauschvorgl!.nge) 
reehnung. 

Verlua' 

b) Unzerlegte,_ gemischte Fabrikations-

Das Fabrikations
konto wird hier als 

gemischtes Konto ge
fiihrt; im 'Boll werden 

die Elemente der 
Selbstkosten der 
Fertigfabrikate 

gebucht. 
Ein Sollsaldo, daher 

Verlust. 

Fabrikati
Verlust aus der onskonto 

Fabrikation. (Verlust). 
c) Auflosung der Betriebsrechnung 

Diesa Konten 
sind keine Ge-
winn- und Ver-
lustkonten, son-
dern reine Be-

standkonten. 
Kraftkostenkonto. Die betreffenden weder 

Kein Sollsaldo. Aufwendungen Verlust 
(Sollwerte) 

miissen als Ele-
mente der 

Selbstkosten auf 
1. Roh. u. Hilfsstoff- die Teil- oder 

Verbrauchskonto. Endprodu~te 
2. Lohnkonto. kalkulatonsch 
3. Raumkostenkonto. verbucht werden. 
4. Arbeitsmasch.- u. 

Werkzeugkostenko. 
5. Gas·, Wasser-,Licht·, 

Heizungs-, Reini
gungskostenkonto. 

6. Reparaturwerk. 
stattkostenkonto. 

7. Regiekostenkonto. 
8. Verkaufskostenkto. 

weder 
Verlust 



~a'!~!~mt: 1\ 3 b I 
allgemelnen nbertrag der 
Gewlnn- und spezlellen Gewlnn-

Verlust- posten auf 
konto bei Sammelkonten 

der Jahres- fUr Gewlnn und 
reehnung. Verlust 

Gewlnn 
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nbertrag auf Destand
konten (Baben) als 
Wertausgiinge oder 

subtraktlve Sollposten 
(Tausehvorgitnge) 

Elemente der Gewlnnrechnunc 

ko n te n (an Stelle von XIV, XV, XVI). 

XVll. Fabrikbetriebskonto. 
( 1. Ertragnisse aus Abfallen und 

Das FabrikationS-j Nebenprodukten. 
konto wird hier als ! 2. Verkaufswert der abgesetzten 
gemischtes Konto ge- Produkte (bar und auf Kredit). 
fiihrt; im Haben wer- 3. Vergiitung von Dritten fUr ge-
den die abgesetzten leistete Arbeiten (Fabrikation 

Produkte zu Verkaufs- \ im Lohn, Reparaturen, Werk-
preisen gebucht; vertrage usw.). 
ein Habensaldo 4.Inventur am Bilanztage: 
daher Gewinn. a) Halbfabrikate, 

I b) Fertigfabrikate. 

J<'a brika ti-
onskonto Gewinn aus der 
(Gewinn). Fabrikation. 

I 
{ 11

5. Habensaldo der Betriebsrech-
. nung. 

in ihre Elemente zwecks Kalkulation. 

noch 
Gewinn 

noch 
Gewinn 

Diese Konten 
mussen ala reine 
Bestandkonten I 

behandelt werden. I 
Die auf die Einzel
betriebe verteilten 
Kosten sind Ele
mente der Selbst
kosten der Fertig
fabrikate. Der Ge
winn tritt erst beim 
Verkauf der Fa
brikate durch Ver· 
gleichung mit .den 
Selbstkosten der
selben rechnnngs
miiBig in die Er-

scheinung. 

II: XVIII. Beispiel: 

I 
Dampfkraftkostenkonto. I i Verteilung auf die 'l'eilbetriebe 

, (Sale, Werkstatten, Gebaude) I \'1 nach MaBgabe der von ihnen 
verbrauchten Kraft bzw. Damp-

Kraftkostenkonto. 1 \i

l 
fes. Ubertrag; auf Betrieb 

Kein Habensaldo. 

l l~ usw. 
I' Habensaldo (Gewinn): Keiner, 

1. Roh- u. Hilfsstoff-r II weil verteilt. 
Verbrauchskonto. I 

2. Lohnkonto. I 
3. Raumkostenkonto. In gIeicher Weise erfoIgt die Auf-
4. Arbeitsmasch.- u. I teilung der Fabrikationskosten der 

Werkzeugkostenk. ! nebenstehenden Konten auf die 
5. Gas_,wass._,LiCht_'j I Teilbetriebe (Sale, Werkstatten, 

Heizungs-, Reini- Gebaude) nach Ma13gabe der In-
gungskostenkonto. anspruchnahme. 

6. Reparaturwerk- Habensaldo (Gewinn): Keiner, 
stattkostenkonto. weil aufgeteilt. 

7. Regiekostenkonto. I 
8. Verkaufskostenko. ~ 
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V. FOI'm der Ertragsbilanz oder 
Verlust (Lastenposten). 

VOfspalte 

Teilposten 

Haupt
spa.lte 

Summa der 
betreffenden 

Tltel 

~;:;_o=cT~~:~~;emei~~-Be_- I Arbe~t~~os::- (~~~:- ~:~iilte:=-~= 
sprechen- I- triebskosten. 'vertragsmiiBige Tantiemen). 
de Zahlen- Steuern und Abgaben. 
werte aus I Bureaukosten. 
der Tor- Mietzinsen. 
jiilirigen I' ,----------

Ertrags- 2. Besondere Be- Nachrichtendienst. 

Summe I 

und Sonderausgaben. 
bilanz. I triebskosten. Beitriige an Interessenverbande 

Verschiedene Betriebskosten. Summa 2 

3. Verkaufskosten. 

14. Kosten fiir Siebe
rung d. Betriebs
vermogens. 

II 
If 

I 
\ o. Kosten fiir Er
I baltung u. Siehe
i rung des Anlage
[I vermogens. 

II 

!I 

!\ 

1\ 6. Kosten u.Lasten-

\ 
zinsen fUr das 

I Fremdkapital. 

II 
il 
I! 

Reisekosten. 
Reklamakosten, 
Agenturkosten. 
Versehiedene Verkaufskosten. 

Versicherung der Waren gegen 
]<~euer und Diebstahl. 

Auskunfteikosten. 
Verlust an Debitoren. 
ProzeBkosten wegen Forderungen. 
Verschiedene Kosten zur Siehe-

rung von Saeh- und Rechts-
giitern. I 

Versicherung der Gebiiude nnd 
Maschinen. 

Wertverminderung wegen Ge
brauchs- und Naturverderben 
(Zuweisung an die Amortisa
tionsreserven und an Erneue
rungsfonds). 

! 
I 

Kosten der Kapitalbeschaffung. I 
Passivzinsen fiir Kapitalschulden. 
Bankzinsen. -
Zinsen an Kontokorrentkreditoren. 
Diskont auf Wechsel und Kassa-

skonto. 

I Verschiedene Lastenzinsen (fill 
Kautionen, an stille Gesell
schafter uew.). 

Summe 3 

Summe <\, 

Summe 5 

Summe 6 
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dar Gewinn- und Verlustrachnung. 

Ent
sprechen
de Zahlen
werteaus 
dervor
jii.hrigen 
Ertrags
bilanz. 

Gewinn (Nutzposten). 

Vorspalte 

Teilposten 

1. Betriebsgewinn I An Warengattung A. 
i. W arengeSChiiU.

1 
An Warengattung B. 

I 

2. Betriebsgewinn An Produkt A. 
aus eigenen Fa- An Produkt B. 
brikaten. An Nebenprodukt C. 

I, 3. Betriebsgewinn 

I an Zweigge
sehaften. 

\ 
14. Versehiedene Be
I triebsgewinne. 

II 
Ii 
,I 
,I 

!) 
I 

I 
I o. Kapitalnutzun
ligen (Zinsen). 

II 
:1 

11 
II 

I An Filiale A. 
An Filiale B. 

I 

Aua Dienatleiatungen (Kom-
mission). 

Aus Nebengeschaften. 
Aua Werkvertragen und Lohn

fabrikation. 
Aua Syndikatsgeschii.ften und In-

teressengemeinschaften. 
Ertrag des Fahrdienstes. 
Riickvergiitung von Lieferanten. 
Gewinn aus PII,rtizipations-

geschaften. 
Verschiedene Betriebsertragnisse. 

Nutzzinsen aus Kapitaldebitoren. 
Nutzzinsen und Diskonten aUB 

dem Kontokorrentverkehr. 
Bankzinsen. 
Wertschriftenertrag (Kursgewinn 

und Zinsen). 
Gewinn aus Beteiligungen (zerlegt 

in Dividenden aus Aktien, Ge
winnanteil an Tochtergesell-

I 

Hau pt
spalte 

Summa der 
betreffenden 

Titel 

Summe 1 

Summe 2 

Summe 3 

Summe 4-

11 

II 
i 6. Nutzzinsen in 

sleh selbst. 

schaften). I 
Verschiedene Kapitalnutzungcn. Summe 5 

Zins aus Eigenkapital in Immo-
bilien. 

Zins aus Eigenkapital in Filialen. 
Zins aus Kapital in Wertpapieren. 

I Summe & 
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Verlust (Lastenposten). 

Ent
spreohen

<Ie Zahlen
werte aus 
dervor
jahrigen 
Ertrags-
bilanz. 

7. Zinslasten in sich 
selbst. 

s. Zufillige und 
aullerordentliche 
Kosten und Ver· 
luste. 

1

9. RechnungsmiUli· 
ge Verluste bei 
Aufstellung der 
Bilanz. 

Vorapalte 

Teilposten 

Zinsen aus dem G-esellschafts
kapital (bei offenen Handels
gesellschaften ). 

Zinsen an die Passivreserven 
(Wohlfahrtsfonds ). 

Organisations- und Griindungs
kosten. 

KapitaleinbuBen aus Beteili-
gungen usw. 

Verluste wegen Untersohlagung, 
Diebstahl, Streiks usw. 

Abbruoh von Gebiiuden oder 
Maschinen. 

Abschreibung an Firma, Patenten, 
Patentkosten. 

Kursverlust an Wertpapieren. 
Kursdifferenzen (Verlust) aus dem 

Kontokorrentverkehr in fremder 
Wahrung. 

Versohiedene zufallige Verluste: 
an ProzeBkosten, an verauBer
ten Gebauden und Grundstiicken 
unter ihrem Buchwert, Feuer: 
schaden. 

Verluste aus Biirgsohaften. 
Amortisation von Biirgschafts

verpflichtungen usw. 

Antizipierte Verluate: Schulden 
des alten. Jahres an das neue. I 

Antizipierte Ertragnisse zugunsten. 
des neuen, zu Lasten des gegen, 
wartigen Rechnungsjahres. 

Verluste a-qs transitorischen Pas
siven: laufende Schuldzinsen. 

Riickdiskont aufWechseIimPorte
feuille, auf Kontokorrentforde
rungen. 

Verschiedene Veriuste aus transi
torischen Passiven (vgl. diesen 
Posten in der Bilanz unter 

Haupt
spalte 

Summe der 
betr"Henden 

Titel 

Summe 7 

Summe 8 

transitorischen Passiven). Summe 9 



1 
Ent

sprechen
de Zahlen
werteaus 
der vor
jahrigen 
Ertrags
bilanz. 
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Gewinn (Nutzposten). 

7. ImmobiHen
ertrag. 

Vorspalte 

Teilposten 

Reinertrag aus eigenen Gebauden 
(durch Vermieten). 

Gewinn aus Grundstlicksertrag
nissen (Pacht). 

Ha upt
spalte 

Summe der 
betreffenden 

Titel 

Gewinn an verkauften Gebauden 
und Grundstlicken liber ihren 
Buchwert. Summa 7 

8. Verschiedene 
Gewinne und Er
trilgnisse. 

Eingang aus abgeschriebenen For
derungen. 

VerauLlerung von Anlagever
mogensteilen liber ihren BUCh-

1 wert. 
Griindergewinn. ' 
Kursgewinn aus Aktien der Be

teiligung. 
Kursdifferenzen (Gewinn) aus 

Kontokorrentverkehr in fremder 
Wii.hnmg. 

Sanierungsgewinn. 
Verschiedene zufiillige Gewinne. 

9. RechnungsmilBi- Antizipierter Gewinn. 
ger Gewinn (zu Vorausbezahlte Schuld und Miet
Lasten der neuen' zinsen. 
Rechnung). Gewinn aus transitorischen Ak- I 

tiven:laufendeNutzzinsen,Rlick-1 
diskont auf Schuldwechsel und 
auf Kontokorrentschulden. 

Verschiedene Gewinne aus tran
sitorischen Aktiven. 
(Man vergleiche diesen 
in der Bilanz unter 
Titel.) 

Posten 
diesem 

Summe 8 

\ Summe 9 
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Verlust (Lastenposten). 

L 
Vorspal te 

Teilposten 

Haupt-
8 pal te 

Summeder 
bekeffenden 

Titel 

AbschluBformen bel 

Ent- 1110 a. Gewinn. (Bei 
sprechen- Bilanzen, die 
de Zahlen- mit einem 06-
werte aUB 1\ winnvortrag u. 
der vor- einem Gewinn 
jahrigen I im Reehnungs-
Ertrags- I jahr abschlie-
bilanz. 1\ Ben.) 

Bilanzgewinn, wenn mit O6winn 
abschliellend = Rabensaldo der 
Gewinn- und Verlustrechnung 
= dem letzten Posten der Bilanz 
in der Passivreihe. 

a) Gewinnvortrag aus de m 
Vorjahre. 
(Durehlaufend mit dem ent
spreehenden Posten in der Ge
winnrechnung, Raben.) 

I b) Gewinn im Bilanzjahre. Summe lOa 

110 b. AbscbluB bei 
'\ Aktiengesell-

Vortrag des Verlustes aus dem Postell lOb 
Vorjahre_ 

scbaften mit 

\ 
Verlustvor-

trag und Ver-
I lust imBilanz-

II 
jahr. (Unter-
bilanz.) 

(Der ganze Verlust erseheint 
auf der Rabenseite.) 

1
11
10 c. VerIustvor

trag, aber mit 
einem diesen 
iibersteigenden 
Gewinn im Bi
lanzjahr. Ge
winn. 

a) Verlustvortrag aus dem Vor
jahre. 

b) Gewinn aus dem Bilanzjahr. 
Vorspalte 10 e (b). 
-+- Verlustvortmg lOe (al. 

e) Wirklieher Bilanzgewinn. 

10 d. Bilanzen mit 
Gewinnvor

trag, aber mit 
einem mesen 
iibersteigenden 
Verlust im Bi
lanzjahr. 1 
(Unterbilanz.) \ 

===== 

(Die Verlustdifferenz erscheint 
im Raben.) 

Posten 10e 
(a) 

Differenz 
ausb-a = 
Posten 10e 

KeinPosten 
im SolI der 
Gewinn- u. 

Verlust
rechnung 

Obligationen zur Borse bekommt die breite Offentlichkeit Einblick in 
die betreffenden Bilanzen. Es konnte also als uberflussig erscheinen, 
in diesem Buche Beispiele aus der Praxis anfzunehmen. Allein die 
meisten der veroffentlichten Bilanzen entsprechen weder dem Sinne noch 
dem Geiste des Gesetzes, das Bilanzklarheit und -wahrheit verlangt, aber 
nicht erzwingen kann, noch den Anforderungen dar Buchhaltungswissen
sohaft, wie sie in den vorhergehenden Absohnitten entwiokeIt worden 
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Gcwinn (Nutzpostcn). 
~--------il~-~- --"-----~-\ "---

\' 

~\\ J 

Vorspalte 

Teilposten 

Haupt
spalte 

Summe del 
betleffenden 

Tite! 

Aktien-Gesellschaften. 
Ent- 10 a. Gewinnvor-

sprechen- trag. (Bei Er-
de Zahlen- tragsbilanzen, 
werte aus die mit einem 
der vor- I Gewinnvortrag 
jahrigen Ii und mit einem 
Ertrags- I GewinnLRech-
bilanz_ II, nungsjahr ab-

,1 schlie Ben. ) 

II !, 
\1 
i 

Gewinnvortrag yom Vorjahr. Posten 10110 
(Der Reingewinn bildet den 
letzten Posten im Soll.) 

I lOb. Verlust. (Bei Verlustvortrag. 
\ Bilanzen, die Verlust im Bilanzjahr. 

\ 
mit einem Ver-
lustvortrag u. 

! einem Verlust 
I im Rechnungs-
! jahr abschlie-
il Ben.) 
1 

Summe lOb 

I 
i 10 c. Bilanzen, hei Der Gewinnsaldo ist im SolI. 
: welchenderGe-
i winn im Rech-

II nungsjahr den 
I vorgetragenen 
Ii Verlust iiber-
il steigt. i 

KeinPosten 
im Raben 

des Gewinn
undVerlust

kontos 

I, 10 d. Verlust,Bilan- \ ------------. 
. zen mit Gc

winnvortrag, 
aber mit einem 
diesen iiberstei
genden Verlust 
im Bilanzjahr. 

a) Gewinnvortrag I Post.lOd (a) 
b) Verlust des Bilanzjahres,Vor-1 

spalte . .• lOd (b). 
Weniger Gewinnvortrag 10d (a) I 

c) BilanzmaBiger Verlust I Differenz 
(b-a)=c. 

I (Neuer 
I Verlust) 
1 

sind. Nur in seltenen Fallen, namlich bei den Unternehmungen, die der 
staatlichen Aufsicht unterstellt sind (Versicherungsgesellschaften), oder 
bei wirtschaftlichen Staatsbetrieben, deren Buchfuhrung aber haufig 
noch nach dem Kameralstil erfolgt und die Bilanz nicht kennt, oder 
endlich bei den Banken, die sich zu einem einheitlichen Bilanzschema 
verpflichtet haben (Bilanzschema der deutschen GroBbanken), geben die 
Bilanzen einen einigermaBen genugenden Einblick in die gesamte Ver-



238 Die Buohfiihrungspraxis oder die wirtsohaftL Grundlagen der Buohhaltung. 

mOgenslage der Untemehmungen. Wenn man aus den iibrigen Ver
oHentlichungen in Verbindung mit der VermogensbiJanz auch die Struk
tur der finanziellen Lage der Gesellschaft zur Not. entratseln ka.nn, so 
sieht as mit den veroHentlichten ErtragsbiJanzen geradezu traurigaus. 
Fast jede Gesellschaft befftrchtet durch offentliche Bekanntgabe der 
Einzelheiten der Gewinn-, und Verlustrechnung die Preisgabe einesGe; 
scbMtsgeheimnisses an die KonkurreIl2' und ist daher bestrebt, moglichst 
wenige Einzelheiten zu verraten. Nachweislich sind verschiedene Unter
nehmungen einzig nur deswegen als Gesellschaften mit beschrankter 
Rattung gegrftndet worden, um der Veroffentlichung ihrer Bilanzen 
zu entgehen. 

Wenn man die richtige Grundlage der jahrlichen AbschluBrechnungen 
kennen lemen will, so ist das gesamte Material der Veroffentlichungen 
fast ausnahmslos unzureichend. Man mull zu diesem Zweck die Vor
arbeiten kennen, die der Zurechtmachung der zu veroffent
lichenden Bilanz vorausgehen_ Diese geradezu erstaunliche 
Summe von Arbeiten, die sich den AuBenstehenden entziehen - eben 
weil sie fiir jede Untemehmung. Geschaftsgeheimnis bleiben -:-' machen 
as dem Fachmann, gaschweige dem Laien, so schwer, einen richtigen 
Einblick in den GeschMtsbetrieb und die ganze Bilanzkunst 
zu erhalten. Von der Umsatzbilanz, der einen Grundlage der ScWuB
bilanz, erfahrt man in seltenen Fallen nur einige ganz sparliche An
gaben im erIautemden Geschaftsbericht zur BiJanz. Die Inventur
werte dagegen werden in Summaposten derartig zusammengezogen, 
daB man sich in der Regel kein Urteil iiber ihre Zusammensetzung und 
iiber den Wertansatz bilden kann; iiber die stillen Reserven konnen 
in vielen Fallen selbst die Direktoren keine genauen Angaben machen. 
Haufig kommt es vor, daB erst auf Grund der Bilanz, wie sie der Buch

; halter auf Grund der.'BuchhaJ.tung aufgestellt hat, der oder die Bilanz-
kiinstler ihre Arbeit beginnen. Sie ziehen nach Gutdiinken 
Posten und Konten zusammen oder zerlegen dieselben, kompensieren 
Gewinnposten mit Verlustposten, sogar Aktiven mit Passiven; die 
BiJanzwerte werden, insoweit sie eine sobhe Manipulation zulassen, 
gestreckt oder gekiirzt; NeuanschaHungen auf die Betriebskostenrech
nung gebucht, oder umgekehrt, Posten, die auf Betriebskosten gehoren, 
in Aktivwerte verwandelt; Abschreibungen werden vergrOllert oder ver
kleinert; Inventurwerte werden in stille Reserven umgewandelt oder 
umgekehrt, solche von friiheren Jahren wieder in die Bilanz aufgenom
men, je nachdem die Absicht vorwaltet, das· SchluBergebnis der Bilanz 
und damit die Dividende zu verkleinern oder zu vergroBern. Derartige 
Mittel, die Bilanz umzugestalten, stehen nioht selten im Rahmen der 
Kompetenz der Verwaltungsorgane, die eine bestimmte Bilanzpolitik 
haben. Diese, die Bilanzpolitik, kann die Tendenz verfolgen, die 
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Dividende in gleichmaBiger Hohe zu erhalten oder die Gesellschaft 
moglichst kapitalkraftig zu machen. Wenn die BilanzpoIitik solche odeI' 
ahnliche Zwecke verfolgt, so kann man sie billigen1). Ganz anders ver
halt es sich mit den Manipulationen, die darauf ausgehen, die Bilanz 
zu "frisieren", die V ermogenslage der Gesellschaft zu verschleiern, eine 
Unterbilanz verschwinden zu lassen oder die Dividenden samt der 
Tantieme kiinstlich zu erhohen. Diese Manipulationen gehoren nicht 
mehr zur Bilanzkunst, sondern sind unerlaubte Bilanzkiinste 
bzw. Bilanzfalschungen, die in den meisten Fallen mit dem Ruin der 
Gesellschaft, nicht selten auch mit Zuchthaus der veraIltwortlichen 
Bilanzkiinstler endigen. 

Alie diese Momente lassen es wiinschenswert erscheinen, einige 
typische Bilanzmuster, wie sie in del' Praxis vorkommen, unserem 
Werke einzuverleiben. Wir beschranken UllS auf folgende Muster: 

I. Bilanz einer GroBeinkaufsgenossenschaft. 
II. Bilanz einer deutschen GroBbank. 

III. Bilanz einer Unternehmung aus dem Gebiete der GroBindustrie. 
IV. Bilanz aus einem wirtschaftlichen Staatsbetriebe (Staatsbank). 

Angesichts der vorausgegangenen Belehrungen, die dem Leser einen 
MaBstab zur Beurteilung an die Hand geben, konnen wir die sach
beziiglichen Erklarungen auf ein Minimum beschranken. 

I. Bilanz einer nationalen Gro8einkaufsgenossenschaft. Sie um
faBt ca. 400 einzelne Konsumgenossenschaften, fiir welche sie nicht 
nur den Einkauf, sondem auch fiir verschiedene Bedarfsartikel die 
Fabrikation besorgt. Dieser Verband von nationalen Genossenschaften 
arbeitet nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Selbsterhaltung, ahn
lich vielen Staatsbetrieben. Gewinn ist nicht beabsichtigt. Der Be
triebsiiberschuB wird ausschlieBich zur VergroBerung des unverteil
baren Genossenschaftsvermogens verwendet. Der Verband besteht aus 
10 Betriebsabteilungen, von denen die Warenvermittlung, die Schuh
fabrik, die Bankabteilung und die Buchdruckerei die bedeutendsten 
sind. Die. Bilanz, wie wir sie in Nr. I aufgestellt haben, ist deshalb 
sehr lehrreich, weil dieses Mal das alte Bilanzschema verlassen und 
nach meinem Vorschlage1) ein neues eingefiihrt worden ist. Um den 
Wert dieses neuen Schemas recht augenscheinlich zu machen, ist die 
Bilanz sowohl nach dem alten als dem neuen Schema aufgestellt. Aus 
der Gegeniiberstellung wird zum sichtbaren Ausdruck gebracht, wie 
notwendig eine den Grundsatzen der Buchhaltungswissenschaft ent
sprechende Bilanzaufstellung ist. Besondere Aufmerksamkeit ver
dient der dritte Teil der Aufstellung: Eigen- und Fremdkapital, dessen 

1) Yom wirtschaftlichen Standpunkt aus, ob auch rechtlich, ist eine andere 
Frage, die hier nicht beantwortet werden kann. Vgl. §§ 213 und 271 HGB. 
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Verwendung in der Aktivreihe und Verhii.ltnis beider in bezug auf 
Liquiditli.t und Solvabilitat. Aus dieser Gegeniiberstellung sind claher 
interessante Sonderberechnungen abgeleitet. 

Die oHentliohe Rechnungslegung dieser Genossenschaft, die kein 
Geschaftsgeheimnis zu verbergen hat, ist mustergiiltig; den in unserer 
Aufstellung aufgenommenen Bilanzen sind folgende Belege zu
gegeben: 

1. Kostenrechnung der allgemeinen Verwaltung sowie der zehn Be
triebsabteilungen. Diese Kostenrechnung, die wir aus. Grunden 
der Raumeraparnis hier nicht wiedergeben konnen, ist in Tabellell
form, ii.hnlich dem amerikanischen Journal, dargestellt. In der 
senkrechten Reihe sind die verachiedenen Arten der Kosten, 
entsprechend dem in der eraten Spalte stehenden Text, in Jahres
summen untereinandergestellt; in der wagerechtcn Entwick
lung sind die Jahressummen der verschiedenen Kostenarten 
zerlegt nach den einzelnen Betrieben. Aus dieser Tabelle ersieht 
man daher nicht nur die gesamten, nach Arten gesonderten 
Jahreskosten, sondern auch den Antell jeder einzelnen Betriebs
abteilung an jeder Kostenart im einzelnen und auf der letzten 
Linie die Summe derselben. 

2. Die Betriebsrechnung der zehn Abteilungen. 
3. An Stelle der Gewinn- und Verlustrechnung tritt eine Zusammen

stellung der Ergebnisse der einzelnen zehn Betriebsrechnungen 
unter dem Titel: Allgemeine Betriebsrechn ung des Ver
bandes; der letzte Sollposten, der Habensaldo der Betriebs
rechnung, stellt den reinen trberschu13 (Gewinn) , das Ergebnis 
des Geschaftsjahres dar. 

4. Die gesonderten Verzeichnisse der Liegenschaften, der Wert
schriften, der Obligationen, der verwalteten Fonds. 

1m iibrigen findet auch eine interne, nicht veroffentlichte Bear
beitung der Jahresrechnung statt, z. B. die Statistik iiber den Umsatz 
der verschiedenen Waren, die Beziige der Mitglieder, namentllch eine 
sorgfii.ltige Ertragsberechn ung der verschiedenen Warengattungen, 
die in etwa 20 Kategorien zerlegt werden. 

Die Buchfiihrung arbeitet auf Grund des zerlegten Warenkontos; da 
die gemischten Konten ausgeschaItet sind und eine einwandfreie Kon
trolle der Mengenrechnung gefiihrt wird, so konnen monatliche Zwischen
bilanzen aufgestellt werden, woraus der BetriebsiiberschuB im einzelnen, 
insgesamt und Monat fUr Monat zu entnehmenist. 

1) Die Aufstellung dieses neuen Schemas war erst moglicb, nacbdem mir die 
Verwaltung, der ich 13 Jahre lang ala Prii.sident angehOrte, die notwendigen 
ergiLnzenden Angaben gemacht hatte. 
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II. Bilanz einer delltschen GroBbank (Deutsche Bank). Sie ist nach 
dem neuen, 1911 von den meisten deutschen GroBba.nken vereinbarten 
Bilanzschema aufgestelit. Die statistische und kalkulatorische Be
arbeitung der Jahresrechnung ist ffir Drittpersonen nicht zuganglich, 
soli aber, wie man hort, mustergwtig sein. Die Bilanzpolitik tendiert 
nach einer moglichst gleichbleibenden Dividende. 

m. Bilanz der Aligemeinen Elektrizitiitsgesellsehaft, eine der groBten 
industriellen Unternehmung Deutschlands. Aus der Bilanz, die neun 
verschiedene groBe Fabriken umfaBt, falit vor allem auf, daB sie sicht
bar auf die finanzielle Erstarkung des Unternehmens gerichtet ist, 
die gleichzeitig auf die Aufrechterhaltung einer gleichhohen Dividende 
ermoglicht. Daher die groBen offenen Reserven, die noch liber
troffen werden von den stillen, welche namentlich in den bis auf 
M. 1,- abgeschriebenen Maschinen, Werkzeugen, Modellen, Patenten 
zum bilanzma.6igen Ausdruck kommen. tJberdies sind die Neuanschaf
fungen im Geschaftsjahre auf Rechnung der Betriebskosten gebucht, 
a.lso von vornherein abgeschrieben worden. 

Ganz ungenugend ist die Ertragsbilanz, weil der Reinertrag der 
ganzen gewaltigen Unternehmung, d. h. der neun verschiedentln groBen 
Fabriken; der Tochtergesel1schaften samt den Beteiligungen und den 
Kapitalertragnissen in einem einzigen Posten zusammengezogen sind. 
Dagegen soll die innere Statistik und die kalkulatorische Bearbeitung 
der Jahresrechnung gerad.zu musterhaft sein. 

IV. Bilanz der Basler Kantonalbankl); sie ist cine reine Staats
bank und arbeitet nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Selbsterhal
tung, beabsichtigt daher keinen Gewinn; der Staat (Kanton Baselstadt) 
hat die Bank mit einem Kapital von 20 Millionen Franken dotiert und 
verlangt von der Bank nur die Verzinsung dieses Dotationskapitals zum 
gleichen ZinsfuB, den der Staat ffir das betreffende Anleihen selbst be
zahlen muB; ~berdies haftet der Staat ffir die Verbindlichkeiten der 
Bank hinter ihrem eigenen Vermogen; der BetriebsliberschuB wurde 
in den ersten zwanzig Jahren ihres Bestehens ausschlieBlich zur Ver
groBerung des Eigenkapitals, also zur Reservebildung verwendet; erst 
von 1920 an muB sie einen Teil ihres Gewinnes an den Staat als Bei
trag an den Staatshaushalt abfiihren. Vermogens- und Ertragsbilanz 
sind mustergiiltig. Aus der inneren Verarbeitung der Jahresergebnisse 
wird nicht nur die Umsatzbilanz, sondern auch die Durchschnittsbilanz 
veroffentlicht, letztere mit derBekanntgabe der durchschnittlichen 
Zinslasten und Zinsertragnisse. 

1) Der Verfasser hat nicht nur bE'i der Griindung diesl'r Staatsbank an erster 
Stelle mitgewirkt, BOndem iet auoh bd der Eriiffnung BOl\ie in den ersten Ja.hren 
des Betriebes im leitenden BankausschuB til.tig gewesen.. 

Schir, Buchhaltung und BUanz. 4. Aull. 16 
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SolI 
I. SehluBbilanz einer GroBeinkaufsgenossensehaft, 

a) Allgemeine Betriebsreehnnng 

1. Allgemeine Verwaltungskosten (111» ..... 
2. Kosten der Verwaltung der Versicherungs-

Anstalt der angeschlossenen Genossenschaften 
3. Kosten fiir Propaganda u. Auskunfterteilung (X) 
4. Verlust ab Immobilien-Ertragskonto (XIV) .. 
5. Verlust ab Betriebsrechn. d. Schuhfabrik (XVII) 
6. "" " d. PreJ30rgane (XVIII) 
7. Neuanschaffung von Mobilien im Geschaftsjahr 
8. "Fassern"" 
9. " " Maschinen" " 

10. AuBerord. Abschreib. a. Maschin. d. Schuhfab. 
11. Engagement Konsumgenossenschaft St. M. 
12. NettoiiberschuB des Verbandes ...... . 

Dieses Jahr Vorjahr 
199547,50 92236,79 

S soo,- 7433,80 
613ll,49 57461,43 

9544,'2'S 12030,84 
9 S40,97 
4597,49 9885,21 

4~ 430,15 23271,65 
9 6~6,-

13 476,~7 30649,58 
23 8~6,31 

14846,60 
~99 395,452) 249584,50 
68~ 396,41 497400,40 

b) Bilanz am 31. Dezember 19 ••• 
(Vor Verwendung dl'S Dberschusses. 

Aktiven: 
1. Warenvorrate . . • . . . . 
2. Papiervorrate der Buchdruckerei 
3. Warenvorrate der Sehuhfabrik 
4. Mobilien .. . 
5. Fasser ... . 
6. Masehinen 
7. Liegenschaften 
8. Sehriften . . . 
9. Bibliothek- . . 

10. Garantenkonto . . . . . . . 
11. Nieht einbezahlte Anteilscheine 
12. Baukonto Schuhfabrik 

Bankabteilung: 
13. Kassabarschaft • . . . 
14. Wachsel im Portefeuille 
15. Kontokorrentkredite 
16. Debitoren ..... . 
17. Darlehen . . . . . . . 
18. Wertschriften . . . . . 
19. Banken ....... . 
20. Aufgerechnete Aktivzinsen 

II 
Dies68 J ahr \ 

. ~ 356 61~,~5 

. 9 n4,40 
~53 ~56,75 
40000,
roooo,

~55 000,-
r 9ll 40S,70 

1,-
1495,48 

534000,
II 150,-

14503,91 
I ~08 36S,~0 
15418'2'3,50 
4 ~90 '2'59,-

441550,-
1 889 ~23,40 

'2'3 19~,3~ 
n 248,55 

Vorjahr 
1909649,88 

6034,35 

70000,-
19954,-
15000,-

1480000,-
1,-

1331,20 
502000,-

9050,-
109566,74 

10490,01 
146043,60 

1112742,80 
4212461,79 

413750,-
1896676,-

114344,57 
8957,95 

14 85~ 757,46 12038353,89 

1) Die beigesetzten. Nummern (II-XIX) beziehen sich ani die vorangehenden Kosten
bere~hnungen und BetrlebBJ:echnUngen der verschiedenen Betriebsabteilungen. 

) Der NettoUberschuB l!'t nach Vorschlag der Verwaltung wie iolgt zu verwenden: 
Abschrelbung von Anlagewerten . • . . . 108 903 18 
Zuwe!sungen an die besonderen Reserven. • 30 000:
ZuwelSung an das Verbandsvermiigen . . • 150000-
Vortrag des unverteilten Betriebsliberschusses 10 492:27 

Summa: 299395,45 
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Verband von ca. 400 nationalen Konsnmgenossenschaften. 
des Verbandes (an Stelle einer Gewinn- u. Verlustrechnung). Raben 

1. Saldovortrag yom Vorjahre . . . . . 
2. Saldo des Schrifrenkontos'. . . . . . 
3. tTherschuB der Bankabteilung (XII)1) 
4. des Baubureaus (XIII) . . 
5. der Buchdruckerei (XV) 
G. des Laboratoriums inkl. Muster-

zimmer (XVI) . . . . . . . . . 
7. der Warenvermittlung (XIX) ... 

Nach dem alten Bilanzschema. 
Provisorische Ausgangsbilanz.) 

Passiven: 
1. Genossenschaftskapital 14t 000,-
2. Garantiekapital ... 534000,-
3. Verbandsvermogen .. 1000000.-

Sa.des Verbandskapitals 
4. Kreditoren 
5. Saldo d. nicht iibertrag-

baren Mitgl.-Guthaben 
6. Hypotheken 
7. Genossenschaftsbund 
8. lInfallreservekonto 
9. Ferienheim fiir Kon-

8umgenossenschafter 
10. Delkrederekonto 
n. Versicherungsanstalt d. 

Genossenschaften . 
12. Garantiefonds d. Vers.-

Anstalt 
13. Dispositionsfonds . 
14. Baukonto Schuhfabrik . 

Bankabteilung: 
15. Kontokorrentkreditoren 
16. Depositen 
17. Obligationen . 
18. Akzepte . 
19. Bankakzepte . 
20. Banken 
21. Aussteh. Oblig.-Zinsen 

u. laufende Passivzinsen 
22. NettoiiberschuB des 

Verbandes . 

Dieses Jabr 

I 6'15000,-
2 6'13 00t,703 ) 

80,80 
55000,-

330,-
10000,-

30000,-
50000,-

-

-
80000,-

-

1960999,21 
788 29'1,'10 

5061800,-
154120,95 

I 200000,-4) 
7470'16,854) 

67 654,80 

\ 299395,45 
14 852 '15'1,46 

1318oo,J 
Vorjabr 

502000,-
950000,-

1583800,-
2218155,23 

80,80 
-
330,-

10000,-

20000,-
30000,-

38791,90 

40000,-
40000,-
10000,-

1533597,96 
248701,10 

3780400,-
203959,03 

1200000,-
780819,90 

50133,47 

I 249584,50 
112 038353,89 

.) l-aut Geschaftsbericht ist in den Kreditoren eine Warenamortisation von 266737,15 (stille 
Reserve) enthalten. 

4) Aus dem Geschilftsbericht ist ersichtlich, daB sich die beiden Posten wie foIgt zusaml)1en-· 
setzen: Ungedeckte Bankschulden = 249770,85 und durch Hinterlegen von Kreditobligati6nen 
mittels Lombardwechsel UBW. erhobene Gelder = 1 697306,-; daB ferner Giroverbindlichkeiten 
ftir rediskontierte Wechsel bestehen im Betrage von 1843177,97. 

16* 
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c) Umformung der Bilanz nach dem von mir 
Bilanz pro 

(VOl' Verwendung des 

Aktiven: 
I. Eigenkapital: 

1. AusstehendeEinzahlung a. Anteilscheine 
2. Verpflichtnngsscheine del' Garanten 

II. Liquide Mittel nnd kurzfristige odeI'. 
leicht realisierbare Aktiven: 

a) Kurzfristige Aktiven I.Ordnung: 
1. Kassa-Barschaft 14503.91 
2. Banken 73192,32 
3. Wechsel im Portefeuille . 1208368,20 
4. Leicht realisierbare Wert-

papierelt.Verzeichnis XXVI 114223,40 I 
5. Verfalleneu.laufendeZinsen 11 248,55 

b) Kurzfristige Aktiven II. Ordnung: 
1. Warendebitoren . . 4290759,-
2. Kontokorrentkredite . . 1 541 873,50 
3. Darlehen an Vereine, auf 

erstes Begehren riickzahlbar 441 550.-
c) Warenvorrate: 
1. Vorrate del' Warenabtei-

lungen . . . . . _ . . . 2 356 612,25 
2. Vorrate del' Buchdruckerei 9114,40 
3. .. .. Schuhfabrik. 253256.75 

Summa liquide Mittel u.leichtrealisierbareAktiven 
III. Beteiligungen: 

a) In Pfandschuldbriefen auf den Inbaber, 
auf erstes Begehren fallig: 

1. I.}Hypothek del' Miihlengenossenschaft 
2. II. (M.S.K.) ZUrich 

II 150,-
534000,- 545150,-

1421536,38 

62'2'4182,50 

2618983,40 

1000000,
'f00 000,-

50000,-

10314 102 28 

b) Inl00Anteilscheinend.Miihlengenossensch. 
(M.S.K.) _ . .. 100000.- I 
Eingezahlt 50% . 50 000, - I 

c) In 50 Aktien del' Aktiengesellschaft fiir 
Fleischwarenimport (Saf) Pratteln _ 11 ___ 2;::5::..;:.00.:;0:2'_-_1 

Summa. Beteiligungen I n5 000,-
IV. Feste Anlagen: 

a) Maschinen, Mobilien, Fiisser usw.: 
1. Maschinen 255000,-
2. Mobilien . 40 000,-
3. Fasser . 10 000,-
4. Bibliothek 1495.48 
5. Schriften 1,-

b) lmmobilien: 
Liegenschaften, Gebaude u. Fabriken laut 

Verzeichnis XXIII. . ... 
Summa feste Anlagen 

Eventuelle RegreBrechte an den 
Vormannern (Verbandsverf'ine, M. 
S. K. u. Saf) del' nicht verfallenen 
Wechsel •. I 843 1'f'2',9'2' 

306496,48 

1911 408,10 
22.,. 905,18 

14852 '2'5T,46 



Bilanzmuster. 245 

entworfenen neuen Bilanzschema. (Vgl. Abschnitt: E. I., S.239.) 
31. Dezember ds. Jahres. 
Oberschusses. Provisorische Bilanz.) 

Passiven: 
I. Eigenkapital: 

a) Verbandskapital: 
1. Genossenschaftskapital 141000,-
2. Garantiekapital 534000,-
3. Verbandsvermogen 1000000,-

Summa des Verbandskapitals 16"5000,-
b) Reserven fiir besondere Zwecke: 

1. Warenamortisationsfonds 266737,15 
2. Dispositionsfonds 80000,-
3. Delkrederekonto . . . . 50000,-
4. Ferienheim fiir Genossen-

schaftsmitglieder • 30000,-
5. Unfallreserven 10000,-
6. Diverse 410,80 43,. "''',95 

Summa Eigenkapital 2 112 .47',95 

II. Kapitalbeschaffung durch Vereine u. 
deren Mitglieder: 

1. Kontokorrentkreditoren • 1960999,21 
2. Depositen . • . . • . • . . . . "88291,10 
3. Ausstehende und laufende Zinsen 61654,80 2~816 95t,n 

III. Langfristige Obligationen: 
Hauptsiichlich von Verbandsvereinen und 

deren MitgJiedern, sowie von Gewerk-
schaften und del' eigenen Versicherungs-
anstalt (Verzeichnis XXVII) . 5061800,-

IV. Fremdkapital: 
a) Kurzfristiges: 

1. Warenakzepte .' 154120,95 
2. Warenkreditoren 241)6264,55 
3. Bankschulden 219 nO,85 

b) Mittelfristiges: 
Vorschiisse der Banken auf Sicherungs-
hypotheken 1691306,-

c) Langfristiges: 
Feste Hypotheken 55000,-

Summa Fremdkapital 4562462,35 

V. Betriebsiiberschu13 vor Verwendung 299395,45 

14 852 n1.46 

Eventuelle RegreBpflichten an 
die Nachmiinner aus weiterbe-
gebenen nicht verfallenen Wechsel 18431"",91 I 
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d) Umformung der Bilanz nach dem 
XXII. Bilanz am 

(Nach Verwendung des 

Aktiven: II 
I. EigenkapitaI: !I 

l. Ausstehende Einzahlung auf Anteilscheine '[ 
2. Verpflichtung der Garanten . . . . . . I 

II. Liquide Mittel und kurzfristige oder 
leicht realisierbare Aktiven: 

a) Kurzfristige Aktiven I. Ordnung: 
1. Kassa-Barschaft 14503,91 
2. Banken 73192,32 
3. Wechsel im Portefeuille 1208368,20 
4. Leicht realisierbare Wertpa-

piere laut Verzeichnis (XXVI) 114223,40 
5. Verfallene und laufende Zinsen 11 248,55 

b) Kurzfristige Aktiven II. Ordnung: 
1. Warendebitoren . 4290759,-
2. Kontokorrentkredite . 1541873,50 
3. Darlehen an Vereine, auf erstes 

Begehren riickzahlbar 441,550,-
c) Warenvorrate: 

1. Vorrate derWarenabteilungen 2356612,25 
2. Vorrate der Buchdruckerei 9114,40 
3. Vorrate der Schuhfabrik 253256,75 

Summa leicht realisierb;e Aktiven 
III. Beteiligungen: 1) 

a) In Pfandschuldbriefen auf den Inhaber, auf 
erstes Begehren fallig: I.} Hypothek d. Miihlengenossensch. I 

2. (M. S. K.) Ziirich I 
b) In 100 Anteilscheinen d.Miih1engenossenschaft I 

(M. S. K.) 100 000, - II 
Einbezahlt 50 % 50000, -II 

c) In 50 Aktien der Aktiengesellschaft fiir I 
Fleischwarenimport (Sa£) Pratteln .. .:, 

Summa Beteiligungen !i 
IV. Feste Anlagen: II 

a) Maschinen, Mobilien, Fasser usw.: !I, 
l. Maschinen . . . . . . .. 255 000, - ",I 

Abschreibung 50000, - i,i 

· . . . . .. 40000,-1\ 
Abschreibung 10 000, - II 

· . . . . .. 10 000, - 1'1 

Abschreibung 5000 - ! 

2. Mobilien 

3. Fasser . 

4. Bibliothek 

11 150,-
534000,-

I 

1421536,38 

6 2H 182,50 

2618983,40 

1000000,-
700000,-

50000,-1 

" .. ,-\ 
205000,-\ 

30000,-

i 
5000,-1 

· . . . . .. 11 449945:,4488 '1"1 Abschreibung 1,-
5. Schriften . . . . . . . . . . . . . . ./ 1,-

b) Immobilien: '1--24""'0-O""O"':2~'--
Liegenschaften, Gebaude u. Fa- I 

briken laut Verz. (XXIII) . 1 911 408,70 I 
Abschreibung 42 408,70 

_____ Summa feste Anlagen 

II 
Eventuelle RegreBrechte an d. Vor· II' 

mannern (Verbandsvereine, M. S. K. I 
u. Sail der nicht verfallenen Wechsel 1843 171,97 

1869000,-

545150,-

10314702,2 8 

1775000,-

2109002,-
14743 854,28 

1) Hierzu als besondere Anlage an die Jahresrechnung ein genaues Verzeichnis mit Angab~ 
des Bilanzkurses. 
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yom Verfasser entworfenen neuen Bilanzschema. 
31. Dezember des Jahres 19 •• 
Uberschusses; definitive Bilanz.) 

Passiven: 
1. Eigenkapital: I 

II. 

III. 

IV. 

a) Verbandskapital: 
1. Genossenschaftskapital . 
2. Garantiekapital . . . . 
3. Verbandsvermog. 1000000,

Zuweisungausdem 
Betr.-"OberschuB 

141000,-1 
534000,-11 

des Vorjahres. 150000,-1150000,-
Summa des Verbandskapitals 1825000-

b) Reserven fiir besondere Zwecke: ' 1 

1. Warenamortisationsfonds . . 266737,15 
2. Dispositionsfonds . 80000.-

Ordent!. und auBer
ordent!. Zuweis. a. 
d. Betriebsiiber-
schull dies. Jahres 20000,- 100000,-

3. Delkrederekonto . 50000,
Zuweisung aus dem 

Betr.· Uberschull . 
dies. Jahres ... 10000,-

4. Ferienheim f. Genossenschafts
mitglieder 

5. Unfallreserven. . . . . . . 
6. Diverse ........ . 

c) Unverteilter BetriebsiiberschuB 

60000,-

30000,J 

10. ~.10.:80.11 467 147,95 
11 __ 1_0_4_92...;..,2_7_1 

Summa Eigenkapital 
Kapitalbeschaffung durch Vereine und 

deren Mitglieder: 
1. Kontokorrentkreditoren . 
2. Deposi ten . . . . . . . 
3. Ausstehende und laufende Zinsen 

Langfristige Obligationen: 
Hauptsachlich von Verbandsvereinen u. deren 

Mitgliedern, sowie von Gewerkschaften und 
der eigenen Versicherungsanstalt (Ver-
zeichnis XXVII) .......... . 

Fremdkapital: 

I 960999,21 
'2'88297,70 

6'2' 654,80 

• I 154 120,95 I 

2406264,551 

a) Kurzfristiges: 
1. Warenakzepte 

249 1'70,851 

I 697306,-

2. Warenkreditoren 
3. Bankschulden 

b) Mi ttelfristiges: 
1. Vorschiissed. Banken a.Sicherungshypothek 

c) Langfristiges: 

:247 

2302640,22 

2816951,n 

l. Feste Hypotheken ..........1 
Summa Fremdkapital I 

55000,-1 I' """,,33 

Eventuelle RegreBpflich te n an die 
Nachmanner aus weiterbegebenen 
nicht verfallenen Wechseln . . . . I 843 171',9'2' 

I 14 7'43 854,28 

') Hierzu als besondere Anlage an die SchluBrechnung die Obligationen, zeriegt mch den 
Verfallzeiten (1-5 Jahre) und nach der Hobe des Zinssatzes (4 bis 4'\'/,). 
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250 Die Buchfiihrungspraxis oder die wirtschaftl. Grundlagen der Buchhaltung. 

Aktlva. 

II. SchluBbilanz der 
a) Bilanz der Deutsehen Bank 

per Ende 

1. Nicht eingezahltes Aktienkapital 
2. Kasse, fremde Geldsorten und Kupons 
3. Guthaben bei Noten- und Abrechnungs

Banken . 
4. Wechsel und unverzinsliche Schatzan

weisnngen 
a) Wechsel mit (AusschluB von b, c 

und d) und unverzinsliche Schatz
anweisungen des Reichs und der 
Bundesstaaten 

b) eigene Akzepte 
c) eigene Ziehungen 
d) Sola;wechsel der Kunden an die Order 

der Bank 
<>. Nostroguthaben bei Banken und Bank

firmen. 
G. Reports und Lombards gegen borsen

giingige Wertpapiere . 
7. Vorschiisse auf Waren und Warenver

schiffungen 
davon am Bilanztage gedeckt 

a) durch Waren, Fracht- oder Lager-
scheine.. .. . . 

b) durch andere Sicherheiten 
8. Eigene Wertpapiere 

a) Anleihen und verzinsliche Schatz
anweisungen des Reichs und der 
Bundesstaaten 

b) sonstige bei der Reichsbank und 
anderen Zentralnotenbanken beleih
bare Wertpapiere 

c) sonstige bOrsengangige Wertpapiere 
d) sonstige Wertpapiere 

9. Konsortialbeteiligungen. 
10. Dauernde BeteiIigungen bei anderen 

Banken und Bankfirmen . 
11. Debltoren in lallfender Rechnllng 

a) gedeckte durch b6rsengangige Wert-
papiere . M. 348 735 293,64 
durch andere 
Sicherheiten . " 163 705 560,11 

b) ungedeckte 
AuBerdem: 

Aval- und Biirgschaftsdebitoren 
12. Bankgebiillde 
13. Sonstige Immobilien . 
14. Sonstige Aktiva 

639001 793 25 

400418 85 

66928823 46 
60648745 63 

131 693780 06 

9703933 37 
18008185 80 

1795723 35 

512440 '853 75 
126019341 87 

142300710 51 

90348302 23 

37100602 57 

639 402 212 10 

61734630 78 

233 226 705 30 

216769036 64 

161 201 622 58 
53462472 22 

82469426 35 

638460 195 62 

31500000 

1 

-== 
Sa. der Aktlva M.12 245675207139 



Bilanzmuster. 

Deutschen Bank 1913. (Letztes Friedensjahr.) 
(~aeh dem Yorgesehriebenen Bilanzsehema) 
Dezembel' 1913. 

1. Aktienkapital . 
'2. Resel'Ven . 
8. Kl'edltol'en 

a) Nostroverpfliohtungen . 
b) seitens der Kundsohaft bei Dritten 

benutzte Kredite 
0) Guthaben deutsoherBanken undBank-

firmen ............•. 
d) Einlagen a. provisionsfreier Reohnung 

1. innerh. 7 Tagen 
fiillig . • . . . M. 626563918,34 

2. dariiber hinaus 
bis zu 3 Monaten 
fiillig . " 181 717 653,70 

3. naoh 3 Monaten 
fli.Ilig ... 90725167,98 

e) sonstige Kreditoren 
1. innerh. 7 Tagen 

fiillig • • . . . M. 315 246 966,52 
2. dariiber hinaus 

bis zu 3 Monaten 
fiillig • • • . ... 97 694 128,61 

3. nach 3 Monaten 

1824562 81 

129702478 83 

899006740 02 

251 

Passiva. 

200000000 -
112500000 -

fiillig • .. 136 570 913,65 549 512 008 78 1 580 045 790 44 
4. Akzepte und Schecks 

a) Akzepte ••... 
b) noch nicht eingeloste Schecks 

AuBerdem: 
Aval- und Biirgsohaftsverpfliohtungen 
Eigene Ziehungen . 

davon fiir Rechnung 
Dritter. . . . . M. 242 102,50 

Weiter begebene Solawechsel der Kun
den an die Order der Bank 

0-. Sonstige Passiva 
Dividende unerhoben 
Dr. Georg von Siemens-Fonds fUr die 

Beamten.. .. 
Riickstellung fiir Talonsteuer. . . . 
Vbergangsposten der Zentrale und der 

Filialen untereinander 

6. Relngewinn. 

284 078 810 78 
16624283 89 

142300710 51 
400418 85 

34134 -

7565162 90 
1960000 -

712161845 

300 703 094 . 67 

16680915 35 
35745406 39 

Sa. der Passiva M. 2245675207 39 



252 Die Buchfiihrungspraxis oder die wirtschaftl. Grundlagender Buchhaltung. 

II. b) Gewinn- nnd 
Debet. 

An GehW",. W';hn",ht,,...tifi""oo~ '" dioll 
Beamten und allgemeine Unkosten • • • 21 681 534 11 

" Beamtenfiirsorge-Verein •. . . • . • " 1 381 248 10 
" Wohlfahrtseinrichtungen ffir die Beamten \ 

(Klub. Kantinen und freiwilligiibernommene 
Versicherungsbeitrage) . . . . . • • • . 258158 95 

.. Steuern und Abgaben .....•... I 3617696 57 

.. GewinnbeteiIigung an Vorstand. stellver- \ 
tretende Direktoren, Abteilungsdirektoren 
und 11 Filialdirektionen (67 Personen) • . 3906276 58 

.. Riickstellung ffir Talon steuer . . • • • . 360000 - 31204914 31 

.. Abschreibungen auf Bankgebiiude . 3799062 25 .. .. Mobilien 577 502 54 4376564 79 .. Saldo. z. Verteilung verbleibender VberschuJ3 35745406 93 

Mark I 71326886 03 

II. c) Verteilung des Gewinns (S. 258). 

II. e) Gegeniiberstellung der Schichten 
(Vom Verfasser aufgestellt 

(Zahlenwerte in IOOOer Mark.) 

I! Zerlegung I 
Fremdes und Eigenkapital I Dessen Verwendung der Aktivreihe in 

I in der Aktivrelhe 

I 
Fremd- I Eigen-
kapital kapital 

A. Fremdkapital. 

I. Schicht. : 1374041 { I. Schicht 828586 }1278582 II. .. 449996 
II. .. .. 308390 III. .. 214664 214 664 

III. .. .. 234452 IV. .. 638460 473637 164823 
Summa Fremdkapit. 1 916883 Summa I.-IV. 2131706 1966883 164823 

B. Eigenkapital 
IV. WerbendesKapi-

tal u. Kapital- u. l V. Schicht 82469 82469 
Passivreserven. .~~ VI. " 31500 31500 

Summa Fremd- und \ 
Eigenkapital. • • 2245675 Summa Aktiven 2 245 675 

II 

Hiervon aus FremdkapitaI 1966883 

Hiervon aus Eigenkapital 278792 

n. f) A.bschluB der Deutschen Bank fUr 1917 (S. 256/257.) 
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Verlust-Konto. 
Kredit~ 

Per Baldo aus 1912 .......... . 3019749 50 

" Gewinn auf Wecheel- und Zinsenkonto 35423752 35 

" " " Sorten, Kupons und zur Ruck-
zahlung gekiindigte Effekten 451645 52 

I " .. " Effekten 1132047 43 

" " " Konsortial-Geschifte 3575794 40 

" " " Provisions-Konto .' 21030542 sO 

68307 136153 

.. .. aus Dauernden Beteiligungen bei 
fremden Unternehmungen und 
Kommanditen 6693354 03 

Mark 71326886 03 

II. d) Zerlegung der Bilanzwerte (S. 254/255). 

der Aktiv- und Passivreihe. 
und berechnet.) 

(VerhaJtniszahlen in 10000steI der Bilanzsumme). 

Zerlegung 

lI'remdeB und Elgenkapltal 
Dessen Verwendung der Aktivreihe in 
in der Aktivreihe 

I Fremd- Eigen-
kapital kapital 

A. FremdkapitaL 

I. Schicht 6119 { I. Schicht 3689 } 5692 II. .. 2003 
IT. .. 1372 lIT. .. 957 957 

III. .. 1044 IV. ---- .. 2844 1886 958 
Summa. Fremdkapital 8535 Summe I.-IV. 9493 8535 I 958 

B. Eigenkapital. I 
IV. Werbendes Kapi. 

tal u. Kapital- u. V. Schicht • 367 367 
Passivreeerven • • 1465 VI. " . 140 140 

Summa Fremd- und 
F..igenkapital • 10000 Summe der Aktiven 10000 

Hiervon aus Fremdkapital 8535 

Hiervon aus Eigenkapital 1465 

II. g) Gewinn- und Verlustreebnung fiir 1917 (S. 256/257). 

-
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n. d) Zerlegung der BiIanzwerte der Deutschen Bank 
Aktivrelhe. 

Wirkliche Zahlenwerte Schichtung VerhlUtniszahlen 
in lOOOer Mark nach ihrer Liquiditlit in 10000stel 

der Bilanzsumme 

I. Schicht. 
127449 1. Kassa- und Giroguthaben . 567 
61735 2. Guthaben der Hanken 275 

I 639402 3. Wechselporte£euille . 2847 
828586 Summe I. Schicht 3689 

II. Schich t. 
233227 4. Reports und Lombards . 1038 
216769 5. Vorschiisse auf Waren 965 

449996 Summe II. Schicht 2003 

III. Schich t. 
161202 6. Eigene Wertpapiere 718 
53462 7. Konsortialbeteiligungen . 239 

214664 Summe III. Schicht 957 

IV. Schich t. 
63846() 8. Debitoren . 2844 

V. Schicht. 
82469 9. Dauernde Beteiligungen I 367 

VI. Schicht. 
315()0 10. Festes Vermogen(Bankge baude) 140 

\ 

2245675 Bilanzsumme 10 (}OO 
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(Ende Dezember 1913, vom Verfasser aufgestellt und berechnet). 
Passivreihe (Iremdes und eigenes Kapiml). 

Verhll.ltniszahlen 

\ 
Schichtung nach der zeitlichen Wirkliche Zahlenwerte 

in 10000stel Reiheniolge der Verpllichtung in lOOOer Mark 
der Bilanzsumme 

I. Schicht. 
586 1. Banken und Bankfirmen 131527 

2790 2. Kurzfiillige Depositen 626564 
1404 3. Kurzfiillige Kreditoren 315247 
1339 4. Akzepte und Scheck . 300703 

6119 Summe I. Schicht 1374041 

II. Schich t. 
809 5. Depositen bis 3. Monat 181718 
433 6. Kreditoren bis 3. Monat 97694 
129 7. Auszuzahlender Gewinn 28978 

1372 Summe II. Schicht 308390 

III. Schich t. 

404 8. Langfristige Depositen 90725 
608 9. " Kreditoren . 136571 
32 10. Guthaben der Filialen und 

Diverse . 7156" 
1044 Summe III. Schicht 234452 

Summe fremde Mittel 
8535 (I-III) 1916883 

IV. Eigene Kapitalien. 

891 n. Wcrbendes Kapital (Aktien-
kapital) . 200000 

512 12. Reserven lI5000 
19 13. Gewinnvortrag . 4267 
34 14. Eigene Fonds . . . . . . . 7565 

9 15. Riickstellung fiir Talonsteuer 1960 
Summe Eigenkapital 

328792 1465 (IV. Schicht) 

10000 Bilanzsumme 2245675 
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Besitz., 

Bargeld, Sorten, Zinsscheine und Guthaben bei Ab- \11 

rechnungsbanken. . . . . . . . . . . . . . . 
Guthaben bei Banken und Bankfirmen . . . . . '\1 
Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen . . 
Verzinsliche Deutsche Schatzanweisungen .... I 
Report- undLombard-Vorschiisse gegen borsengangige \" 

Wertpapiere ............... . 
(darunter 500 Mill. an Stiidte und sonstige K6rper-
schaften) I 

Vorschiisse auf Waren und Warenverschiffungen .. 
(davon am AbschluBtage durch Waren, Ver
schiffungs-Papiere usw. gederkt 113 Millionen) I 

Eigene Wertpapiere Gesamtbestand M. 52680 771,10 I 
Anleihen des Reichs und der Bundesstaaten . . ' 

sonstige bei der Reichsbank beleihbare Wertpapiere 
sonstige b5rsengangige Wertpapiere . . . . . . 
nicht notierte Wertpapiere . . . . . . . . . . 

Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmungen 
Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken u.Firmen 
Schuldner in laufender Rechnung 

gedeckte. 
ungedeckte 
(auBerdem: Schuldner aUB geleisteten Biirgschaften 

356 Millionen) 
Bankgebaude _ 
Sonstiger Grundbesitz 
Verschiedenes 

Ausga'heu. 

Gehalter, Weihnacht-Zuwendungen an die Beamten, 
£este Beziige des Vorstandes, Beziige der Filial
direktionen und allgemeine Unkosten 

Kriegsfiirsorge fUr die Beamten . M. 10 302 345,08 
Wohlfahrtseinrichtungen fiir die Be. 

amten (Klub, Kantinen usw.). " 1141233,64 1 
Beitrage der Bank zum Beamten-

fiirsorge-Verein 
Steuern und Abgaben 
Zinsbogensteuer . . . 

" 1911 023,27 

Gewinnbeteiligung an den Vorstand usw. in Berlin 
Abschreibungen auf Einrichtung. . . . . . 

" ,. Bar kgebande . . . . . • . • 
Zur Verteilung verbleibender 'OberschuLl 

(inkl. M. 12272747,44 Gewinnvortrag von 1916) 

I 

II. f) Abschlu8 der 
am 31. Dezember 1917 

Mark Pt. Mark IPf, 
496 599 508 65 
509 630 20308 

3 053 231 847 30 
20109438288 

600 01713013 

I 12053730643 

I 38 591 818 63 

I 5 019 702 197110 
679569330 
6661449[92 

631 809\25 14088952147 
\ 28359401 In 

4071298830 

937 935 170 99 
224998282 17 1 162933453 16 

44000000 -
I
I-

Mark 16309796994\74 

II. g) Gewinn- und 
am 31. De-

Mark Pf. Mark Pf. 

3625882323 

13354601,99 
6858648/97 

2750001-
320230832 59949382 51 

94785!lj87 
141343258 236128645 

1\ 62 275 989109 
Mark 124 586 658 05 
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Deutscben Bank 
(viertes Kriegsjahr). Verbindlichkeiten. 

Mark Pf. 
275000000 -Grundvermogen . 11 .. \ Mark IPf. 

Riicklagen I 
gesetzlich vorgeschriebene . . if 173388031130 
freie . Ii 51 611 968 70 225 000 000 -

1'1-";;";;"'="';;';;";';'1~~50::-::0~0~00~00::-::0+-.--Glaubiger in laufender Rechnung 
Verpflichtungen fUr eigene Rechnung . . . . .! 49440944 96 
seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite II 20118169150 
Guthaben deutscher Banken und Bankfirmen. '/11 28788880031 
Einlagen auf gebiihrenfreit)r Rechnung I 

innerhalb 7 Tagen fallig . M. 2087195698,26 I 

dariiber hinaus bis zu 3 Mon. :1 

fallig . . . . . . . . . . " 1 054 889 065,231 
nach 3 Monaten fallig . ." 479220373,23 3621 305 13672 

sonstige Glaubiger 
innerhalb 7 Tagen fallig . M. 1 211 081 217,231 : 
dariiber hinaus bis zu 3 Mon. i 
finIig . . . . . . . . . ." 85410798,15 I I 
nach 3 Monaten flUlig . ." 394063705,37 1 690555720175 

Akzepte ! 
eigentliche 47852091144 
noch nicht eingeloste Schecks . . . . . . . . . I 17 612 513 97 

(auBerdem: geleistete Biirgschaften356Millionen) II I 
Sonstige Verbindlichkeiten II ,I 

5 669 308 772 24 

I 

65 464 605141 

i 

I 
Unerhobene Dividende . . . . . . . . . . . . '1'1 1 499 971 1-
Dr. Georg von Siemens-Fonds fUr die Beamten. '. 91111451-
Riickstellung ffir Zinsbogensteuer . . . . . . . III 1 025 0001- , 
Ubergangsposten der eigenen Stellen untereinander 1 III 5121 - 127476281-

Zur Verteilung verbleibender UberschuB • . . . . II' 
(ink!. M. 12272747,44 Gewinnvortrag) 1'1 ____ ....l..-I-_6;;.:2:...;2:.;7~:5....:9~8.:..91~0.:...9 

Mark 6 309 79699474 

Verlust-Recbnung 
zember 1917. 

Vortrag aus ·1916 
Gewinn auf Zinsen und Wechsel 

" " 
Sorten, Zinsscheine usw. 

" " 
Wertpapiere 

" " 
Gebiihren 

" " 
Dauernde Beteiligungen . 

Schiir, IlLwhl,,~ltllng und Bl1nnz. 4. Anti. 

Einnahmen. 

Mark 'Pf./ Mark Pf. 
12272747 44 

72224087 46 
955677 -

2511 977 24 
33533939 70 
3088229 21 112313910 61 

Mark 124586658 05 

17 
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II. Bilanz der Deutsehen Bank (S. 250fI.). 

c) Verteilung des Reingewinnes. 

(Erganzung zu II. b, S.252-253.) 

EinschlieBlich des V ortrages aus dem Vorjahr von 
M. 3019749,50, nacb. Vornahme der Abschreibun
gen auf Bankgebaude und Mobilien im Betrage von 
M. 4 376 564,79 und Ruckstellung von M. 360 000,-:
fur Talonsteuer belauft sich das Ertragnis dieses 
Jahres auf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 35 745 406,93 

Hiervon erhalten zunachst die Aktionare 6% Di-
vidende auf M. 200000000,- (nach § 33b der 
Satzungen) ....... M. 12 000 000,-

Von den verbleibenden M. 23745406,93 
beantragen wir, 

der Reserve B 
fur AbschluBgratifikationen an 

M. 2 500 000,-

die Angestellten. . . . . M. 3 000 000,- M. 5 500000,-
zu uberweisen. 

Von dem ubrigbleibenden Betrage von .... 
abzUglich M. 4 266 912,31 Vortrag auf neue Rechnung 
erhalten (nach § 33d der Satzungen) der Aufsichtsrat 
und die Lokalausschusse 7% Gewinnanteil mit . 

Wir schlagen vor, von den restlichen .... 
61/ 2 % Superdividende auf M. 200 000 000,- mit 

zu verteilen und den trberschuB von. . . . . . 

M. 18245406,93 

M. 978494,62 
M. 17 266 912,31 
M. 13000000,-

M. 4266912,31 

auf neue Rechnung vorzutragen. Aus diesem Vortrag wird der auf da,s 
neue Jahr entfallende Teil des Wehrbeitrags zu zahlen sein. 

Es wlirde demnach erhalten: 

jede Aktie von nom. M. 600,-: M. 75,-} 
" " " " M. 1200,-~ M. 150,- =121/ 2% Dividende. 
" " " "M. 1600,-. M 200,-

Wenn die Generalversammlung diese Antrage genehmigt, so wiirden 
sich die bilanzmaBigen Reserven erh6hen auf: 

1. Gesetzliche Reserve A 
2. Reserve B 
3. Kontokorrentreserve . 

M. 66388031,30 
M. 41 595 316,42 
M. 7016652,28 

zusammen: M. 115000000,

= 571/ 2% des Aktienkapitals von M. 200 000 000,-
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II. h) Verteilung des Reingewinns fiir 1917. 

Zu dem Reingewinn des Jahres von .... M. 50003241,65 
tritt der Vortrag aus 1916 mit . . . . . " 12272747,44 

zusammen M. 62275989,09 
Wir beantragen: 

1. der freien Riicklage wie im vorigen Jahr zu 
uberweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 1500 000,-

2. fur Abschl u.6·Zuwend ungen an die Ange-
stellten zu bewilligen ............ " 4300000,-

3. eine Dividende von 14% auf M. 275000000 
Grundkapital an die Aktionare zu verteilen " 38500000,-

4. dem Aufsichtsrat den satzungsgemaBen 
Gewinnanteil (7 yom Hundert nach 6% Divi
dende und allen Rucklagen und Zuwendungen) zu 
uberweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 552419,35 

5. wie im vorigen Jahre auf unsere Bankgebaude 
eine Sonderabschreibung vorzunehmen, um 
deren Buchwert auf M. 40 000 000 zuruckzufuhren " 4 000 000,-

zusammen M. 49 852 419,35 
Hieruach verbleibt ein Gewinniiberschu.6 von M. 12423569,74 

Der im Osten wiederhergestellte Frieden und die 
giinstige Kriegslage im Westen gestatten, die im ersten 
Kriegsjahr vorgenommene auBerordentliche Erhohung 
des Gewinnvortrages bestimmten Zwecken zuzufuhren. 
Wir beantragen deshalb, die Generalversammlung 
wolle beschlieBen 
6. der Beamtenschaft in Anseh ung der auBer-

gewohnlichen Arbeitsbelastung d urch die 
Kriegsverhaltnisse zuzuwenden ..... 

7. der freien Riicklage zuzufuhren weitere . 
und den Rest von . . . . . . . . 
auf ·ne ue Rechn ung vorzutragen. 

M. 2 500000,
" 3 500 000,
" 6423569,74 

M. 12423 569,7f 
Das Vermogen der Deutschen Bank an Kapital und Riick

lagen betragt hiernach ohne den Vortrag M. 505000000,-. 

II. i) Der Gesamtumsatz der Bank im Jahre 1917 betrug (von einer 
Seite des Hauptbuches) 

1917 gegcn 1916 
bei der Hauptstelle. M. 97 648 377 625,01 M. 73 089 989 446,98 
beidenZweigansta.lten " 90 666 423 676,48 ,,55 957 736 795,52 

M. 188314801301,49 M. 129047726242,50 
(Fortsetzung und achluB: II. k. Verglelchung der BUanzen von 1913 lind 1917 S. 263). 

17* 
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Aktiva. 

III. Allgemeine Elektrizitdts
a) BilaDz auf 30. JUDi 

An Kassakonto 
" Wechselkonto 
" Kautionskonto 
" Konsortialkonto 
" Effektenkonto: 

a) nom. M. 53 260, - Deutsche Anleihen u. 
Staa tssehuldver-

sehreibungen _ M. 
" 4000 000, - Aktien der Elektrizi

tats - Lieferungs - Ge-

Mark iPf. 

46482,05 

sellsehaft , . M. 6 000 000, - 6 046 482 05 
b) " 27 608 610, - Aktien, Anteile u. Ob. 

Iigationen von deut. 
Behan industriellenGe
sellsehaften,Elektrizi
tatswerken u. alektri· 
schen Bahnen. . M. 17 633 836,95 

" ,,20180620,- Aktien,Anteileu.Ob-
Iigationen von ausIan-
dischen industriellen 
GeseJlschaften, EIek
trizitatswerken und 
eIektrisch.Rahnen M 12479242,91 

" " 10180690,- Aktien u. Anteile un-

Mark Pf. 
155204 05 

5706440 88 
9524599 30 

7602542169 

I 
i 

serer Zweigniederlas
sungen bzw. Gesell-
sehtiften . M. 6750 734,60 36863814 46 42910 296 51 

" Konto fur Aktien der Bank flir elektr. Unternehmungen 
nom. FreB. 14512 000,-

" Konto fur Aktien der Felten & Guilleaume A.-G. 
nom. M. 14 000 000,-

" Konto fUr Aktlen der A. E. G.-Lahmeyerwerke A.-G. 
nom. M. 10000 000,-

" Konto fUr Aktien der Elektro-Treuhand A.-G. 
nom. M. 12000000,- mit 25% Einzahlung 

" Konto fUr Aktien der Tleuhandbank fiir elektr. Industrie 
nom. M. 10 000 000, - mit 25% Einzahlung 

" Elektrizitlitswerke und elektrische Bahnen . 
" Kontokorrentkonto: 

Guthaben bei den Banken 
" " den B. E. W. 
" " unseren Zweigniederlassungen 
" in Iaufender Rechnung . 

, 77582 137 13 
7191032 56 

. 30 984 441 44 
. 79916583 84 

955370420 

9476398 -

11483360 38 

3266392 68 

2561825 46 

980 919 91 

Installationen mit Iangeren Zahlungsfristen . 2065765 19 197739960 1 

~~. I 217838 -

Vbertrag. 'I I 301179482/23 

" A val-Debltorenkonto . 
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Gesellschaft [A. E. G. ], Berlin. 
fUr das dreilligste Geschaftsjahr. 

I Per Aktienkapitalkonto 
I 

ObUgationenkonto: I 
" I 4% Schuldverschreibungen 

I 
41/ 2% " . 
5% " 

" Reservefondskonto . 
I 

" Riickstellungskonto 

i " Riickstellungskonto fUr Talonsteuer 
I 

" 
Hypothekenkonto: 

I 

Grundstiicke Maschinenfabrik . 

" Ka belfa brik . 

" W ohlfahrtseinrichtungen: 
Unterstiitzungsfonds . M. 6715700,74 
hiervon in Effekten angelegt . " 

167393,40 
Mathilde-Rathenau-Stiftung . 
Erich-Rathenau-Stiftung 
Ruhegehaltseinrichtung . 

" 
Obllgations.EinlOsungskonto: 

Verioste Obligationen 

" 
ObUgations.Zlnsenkonto . 

" 
Dividendenkonto (nicht erhobene Dividenden) 

" 
Aval·Akzeptekonto 

" 
Kontokorrentkonto: 

Guthaben der Lieferanten 

" 
" A. E. G.-Lahmeyerwerke A.-G. 

" 
eigener Betriebe und nahestehender Firmen 

" 
aus Anzahlungen und diverse Kreditores. 

" 
Gewinn· und Verlustkonto: 

Reingewinn . 

Hiervon: 
14% Dividende auf M. 155000000,-
Tantieme des Aufsichtsrats ink1. Steuer 
Diverse Riickstellungen 
Gratifikationen a.n Beamte . ..... 
Zuweisung an den Unterstiitzungsfonds 
Vortra.g. 

---

261 

Passiva. 

Mark 
I lIIark Pi. IPf. 155000000 -
I 

34106500 -
44 850000 -
30000000 - 108956500 -

73663674 47 
18640808 68 

982445 -

2277300 -
1 318425 -

3595725 -

6548307 34 
1622706 20 

446023 45 
3830953.33 

12447990132 

197000 -
1634857 50 

29190 -

217838 -
13410 090

1
46 

1848234.25 
17069 765137 
26453838 95 

I 58781929 03 

28904483 45 

21700000 -
775000 -

3500000 -
1200000 -
1000000 -

729483 45 
28904483 45 

I 

I 
! 

I 
I 463052441 45 
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A.ktiva. 

Mark Pf. Mark Pf. 

Ubertrag 301179482 23 
An Hypothekenkonto: 

Junker & Rub, Karlsruhe i. B. 220000 -
Grundstiick Hennigsdorf 54000 - 274000 -

.. Patentekonto . . .' I 1--

.. Inventarlumkonto 1-

.. Geschiiftshaus Frledrlch-Karl-urer 2/4: 
Grundstiick und Gebiiude laut Eingangsbilanz 2484649 36 
Zugang im Geschaftsja,br 38029 05 

2522678 41 
2% -Abschreibung 50453 41 2472225 -

" Zusammenstellung der Inventurwerte der neun Fabriken, 

I 
aus denen die Unternehmung besteht. 

(In der veroffentlichten Bilanz einzeln aufgefiihrt.) 
Grundstiickskonto . .,,"" 16090318 24 
Gebiiudekonto laut Eingangsbilanz . M. 35214 547,-
Zugang im Geschaftsjahr .. 4236176,43 

M. 39 450 723,43 
2% Abschreibung. .. 789015,43 38661708 -
Ma,schinenkonto (je 1 M. fUr 7'Fa,briken) • 7 -
Werkzeugkonto (je 1 M. fiir 7 Fabriken) 7-

I Modellkonto (je 1 M. fUr 6 Fabriken) 6-
Rohmaterialien 16485003 37 
Halbfabrikate . 26373236 49 97610386 10 

.. Warenkonto: 
Anlagen in Arbeit . 37075069 61 
Fertige Waren. 24441276 51 61516346 12 

463052441,45 

Gewinn· und VerlU!trechnung aut 8.264-266. 
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n. k) Vergleichung der Bilanzen der Deutschen Bank von 1913 Und 1917. 
(Zu S. 259.) 

Da das Bilanzschema unvera.ndert geblieben, haben. wir die in der 
zweiten Auflage dargestellten Bilanzen samt der Analyse beibehalten, 
fugen aber zu dieser Bilanz nes letzten Friedensjahres die des vierten 
Kriegsjahres, von 1917, um ein anschauliches Bild davon zu geben, wie 
die groBte Bank Deutschlands sich wa.hrend der vier verflossenen Kriegs
jahre entwickelt hat. Dazu dient folgende Gegenuberstellung. 

1. Umsatz von einer Seite des Hauptbuohes 
2. Bruttogewinn (ohne Vortrag) 
3. Reingewinn (ohne Vortrag) . 
4. Gesamtaufwand .. . . . . 
5. Aktienkapital . . . . . . . 
6. Offene Reserven . . . . . . . . . . . . . . 
7. Eigenkapital, inkl. Gewinnvortrag und Passiv-

reserve ....... . 
8. Fremdkapital . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Bilanzsumme (nach Abschreibung) . . . . . . 

10. Dividende insgesamt . . • . . • . • . . . . 
" in Prozenten des AktienkapitaIs . . 

G~Bchiift8j~hres'.' . 
11. Kassabarschaft usw. 

" Reingewinns dcs 

12. Debitoren •.... 
13. Depositen . . . . . 

14. Verhiiltnis zwischen Fremd- und Eigenkapital 

15. Verhiltnis zwischen Bruttogewinn und Gesamt
aufwand (Retriebskostenkoeffizient) •••. 

16. Bruttogewinn an 1000 Mark Umsatz 
17. Ertrag des gesamten Geschiftskapitals vom 

Fremd- und Eigenkapital (am Bilanztage) 
Brutto ............... . 
Netto .......... _ ..... . 

18. Kurswert der Aktie am Bilanztage .... . 
19. Innerer Wert der Aktie exkl. stille Reserve .. 
20. Kapitalisierter Wert der Dividende zu 51/.% .. 
21. Das werbende Aktienkapital ist ~m Gescnii.fts

jahr umgesetzt worden. . . . . . . . . . 
Rei 300 Geschitftstagen in einem Tag . . . 

In Tauaender Mark 
1913 1917 

129 : 200,717 188: 314,801 
68,307 112,314 
32,725 50,003 
35,581 62,311 

200,000 275,000 
115,000 230,000 

328,792 521,560 
L : 916,883 5: 784,236 
2: 245,675 6: 305,796 

25,000 38,500 
121/ 1% 14% 

76,4% 77,0% 
90,348 496,600 

638,460 1: 162,933 
899,007 3: 621,305 

{85,35% 
14,65% 

{91,74~ 
8,26 0 

1.00 : 52,1 100: 55,3 
52,87 Pf. 59,55 Pf. 

~,04% 1,78~ 
1,46% 0,990 0 

245% 263% 
164,4% 189,7% 

227% 225% 

646 mal 685 mal 
3,23 mal 3,42ma.l 

AuffalIen mull in der neuen Bilanz der Versuch, selbst diejenigen 
Fremdworter zu verdeutschen, die sich schon seit Jahrhunderten ein
gebiirgert haben und dem deutschen Sprachschatz angehoren; diese 
Ubersetzungen sind meistens millgluckt. Besitz ist durchaus nicht 
gleichbedeutend mit Aktiven oder Vermogen; ebensowenig Verpflich
tungen mit Pasfi!iven; das Eigenkapital ist keine Verpflichtung. Talon
steuer kann nicht mit Zinsbogensteuer ubersetzt werden, da ein groBer 
Unterschied ist zwischen Dividende und Zins. 
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Debet.. 

I 
I An Handlungs-Unkostenkonto: i 
I 
! Geschaftsunkosten abziiglich des 

von den Berliner Elektrizitlits. 
werken empfangenen Verwal. 
tungsbeitrages . 

I 

I 
" 

Stenernkonto : 

Abgaben an Staat und Kommune 

.. Obligations - Spesenkonto, Emission 
dleses Gescbaltsjahres .... . . 

I 
,. A 1)scbrelbungen: 

Gesoh1i.ftshaus Friedrich·Karl-Ufer 
von2bis4. 

I 
Lampenfabrik, Gebaudekonto • 
Masohinenfabrik, Gebaudekonto 
Apparatefabrik, Gebaudekonto . 
Turbinenfabrik, Gebaudekonto . 
Kabelfabrik, Gebaudekonto 

I Fabrik SchlegelstraJ3e, Gebaude-
I konto 

Fabriken Hennigsdorf, Gebaude-
konto 

Automobilfabrik, Gebaudekonto 

" 
BlIanzkonto : 

Heingewinn 

1== 

b) Gewinn- und 
auf 30. Juni des 

Mark Pi. Mark I Pl. 

1183101 69 

2233905 78 

13in 620 75 

50453 41 
61195 48 

363 845 67 
63408 85 
80468 17 

141417 09 

18112 -

33400 94 
27167 23 839468 8 4 

I 28904483 4 5 

I 
I 
I 

34542580 51 



Verlustkonto (A. E. G.) 
30. Gesehaltsjahres. 

Per Bilanzkonto: 

Bilanzl11U~ter. 

Vortrag ana dem Vorjahre 

" GeschiUtsgewinn dieses Geschiifts-
jahre.., • • • • • • • • • • • • 

= 

265 

Kredit. 

Mark PI. Mark Pi. 

736614 16 

33805966 35 

34542580 51 
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IV. Jahresrechnung der Basler 
a) Bilanz der Basler Kantonalbank 

Aktiren. 

I. Kassa. 

Noten 
Barsohaft 
Guthaben bei der Nationalbank 
"Obrige Kassabestande 

II. KurzllUlIge Guthaben 
(lAngstens innert 8 Tagen verfllgbar). 

Banken- und Korrespondentendebitoren 

III. Wechselforderungen. 
Schweizer Wechsel: 

Innert 30 Tagen fallig 

" 31-60 " " 
" 61-90 " " In tiber 90 " " Wcchsel auf daB Ausland: 

Innert 30 Tagen fiillig 

" 31-60 
" " 

" 61-90 
" " Wechsel mit FauBtpfand: 

Innert 30 Tagen fiillig 
31-60" " " 

" 61-90 
" " In iiber 90 ." . " 

IV. Andere Forderungen auf Zeit 
(nach 8 Tagen verfllgbare Guthaben). 

Fr. 

I 
6579313 
7190 397 
6986187 

37880 

380192 
11699378 

12689 

3469750 
3 820 525 

855500 
144350 

Kontokorrentdebitoren mit gedecktem \ 
Kredit . . . .. 

Hypothekaranlagen aller Art 

V. Aktiven mit unbestimmter 
Anlagezeit. 

Eigene Effekten laut Beilage . . . 
Couponskonto . . . . . . . . . . . 
lmmobilien nicht zum eigenen GesohiiftB-

betrieb bestimmt .•...... 
Immobilien zumeigenenGeschiiftsbetrieb 
Mobiliar zum eigenen Geschiiftsbetrieb 

VI. Gesellschaftskontl. I 
Ratazinsen und ZinBrestanzen auf Aktiv- i 

posten 
Verzinsung des Dotationskapitals, 

20 Mill. a 3,875% . . . . . . 
--;""";"-11 

cts. 

30 
50 
75 
75 

75 
60 
30 

-
-
-
-

(Gesetzliche Genehmigung 

Fr. ets. Fr. Icts. 

I 
209650 

\ 102251 08 
1018811 93 

1350220172 19507 71 

2417043 70 

20793779 30 

2092260 65 

8290 125 - 31176164 95 

6426233 71 
115 579 695 40 122 005 929 11 

2564711 -
390641 95 

627000 1-
300000 -

1 -

1901704 45 

775000 -

3882353 95 

163508416 88 



Bilanzmuster. 

Kantonalbank. (Vgl. S. 241.) 
in Basel auf 31. Dezember des 13. Gesebaftsjabres. 
vorbehalten. ) 

II 
Fr. ets. Fr. 

I. Kurzliillige Schulden. il 
(langstens innert 8 Tagen rtickzahlbar)'11 

Banken- und Korrespondentenkreditoren Ii 5439827 
Girokonto I! 4446897 
Kontokorrentkreditoren . . . II 6697060 
Sparkassaeinlagen . . . . . . I 3704128 

II. Wechselschulden. 
Ii 
1\ 

Tratten und Akzeptationen 
I I, 

III. Andere Schulden auf Zeit 
Ii 

(mit Rftckzahlungsfristen von Hinger als 8 Tagen). '( 

Kontokorrentkreditoren I 17458344 
Sparkasseneinlagen 13470312 
Obligationen 85572200 

IV. Gesellschaftskonti. 
Riickdiskontoauf Akt.ivposten . 
Ratazinsen auf Passivposten und noch 

193874 

nicht erhobene Zinsen 809169 
Zu verteilender Reinertrag 1508711 

V. Eigene Gelder. 
Einbezahltes Kapital (vom Staate) 20 000000 
Ordentlicher Reservefonds. . 2950000 
Spezialreservefonds 100 000 
Pensionsfonds . • . 175745 
Kranken- und Unterstiitzungsfonds 29145 

267 

Passiven. 

Icts. Fr. Cts. 

39 
52 
71 
32 20 287 913 94 

953000 -
-

50 
22 
- 116500856 72 

35 

05 
97 2511755 37 

-
-
-
25 
60 23254890 85 

I 

163508416 88 
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Soll. 

VI. b) Gewinn- uud Verlustrechuung der Basler 
(Gesetzliche Genehmigung 

II 
J!'r. lets. Fr. lets. Fr. ets. 

I 

Unkostell. I 
Verwaltungskosten . .. 263214 53 

! 
Passivzlnsen und Provlsionen. i, 

Banken undKorrespondenten (inkl. Giro) 109457 18 
Kontokonentkredi toren 781241 49 
Sparkassaeinlagen .. 603216 07 
Pensionsfonds . 6759 40 
Kranken- und Unterstiitzungsfonds 1120 95 
Obligationen 3388816 25 4890611 34 

Verluste und Abschreibungen. 
Eigene Effekten . 46808 40 
Schweizer Wechsel . 3178 80 
Kontokonentdebitoren 377 65 
Immobilien 12104 10 62468 95 

Reiner~rag. 
Gewinnvortrag vom Vorjahre 31178 30 
Verzinsung des Dotationskapitals auf 

31. Dezember dieses Jahres . 775000 -
Saldo per 31. Dezember dieses Jahres . 702533 67 1508711 97 

I 

I I 6725006 79 

I 



Bilanzmuster. 

Kantonalbank in Basel fUr das 13. Geschitftsjahr. 
vorbehalten. ) 

[I 
II 
II 

Ertrag des Wechselkonto. I[ 

Schweizer Wechsel .11 
\Vechsel auf das AusJand .1 

'Vechsel mit Faustpfand (Lombard) . . it 
" 
'i 

:1 

Aktlvzlnsen lind Provlsionen. 
ii 

.11 Banken und Korrcspondenten 
Kontokorrentdebitoren . .[' 
Hypothekardarlehen ink\. ~re~i~o~Ji: I 

gationen 
Eigene Effekten . 

Ertl'ag del' ImmoblIlen. 

Bankgebaude 
Andere Liegenschaften . 

Diverse Nutzposten. 

Depotge biihren und Verwaltung von 

Werttiteln 
AgiO auf Miinzsorten 
Subskriptionen, Coupons ll~W. 
Provisionen auf An- und Verkauf von 

Effekten flir Rechnung Dritter . 

Eingitnge auf friihere Abschrelbungen. 

chweizer 'Vechsel , S 
K ontokorrentdebitoren . 

I 

Gewlnnvortrag vom Vorjabr - I 

I 

Fr. Cts. 

I 
I 

2fi!cl 

Haben. 

Fr. Cts. Fr. ICts. 

I 

850448 84 
55965 34 

367609 50 1274023 6~ 

28836 52 
267292 04 

4886474 37 
112924 15 5295527 08 

12000 - I 

3816 05 15816 05 

18124 -
6932 35 

62164 85 

20347 93 107569 13 

441 05 
451 50 892 55 

31178 30 
6725006 79 
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IV. c) lahresergebnis (Vorschlag zur Verteilung desselben). 

tlberschuB des Zinsenkontos . . . 
tlberschuB des Pi'ovisionenkontos. . . 
Ertrag des Wechselportefeuilles 
Eingange auf friihere Abschreibungen 

Bruttoertrag . . . . • . 

Hiervon sind in Abzug zu bringen: 

Verwaltungskosten • . . . . . . . .. Fr. 263214,53 
Abschreibungen auf Debitorenrechnungell " 377,65 

" " Wechsel. . . . ,,3 178,80 
" eigene Effekten .. ." 46 808,40 

Fr. 382 375,94 
" 145 924,98 
" 1274023,68 

892,55 

Fr. 1 803 217,151) 

" " Immobilien . . . . ,,12104,1.0 Fr. 325683,48 

Nettoertrag 7,38% d. Dotationskapitals v. 20 Mill. {Vorj. : 6,12%) Fr. 1 477 533,67 

Verzinsung des Dotationskapitals it. 3,875% . . . . . . . . 
" 

775000,-

Fr. 702 533,67 

Hierzu Saldovortrag vom Vorjahr . . . . . . . . . . . ." 31 178,30 
~~-::-:-~-=~ 

bleiben Vour Verteilung Fr. 733711,97 

Wir beantragen hierfiir folgende Verwendung: 

Fr. 500 000, - Einlage in den Reservefonds, 
" . 150 000,- " "" Spezialreservefondsf. eigene Liegenschaften, 

24254,75 " "" Pensionsfonds, 
15000,- Riickstellung fiir bauliche Veranderungen, 

" 44 457,22 Vortrag auf neue Rechnung, 

Fr. 733 711,97 

IV. d) Die definitive Sehlu8bilanz 

nach verteilung des Jahresergebnisses bietet nichts Neues und bnn daher hier 
ausfallen. 

1m erliuternden Bericht zu der Jahresrechnung sind genaue Angaben iiber 
den Verkehr in den einzelnen Geschiiftszweigen enthalten mit den durchschnitt
lichen Zinssiitzen, den Ertrignissen usw. Es kommt in der SchluBbilanz kein Posten 
vor, der nicht im Bericht eingehend eriitutert ist, so daB auch jedermann einen 
Einblick in den Bankbetrieb des Geschii.ftsjahres erha.lten kann. 

1) Analyse diesel Gewlnnes In IVf. S. 272. 
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IV. e) Verkehrsbilanz (Jahresumsatz). 

II Verkebr 
Zusammenstellung aus 

bucb1 ) 
dem Haupt. II vom 1. Jannar bis 31. Dezember d. J. 'j 

SoIl Haben 
. .. 'I -

Kassa ink!. Guthaben bei der National. I Fr. Cts. Fr. Cts. 

bank ............... / 745495853 42 745333259 24 
Hypothekarobligationen . . . . . . . 18491605 - 7098218 95 
Kreditobligationen . . 4985512 73 4622337 48 
Biirgschaftsdarlehen . 414815 35 461738 45 
Hinterlagsdarlehen 

, 

24329945 53 24600 605 47 
Portefeuille : Lombard 45440103 - 48215858 -

" 
: Schweiz . 238376652 85 235534253 64 

" 
: Aulsand . ...... 68070531 70 66559990 75 

Banken-, Korrespondenten. u. Girokonti 814569972 20 816795915 45 
Effekten ....... 14631441 08 14876160 38 
Coupons. 5916062 5723446 27 
Sparkassa 6122384 39 6847964 82 
Obligationen 4244100 - 11499400 -
Kontokorrentkreditoren 155621869 90 159620414 78 
Akzeptationen 10411335 10 8753737 -
Immobilien ...... 115731 95 128731 95 
Kranken- und Unterstiitzungsfonds. - - 1120 95 
Mobiliar ............. 2928 80 2928 80 
Reservefonds . - - 500 000 -
Spezialreservefonds - - 150000 -
Pensionsfonds. - - 31014 15 
Zinsen . 8336212 69 8162700 04 
Provisionen . 163059 66 163059 66 
Unkosten. .......... 301177 - 301177 -
Riickdiskonto der Portefeuilles . 149892 15 193874 35 
Gewinn- und Verlustkonto . 1407562 29 1420841 21 

216759874B 79 2167598748 79 

1) In jedem Konto des Hauptbuches sind im So11 und im Haben je nUr 12 Posten, ent
sprechend dem Summaposten des SammeljournaIs der 12 lIionatsbiianzen,. sowelt diese Konten 
einen l\1onlltsverkehr lIufwe,1sen. 

I) Die Vortrllgsposten der Elngangsbilanz vom 1. .Tannar n i c h t inbegriffen. 
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IV. f) Durchschnittsbilanz und Rentabilitatsberechnung. 

il Durcbschnittliches Kapital 
Ertrag 

I 
Lasten 

il SolI Hoben 

II 

Fr. Cts. Icts. I II 
Cts·1 Fr. Fr. 'Cts·11 % Fr. % 

Kassa 472746 - - 1- - I_II - - -
Banken- inkl. I II I . 

Girokonti. 1970389 - 54720631= 28 836 52 I 1,46 
P t rChweiZ . 20326594 - 850448 
f o~ll e- Ausland . 943440 - - 1= 

55965 
eUI e- Lombard. 7932179 - - 367609 

Hypothekarobli- . I gationen 107056996 - - - 4747582 
Kredito bliga-

tionen 2979458 - - - 138891 
Biirgschaftsdar-

leben. 617781 - - - 33232 
Hinterlagsdar-

lehen. 4610 036 - - - 234059 
Akzeptkredite . 1987917 - - - -
Effekten 2796530 - - - 133272 
Imrnobilien . 997920 - - - 15816 
Sparkassa. - - 16289776 - -
Akzeptationen . - - 2311401 - -
Kontokorrent-

kreditoren. - I - 21609892 - -
Obligationen. - - 84060708 - -
Provisionen . - - - - 87221 
DotationskapitaI . - - 20000000 - -
Reservefonds I - - 2950000 - -

" 
II. - - 1000001- -

Pensionsfonds . - - 168985 - -
Kranken- und 

Unterstiitzungs-
Fonds - - 28024 - -

Diverse Konti . 298863 - - - -
Bruttogewinn . - - - - -

152 990 8491 - 152990849 - 6692935 

Durohschnittl. 
zinstragendes 
Kapital. 150231323 - 147629448 - -

II 
') Probe: Bruttogewinn wie oben . . . . . . . . ... 1027324,60 

Elnglinge aus frilberen Abschreibungen (IV c) 892,55 
Verzlnsung des Dotatlonskapltals . . . . .. 775000,-

Summa wle In IVe .803:U",.5 

84 4,18 
34 5,93 
50 4,63 

77 4,43 

60 4,66 

50 5,38 

54 5,07 
- -
08 4,76 
05 1,58 
- -
- -
- -
- -
20 -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
94 -

\ 

- 4,40 

II 

109457 18 1 2 -, 
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

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

603216 07 3,71 
- - -

781241 49 3,62 
3388816 25 4,03 

- - -
775000 - 3,87 

- -- -
-- - -
6759 40 4,-

1120 \ 95 4,-
- - -

1027324 601) -
6692935 94 -

- - 3.84 

I. 
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F. Die Zwischenbilanz. 
I. Einfiihrung in die Lehre von der Zwischenbilanz. 

Das Deutsche Handelsgesetzbuch erwahnt die Zwischenbilanz in 
§ 240. Hiernach hat der V orstand einer Aktiengesellschaft unverziig
lich die Generalversammlung zu berufen, wenn bei der Aufstellung der 
Jahresbilanz oder einer Zwische n bilanz sich ergibt, daB die Haifte 
des Grundkapitals verloren ist, oder den Konkurs zu beantragen, wenn 
bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz das 
Vermogen nicht mehr die Schulden deckt. Nach § 215 darf nur das
jenige unter die Aktionare verteilt werden, was sich nach der j ahr
lichen Bilanz als Reingewinn ergibt. 

Auf Grund dieser Gesetzesvorschriften iiber die Zwischenbilanz 
lassen sich folgende Schliisse iiber diese ableiten: 

1. BegriU. 

Die Zwischenbilanz ist eine Bilanz, welche fiir einen Zeitpunkt 
zwischen dem Anfange und SchluB des Geschaftsjahres aufgestellt 
wird; es konnen innerhalb der Frist eines Geschaftsjahres daher auch 
mehrere Zwischenbilanzen aufgestellt werden. (Tages-, Monats-, Se
mesterbilanz. ) 

2. Die Zwischenbilanz nicht gesetzIich, oft aber durch Statuten 
vorgeschrieben. 

Eine rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung einer Zwischen
bilanz liegt nicht vor. Es steht im freien Ermessen des Prinzipals bzw. 
der Verwaltung einer Aktiengesellschaft, eine solche zu veranlassen 
oder nicht, es sei denn, daB in den Statuten eine entsprechende Vor
schrift bestande, was jedenfalls zulassig ist Hnd bei verschiedenen Ge
sellschaften auch zutrifft. 

3. Keine Gewinnverteilung auf Grund der Zwischenbilanz. 
Auf Grund einer Zwischenbilanz darf kein Gewinn verteilt werden; 

dagegen spricht unzweideutig § 215 des DHGB. Die Zwischenbilanz 
dient daher anderen Zwecken als die Jahresbilanz. 

4. Verschiedene Moglichkeiten bei Aufstellung der Zwischenbilanz. 
Die Zwischenbilanz kann nach den gleichen Vorschriften wie die 

Jahresbilanz (§ 261) aufgestellt werden; ein zwingender Grund dafiir 
ist aber keineswegs vorhanden; sie kann daher auch in Abweichnng 
von den Vorschriften des § 40 und 261 HGB. verfaBt werden, z. B. 
ohne vorhergehende Inventur als Ableitung aus der monatlichen Probe
bilanz nach Anleitung unserer Belehrung iiber die Bilanzkunst. 

Schllr, Bnrhhaltnllg un,l Bilanz. 4. Auf!. 18 
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5. AusnahmefiiUe. 
Wenn auf Grund einer Zwischenbilanz Rechtshandlungen erfolgen 

Bollen - Zusammenrufen der Generalversammlung bei Verlust der 
Halfte des Aktienkapitals, oder Beantragung der Konkurseroffnung 
bei Dberschuldung - so muB die Zwischenbilanz nach den Vorschriften 
des § 261, d. h. auf Grundlage der Inventur aufgestellt werden. 

6. Aufstellung von Zwischenbilanzen eine Forderung der vorsichtigen 
Geschiiftsfiihrung. 

Die Aufstellung einer Zwischenbilanz liegt aber auchrim Interesse 
eines gesunden Betriebes jegIicher Unternehmung. Wenn -man nur von 
Jahr zu Jahr bei AbschluB der Jahresrechnung einen Einblick in den 
Gang und Erfolg der Unternehmung bekommt" so ist das in vielen 
Fallen sehr ungenugend, insbesondere fUr neugegrfindete Unterneh
mungen, oder bei stark wechselnder Konjunktur auch ffir altere Unter
nehmungen um so gefahrlicher, je groBer diese Konjunkturschwankungen 
sind, je groBer mithin auch die Verantwortlichkeit der leitenden Organe 
ist. Vorsichtige Geschaftsleute, besonders die V orstande von Aktien
gesellschaften, dringen daher immer mehr darauf, daB wahrend des 
Jahres Zwischenbilanzen aufgenommen werden. Selbst dann, wenu 
durch die Aufnahme der Inventur, welche einer solchen Zwischenbilanz 
zugrunde gelegt wird, der Geschaftsbetrieb ffir einen oder mehrere 
Tage unterbroehen werden muB. In vielen Fabriken pflegt man fur 
jedes Quartal eine Zwischenbilanz aufzunehmen; in anderen Fabriken 
begnugt man sieh mit Semesterbilanzen. Aber immer mehr kommt in 
Dbung, die monatlichen Probebilanzen in Zwischenbilanzen 
umzuwandeln, wie an den Beispielen auf S. 185 gezeigt wird. Ergibt 
die Zwischenbilanz einen Verlust, so werden die verantwortlichen 
leitenden Organe einer Unternehmung den Ursachen des Verlustes 
nachforschen, den Betrieb entsprechend reorganisieren, vielleicht auch 
einschranken oder sogar einstellen. So kann eine Zwischenbilanz den 
oder die Unternehmer rechtzeitig uber den Gang des Geschaftes auf
klaren und vor groBeren Verlusten bewahren. 

7. Zwingende Umstiinde zur Aufsf,eUung von Zwischenbilanzen. 
Eine Zwischenbilanz sollte auch aufgestellt werden, wenn wahrend 

des J ahres in eine bestehende Gesellschaft ein neuer Gesellschafter ein
tritt, schon aus dem Grunde, weil dieser ffir die vor seinem Eintritte 
bestehenden Gesellschaftssehulden haftbar ist (§ 130 DHGB.); femer 
wenn eine leitende oder verantwortliche Person austritt oder stirbt 
und durch eine andere ersetzt werden muB. Ebenso wird man unver
zuglich eine Zwischenbilanz anordnen, wenn UnregelmaBigkeiten oder 
Veruntreuungen eines Leiters oder Beamten entdeckt worden sind, 
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urn die Art und den Umfang der Veruntreuungen und die dadurch 
veranderte Vermogenslage des betreffenden Unternehmens genau 
festzustellen, Ersatzanspruche oder gerichtliche Klagen in sicherer 
Weise begrilnden zu konnen. 

8. Verschiedene Methoden zur Anfstellung der Zwischenbilanz. 

a) Mit Hilfe der Inventur. Werden die Zwischenbilanzen auf 
Grundlage einer Inventur aufgestellt, so unterscheiden sie sich in nichts 
von der Jahresbilanz. Anders verhalt sich die Aufstellung auf Grund 
der Probebilanz ohne Inventur. 

b) Durch Ausschaltung der gemischten Konten. Wenn 
die Zwischenbilanz mit Hilfe einer Buchflihrung aufgestellt wird, die 
nur reine Bestandkonten und reine Erfolgskonten hat, die 
gemischten Konten also ganzlich ausschaltet, so hat man nur in der 
Probebilanz die Posten der Aktiven und Passiven einerseits, Verlust 
und Gewinn andererseits zu ordnen. Selbstverstandlichgeben die 
aktiven und passiven Werte, die durch die reinen Bestandkonten kon
trolliert werden, keineswegs den gegenwartigen Inventurwert der Be
stande an, sondern nur, wie wiederholt gezeigt, den Einstandswert bzw. 
den Buchwert. Daher gibt eine ZwischenbiIanz ohne Inventur auch nur 
annahemd richtige Resultate. 

c) Mit Hilfe der Mengenverrechnung (Skontri). Wenn da
gegen in der Buchfuhrung neben reinen Bestandkonten gemischte Kon
ten gefilhrt werden, so muB man, wie wiederholt erklart, fUr die ge
mischten Konten den Hestand an Aktiven oder Passiven ermitteln. 
Die Ermittlung braucht aber nicht notwendig durch die Inventur zu 
geschehen, sondern sie kann auf Grund der verschiedenen Skontri aus 
den Bilchern berechnet werden. 

d) Zerlegung des Verkaufswertes mit Hilfe eines fest
stehenden Gewinnkoeffizienten. Wie hierllach gezeigt werden 
solI, ist es moglich, die Warenvorrate auf Grund des Warenausgangs 
und der durchschnittlichen Gewinnquote zu berechnen. Dieses Ver
fahren laBt sich aber nur in kaufmannischen Betrieben anwenden, die 
die Verkaufspreise mit feststehenden Zuschlagen kalkulieren, z. B. in 
Detailgeschaften mit gleichmaBigem Absatz und festen Normen fur 
die Kalkulation. Weit haufiger sind aber die Betriebe, die infolge der 
Konjunktur, der Konkurrenz, des leichteren oder schwierigeren Ab
satzes, der Verschiedenheiten in der Verkauflichkeit der Waren keine 
jahrans jahrein feststehenden Normen fUr die Kalkulation der Ver
kaufspreise innehalten konnen. FUr solche Betriebe ware ein Ver
fahren, das auf Grund einer Durchschnittsquote auf den Verkaufs
werten den Ankaufswert der verkauften Waren und den Wert der 
Vorrate bestimmen wilrde, nichts weniger aIs zuverlassig. FUr diese 

18* 
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FaIle muB man zwecks Aufsteliling der Zwischenbilanz zu den Skontri 
Zuflucht nehmen; Beispiele folgen. 

e) Behandl ung der Jahreskosten in der Zwischenbilanz. 
In allen Fallen (8a-d) muB man die Gewinn- und Verlustposten be
riicksichtigen, die erst bei AbschluB der Jahresrechnung gebucht werden, 
so z. B. die Abschreibungen, die transitorischen Aktiven und Passiven. 
Hierzu geharen auch diejenigen Verlustausgaben, die j ahr lich n ur 
einmal vorkommen, wie Kapitalzinsen, Steuern, vertragsmaBig 
bestimmte Umsatzprovisionen, Absatzprovisionen, Verkaufspramien 
usw. Auf Grund der letztjahrigen SchluBbilanz wird man aIle diese 
Posten pro rata temporis ftir den abgelaufenen Bruchteil des Jahres 
in die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in die Zwischenbilanz ein
beziehen. 

9. GesetzIich zulassige Zwischenbilanz als lahresbilanz ohne Inventur. 
Als Zwischenbilanz ohne Inventur muB auch eine ja.hrIiche Auf· 

stellung der Bilanz nach § 39 Iitt. c. des HGB. aufgefa6t werden (Seite 96, 
§ 39). Ein Kaufmann, der nur jedes zweite Jahr zur Inventuraufnahme 
seines Warenlagers verpfIichtet ist, aber dennoch einen ja.hrIichen 
bilanzma.BigenAbschluB machen muB, ist genotigt, den Wert der Waren
vorrate indirekt zu bestimmen, aber sehr selten auf Grund von Waren
skontri, weil in solchen Handelsbetrieben mit tausenderlei Artikeln 
die Mengenverrechnung zu umstandlich und kostspieIig ist; er wird 
vielmehr zur Schatzung ZufIucht nehmen mussen oder mit Hllie einer 
kalkuIierten Gewinnquote den Umsatz bzw. den Verkaufswert zerlegen 
in Ankaufswert der verkauften Waren und Bruttogewinn auf denselben. 
Beispiele foIgen. 

II. Die permanente ZwischenbUanz auf Grund der gilnzlichen 
Ausschaltung der gemischten Konten. 

Wie wiederholt erkiart, ist eine Zerlegung der Saldobilanz laut 
Hauptbuch in Aktiva und Passiva einerseits, in Verlust und Gewinn 
andererseits nur mogIich, wenn man die gemischten Konten ga.nzIich 
ausschaltet. Allerdings vermogen die reinen Bestandkonten nicht das 
tatsachliche Vermagen, den Ist-Bestand der betreffenden Vermogens
teile anzugeben, sondern nur den Buchwert, den Soll-Bestand bzw. 
den hei der Entstehung der Buchung festgestellten Einstandswert. 
Da man aber auf Grund der Zwischenbilanz keine Gewinnverteilung 
vornimmt, sondern den erzielten Gewinn oder den erIittenen Verlust 
nur annahernd feststellen will, und da man im weiteren fiir die Diffe
renzen von Soll-Bestand und lst-Bestand im Anlagevermogen auf Grund 
von Erfahrungstatsachen oder der letztja.hrigen SchluBbilanz oder der' 
Statistik einen Posten in die Zwischenbilanz einsetzen kann, so iet 
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tatsachlich die Ausschaltung der gemischten Konten der beste Weg 
zur vollkommenen Buchhaltung, die nicht nur jeden Monat, sondem 
unter gewissen Voraussetzungen jeden Tag die Vermogenslage und den 
Betriebserfolg ersichtlich macht. 

Die gemischten Konten lassen sich mit verhaltnismaBig wenig Arbeit 
in je ein reines Bestandskonto und ein Gewinn- und Verlustkonto zer
legen, bis auf eines, das ist das Warenkonto, weil die ZerIegung dieses 
letzteren auf keinem anderen Wege zu erreichen ist, als daB man jeden 
Warenausgangsposten zweimal berechnet, einmal zum Verkaufspreise, 
sodann zum Einstandspreise, wie er dem SoIl des Warenkontos zugrunde 
gelegt war. Sobald aber diese letztere Berechnung innerhalb der 
okonomischen Grenzen der Kontorarbeit liegt, so ist der Weg 
zu einer fruchtbaren Entwicklung der Buchfiihrung frei. 

Urn die Zerlegung des Warenkontos zu veranschaulichen, stelle 
man sich vor, daB in einem Warengeschaft zwei Magazine verwendet 
werden und jedes von einem Verwalter kontrolliert werde; das eine 
ist fur den Wareneingang und -vorrat, das andere fur die Spedition. 
In den Speditionsraum kommen vom ersten Lager nur die 
verkauften, zum. Versand bereitgestellten Waren. Der erste 
Lagerverwalter wird diese im Ausgang, der zweite im Eingang buchen. 
Da beim tThergang vom Lager in den Speditionsraum kein Gawinnauf
sohlag entstanden ist, so muG dieser tThergang von dem einen Magazin 
in das andere auoh ohne Gewinn erfolgen, d. h. diese Waren gehen 
vom Haben des eraten Lagers zum SolI des zweiten Magazins 
zu gleiohen Einstandspreisen. Den Gewinnaufsohlag kann erst 
der zweite Verwalter in dem Momente machen, wo die Ware an den 
Kunden versohickt wird. 1m Raben des zweiten Magazinkontos steht 
also die Summe von Einstandspreis und Gewinn. Da der zweite Ver
walter aber nur diejenigen Waren vom ersten erhaIt, die gleichzeitig 
wieder ausgehen, so entsteht in jedem beliebigen Zeitpunkt folgendes 
Rechnungsergebnis : 

ElSter Verwalter. 
E i ug a ng: Samtliche Waren zum Einstandspreise. 
Ausgang: Die verkauften Waren zu demselben Preis. 
SolIsaldo = Lagervorrat zu Einstandspreisen; weder Gawinn noch 

Verlust. 
Zweiter Verwalter. 

Eingang: Samtliohe verkauften Waren aUs dem ersten Magazin 
zum Einstandspreise. 

Ausgang: Dieselben Waren zum Verkaufspreise. 
Habensaldo: Der Gewinn an den verkauften Waren; kein Lager

bestand. 
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Diese Vorgange lassen sioh kontenmaBig darstellen, wenn man 
entsprechend den zwei Lagern und ihren Verwaltungen das Waren
konto in zwei -zerlegt, in das Warenbestandskonto und das Warell
ertragskonto. Jenes bezeichnen WIT als Einkaufskonto, dieses als Ver
kaufskonto. 

1\ Elnkaufskonto I Verkau1skonto 

1. Wareneingang • . . . . . . . . . . . . . .11 x + y I 
x \ 2. Wareniibergang vom Lager zur Spedition ..,... x 

3. VerkaufdieserWaren miteinemGewinnaufschlag I ... .. I x+g 
4. Sollsaldo des Einkaufskontos = Vorrat zum 

·1 
Einstandspreise y 

5. Habensaldo des Verkaufskontos = Gewinn an 
den verkauften Waren ! g 

BiJanz x+yl x+y x+t1 x+g 

Zusammenfassung. 
Zerlegt man das Warenkonto inein Einkaufskonto und ein Ver

kaufskonto und berechnet jeden ausgehenden Waren posten zurn Ein
standspreise und Verkaufspreise, so ist der Sollsaldo des Einkaufs
kontos = dem Warenvorrat zum Einstandspreise, der Habensaldo des 
Verkaufskontos = dem Gewilln auf den abgesetzten Waren. 

In der Praxis gestaltet sich die Zerlegung nicht so einfach, weil im 
Warenkonto nicht nur reine Einkaufs- und Verkaufswerte, sondern auch 
verschiedene andere Posten eingetragen werden,z. B. Einkaufs- und 
Transportkosten, Retourwaren an Lieferanten und von Kunden, Rabatt 
und andere Beziige sowohl an den Einkaufs- wie an den Verkaufs
fakturen usw. Daher ist es notig, daB wir die verschiedenen moglichen 
Falle an einem Zahlenbeispiel veranschauIichen. In der nachfolgenden 
Tabelle (S. 279) steht links das gewohnliche unzerlegte Warenkonto, 
dessen Saldo, wie schon auf S. 66ff. nachgewiesen, eine Differenz aus 
zwei Unbekannten ist und daher nur durch Inventur abgeschlossen 
werden kann. Auf der rechten Seite sind dagegen die beiden zerlegten 
Warenkonten durchgefii.hrt. Grundsatzlich kornmen ins Soll des 
Einkaufskontos diejenigen Posten, welche in die Kalkulation des 
Einstandspreises einbezogen werden: Eingangsfakturen, Einkaufs- und 
Transportkosten, Zuschlage zu den Lieferantenrechnungen. In das 
Raben des Einkaufskolltos werden eingetragen: Ausgangsfakturell zu 
kalkulierten Einstandspreisell, Rabatt und Retouren an Lieferantell. 
Ins Soll des Verkaufskontos: Ausgangsfakturen zu Einstandspreisen, 
darauf lastellde Kosten fur Spedition, Zurustung, Verpackung, Franko
lieferungen, kurz aIle diejenigen Verkaufskosten, die weder in die Eill
standspreise einkalkuliert noch in das Betriebskostellkollto eingetragen 
worden sind. Retourwarell von Kunden kommen ins Soll des Verkaufs-
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kontos; ins Haben dieses Kontos erfolgt die Riickbuchung zu Lasten 
des Einkaufskontos, aber nur zu Einstandspreisen. 

Der Abs(lhlufi ist in doppelter Form aufgestellt, namlich ohne 
Inventur zwecks Aufstellung der Zwischenbilanz und mit Inventur 
fiir die SchluBbilanz. Der Unterschied beider Abschliisse liegt in der 
Minderbewertung der· V orrate unter den kalkulierten Einstandspreisen 
und gibt AnlaB zn einer Korrektur, wie in der Tabelle dargestellt ist. 

Auf Grund der zerlegten Warenkonten kann man die Warenertrags
rechnung, somit auch die Zwischenbilanz taglich aufstellen. 

Die Buchftihrung, in welcher samtliche gemischten Konten aus
geschaltet sind, besonders das Warenkonto in Bestands- und Erfolgs
konto zerlegt ist, nennt man auch permanente In ventur, ein Begriff, 
den del' Franzose Leautay in die Literatur eingeftihrt hat. Die Be
zeichnung ist jedoch unrichtig und irrefiihrend, weil die jederzeitige 
AbschluBmoglichkeit, die Ausscheidung in Vermogensbestandteile und 
Gewinn und Verlmit auf del' durch die Konten ermittelten Berechnung 
der Sollbestande, also nieht auf den dureh die In ve n t ur kontrollierten 
Bestanden beruht. Ieh bezeichne daher diese Art der Buchftihrung als 
per manente Zwischenbilanz, wodureh naeh den Erklarungen S. 274 
auch ausgedrtickt ist, daB diese Bilanz ohne Inventur aufgestellt wird. 

Die Zweiteilung des Warenkontos, welche die permanente Zwischen
bilanz ermoglicht, ist nur durehftihrbar, wenn die Buehfiihrung sieh 
auf die Kalkulation sttitzen kann; Buchhaltung und Kalkulation sind 
also eng miteinander verbunden; dah er bil d e t die perm an en t e 
Zwischenbilanz auch einen Teil del' kalkulatorischen 
Buchhaltung, wovon spater die Rede ist. 

Da in der Praxis das Bedtirfnis nach einer permanenten Zwischell
bilanz seitener ist als das nach einer m 0 nat lie hen, so beschranken wir 
unsere nachfolgende Darstellung auf die monatliehe Zwischenbilanz. 
In diesem FaIle kann eine wesentliche Vereinfachung der zerlegten 
Warenkontos stattfinden; sie besteht darin, daB man auf Grund des 
Warenausgangsjournals in Verbindung mit dem Kaikulations
buch die samtlichen in einem Monat ausgegangenen Waren nach ihren 
Einstandspreisen in einem einzigen Summaposten in die beiden 
Konten eintragt. (Siehe Kaufm. Unterriehtsstunden, Lektion 17.) 

Die Zerlegung des Warenkontos in Einkaufs- und Verkaufskonten, 
in Bestand und Erfolg ist durchftihrbar: 

a) In der Fabrikbuchhaltung, jedoch unter der Voraussetzung, 
daB ftir jedes Fabrikat, das zum Verkauf fertiggestellt worden ist, auch 
die samtlichen Fabrikationskosten moglichst genau und umfassend 
kalkuliert werden konnen. In diesem Falle werden die Fabrikations
konten in drei Kontengruppen zerlegt, wie schon auf S. 194 gezeigt 
wurde. 
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aa) Fabrikationskonto: Sollsaldo + Halbfabrikate in Arbeit. 
bb) Fabrikatebestandkonto: Sollsaldo + Fertigfabrikate auf Lager 

zum kalkulierten Herstellungspreis. 
cc) Verkaufskonto: Habensaldo + Gewinn (Genaueres folgt). 

b) In allen denjenigen kaufmannischen Betrieben, wo 
die Waren in gleicher Zurustung, Verpackung und Menge an die Kunden 
verkauft werden, wie diese von den Lieferanten eingekauft worden sind, 
unter der Voraussetzung, daB es sich urn verhaltnismaBig groBere Waren
stucke handelt, so daB es sich lohnt und im Rahmen der okonomischen 
Grenzen der Kontrolle und der Kalkulation liegt, jedes Stuck auch zu 
Einstandspreisen zu kalkulieren und zu verbuchen. Hierher gehoren 
aus Klein- und GroBhandel: Der Handel mit Tieren, Gemalden, 
Klavieren, Nah-, Schreib- und anderen Maschinen, Wagen, Fahr
radern, Of en, Mobeln, Bijouterien, Uhren, Herrenkonfektion, Schuh
waren usw.; im Grol3handel: Rohseide, Baumwolle, Tabak, Fett
waren in Fassern usw. 

c) Der Verkehr mit Wechseln und Wertpapieren. 
d) In allen denjenigen kaufmannischen Betrieben, wo es sich nicht 

um Einkauf und Verkauf von Waren auf eigene Rechnung handelt, 
sondern urn Kommissionsgeschafte und Dienstleistungen: Speditions
geschafte, Auswanderungsagenturen, Schiffs-, Borsen- und Versiche
rungsmakler, Lagerhausverwaltung, Inkassogeschaft, Auskunfteien usw. 

III. Monatliche Ertragsberechnullg in einem Uhl'engeschiift 
(Detailhandel) . 

1m Lagerbuch ist jeder einzelne Verkaufsgegenstand genau skontriert: 
nach laufenden und Fabriknummern, nach Datum des Eingangs, Firma 
des Lieferanten, nach Qualitat und Einstandspreis. Daneben ist das 
Datum des Verkaufs angegeben. Es ist also leicht, die monatliche Zu
sammenstellung der Verkaufsgegenstande zu ihren Einkaufspreisen zu 
fertigen, die monatliche Ertragsrechnung kann ohne eine eigentliche 
Zwischenbilanz an Hand von folgenden Angaben aus der Probebilanz 
aufgestellt werden: 

Auszug aus der monatIichen Probebilanz: 

1. Warenkonto SoIl: 
Bestand am 31. Oktober ..... . . . . . M. 90 560,-

Eingang im November, Fakturen ....... " 6330,-
Einkaufs- und Transportkosten, im Einstandspreis 

einkalkuliert . . . . . . . . . . . . . . . ." 210,-

2. Reparaturenkonto: 
Kosten ffir die Zurustung der verkauften Waren " 165,-
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3. Warenkonto Raben: 
Verkauf auf Kredit .. 
gegen bar . . . . .. . ........ . 
Retourwaren von Kunden (Einstandspreis 130) 
Betriebskostenkonto. . . . . . . . . . . . . 

4. Auszug aus dem Lagerbuch: 

M. 8430,-

" 
4670,-

" 
250,-

3150,-

Summe der verkauften Stucke zum Einstandspreis " 7350,-

5. Angabe aus der letztjahrigen Schl u13bilanz: 
Zu verteilende Jahreskosten M. 6000,-
auf den November entfallt der 12. Teil 

" 
500,-

III. Monatliche Ertragsberechnung. 

II Elnkaufskonto Verkaufskonto 

Warenbestand zu Anfang des Monats 90560 
Eingangsfaktura 6330 
Einkaufskosten . 2lO 
Warenverkauf, bar und auf Kredit . 13100 
Repara turkosten 165 
Retourwaren von Kunden: 

a) Ausgangsfakturenpreis . . . . .. 250 
b) Riickbuchungen zu Einstandspreisen 130 130 

Einstandswerte der verkauften Wa1'en 

\ 

7350 7350 
Betriebskosten 3150 
Anteilige Jahreskosten 500 

97230 7350 II 415 13230 

Waren-Sollbestand per 30. 11. 89880 
Reingewinn im November 1815 

Bilanz 97230 97230 13230 13230 

IV. Monatliche Zwischenbilanz in einem DetailgeschlU't bei 
unzerlegten Warenkonten (Tabelle S. 284). 

In Detailgeschaften, wo die Zerlegung des Warenkontos zueinem 
unokonomischen Kostenaufwand fiihren wiirde, kann man unter ge
wissen Voraussetzungen den Einkaufswert der verkauften Waren aus 
den Verkaufswerten selbst berechnen, dann namlich, wenn die auf 
S. 276 angegebenen Voraussetzungen zutreffen, d. h. wenn die Verkaufs
preise zu festen und gleichbleibenden Aufschlagen kalkuliert und beim 
Verkauf auch die festen Preise eingehalten werden. Es sei z. B. der 
feste Aufschlag 80%, so ist der Gewinn aus 180 M. Verkaufswert = 80 M., 
d. h. der Gewinnkoeffizient ist 444/9% VOID Verkaufswerte. Auf dieser 
Grundlage ist die folgende Zwischenbilanz aufgebaut (Tabelle F. IV. 
S. 284). 
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Verkaufswert der Waren laut Probebilanz. = M. 55 704,-
Da in diesem Geschafte durchschnittlich mit 80% 

Aufschlag kalkuliert wird, so betragt der Ankaufs-
bzw. Einstandspreis der verkauften Waren = 

100 
55 704 X ~. . . . . . . . . . . . . . . . . ca. = M. 31 000,-

180 
..... Diese Tabelle (8. 284) sei dem genauen Studium der Leser be

sonders empfohlen; sie ist das Ergebnis vieljahriger Versuche 
aus der Praxis und kann in analoger Weise in sehr vielen Ge
schaftsbetrieben angewendet werden. Man beachte insbesondere 
auch die Gruppierung del' Konten, mit deren Hilfe die ab
gekurzto Zwisehenbilanz abgeleitet wird. 

V. l\lonatliche Zwischenbilanz auf Grund der Probebilanz mit 
Hille der Skontri der Fabrikbuchhaltung (Tabelle S. 80). 

Die Darstellung findet sich auf S. 76 und 80, wo sie gleichzeitig zur 
Entwicklung des Kontensystems einer Fabrik dient. Dort sind die 
Konten in zwei groBe Gruppen zerlegt: 

1. Gruppe: Konten fur die Fabrikation und Absatz. 
2. Gruppe: Reine Bestandskonten. 
Die erste Gruppe schlieBt mit einem Habensaldo, also mit Gewinn, 

zu welchem noch die Vorrate an Fabrikatell, Rohstoffen und Material 
kommen, die man mittels del' Skontri berechnet. 

Bei del' zweiten Kontengruppe kommen ffir die Erfolgsrechnung 
nur die Abschreibungen in Betracht. Daher lai3t sich die Zwischenbilanz 
auf die einfachste Formel bringen: 

Habensaldo del' Betriebskonten pI us Vorrate lautSkontri 
weniger Abschreibung pro rata temporisl). 

VI. Monatliche Ertragsberechnung einer GroDhandlung auf Grund 
der Monatsbilanz und der Warenskontri. 

Wenn ein Engrosgeschaft mit Waren handelt, die nach Qualitat 
und Preis unter sich gleichartig sind, HO daB del' Durehschnittspl'olE 
nicht stark nach unten und oben von den geringsten und besten Quali
tiLten abweicht, so kaHn man auf Grund des Warenskontros in Verbill
dung mit del' Probebilanz die monatliche Gewinn- und Verlustrechnung 
aufstellen. Der Verfasser hat dieses Verfahren in einem Kase-Export
geschaft praktisch erprobt und dabei folgende Ertragsrechnung anf
gestellt: 

1) Diese FormeI, sinngemliB schon von mir in kaufmanni~chen Unterri~ts
stunden entwickelt, ist aufgestellt von F. Huber: "Wie liest man eine Bilanz?" 



IV
. 

Pr
ob

eb
ila

nz
 m

it
 A

bl
ei

tu
ng

 d
er

 Z
w

is
ch

en
bi

Ia
nz

 o
hn

e 
In

ve
nt

ur
: 

E
in

ze
lf

ir
m

a,
 D

et
ai

Ig
es

ch
iif

t 
m

it
 W

er
ks

ta
tt

. 
I 

Z
w

ls
eh

en
b

ll
an

z 

K
o
n
t
~
n
 
de

s 
H

an
p

tb
u

o
h

e"
 

I M
ou

at
sv

er
ke

br
 

fl
ir

 6
 M

on
ll

te
 

8a
Jd

ob
ll

an
z 

(V
.r

lu
.'

) 
(G

ew
ln

n)
 

t 
P

ro
b

eb
il

an
z 

am
 3

0.
 l

u
n

l 
~~

--
I 

K
ap

it
al

ko
nt

en
 

I 
,U

n
is

a
tz

b
ll

a
n

z
 

A
ng

ab
en

 f
U

r 
di

e 
Z

w
is

ch
en

bi
la

nz
 

A
kt

iv
il

 
PI

Is
si

vl
l 

A
b

n
a

lu
n

0
IZ

1
II

I&
b

m
e

 

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
 II 

s. 
I 

R
. 

S
. 

I 
H

. 
S

. 
1 

H
. 

=
 

_
_

 
, 

_
_

_
_

 ~
.
 _

_
 

I 
~
 ~
-,

--
L!

!.
 

11
11

70
6 

1
0

 7
2

4
f 0

32
12

 
10

08
40

 
23

72
 
•
.
.
.
 

II)
 
~~

~~
~~

~:
 A

te
li

er
 ~
~-

:5
00

--
--

~~
~-

2-
s:

--
--

r-
l-

~-
I.

 G
ru

pp
e:

 R
ei

n
e 

B
es

ta
n

d
k

o
n

te
n

 
1.

 K
aa

.a
ko

nt
o 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
2.

 B
an

kk
on

to
 

. 
• 

. 
• 

. 
. 

. 
• 

. 
. 

3.
1

) 
K

re
di

to
re

n 
(W

ar
en

li
ef

er
an

te
n)

 
4.

 
K

ll
pi

ta
lk

re
di

to
re

n 
(D

ar
ie

he
n)

 
. 

5.
') 

D
eb

it
or

en
ko

nt
o 

(K
un

de
n)

 
.
.
 

6.
 G

es
ch

ii
ft

sm
ob

il
ia

r 
(I

I 
u

n
d

 b
) 

p
ro

 
m

em
or

ia
 
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
 

7.
 D

el
kr

ed
er

ek
on

to
 (

P
as

si
vr

es
er

ve
) 

II
. 

G
ru

p
p

e:
 a

) 
R

ei
n

e 
K

ap
lt

al
k

o
n

te
n

 
8

. 
K

ap
it

aJ
ko

nt
o 

. 
• 

• 
. 

. 
. 

• 
• 

• 
9.

 P
ri

va
tk

on
to

 .
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
• 

. 
b

) 
R

ei
n

e 
G

ew
tn

n-
u

. V
er

lu
st

k
o

n
te

n
 

10
. 

B
et

ri
eb

sk
os

te
nk

on
to

 
.
.
•
.
.
 

11
. 

S
k

o
n

to
' 

u
n

d
 R

ab
at

tk
o

n
to

 .
 

12
. 

Z
in

se
uk

on
to

 
.
.
•
.
.
.
•
 

13
. 

Im
m

ob
lI

le
n-

E
rt

ra
gs

ko
nt

o 
. 

1
4

. 
K

on
to

 
D

ub
io

so
 

(E
in

gi
in

ge
 v

o
n

 
D

ub
io

se
n)

 
.
.
.
.
.
.
.
•
 

ID
. 

G
ru

p
p

e:
 G

em
ls

ch
te

 K
o

n
te

n
 

11
>. 

W
ar

en
ko

ut
o 

•
•
•
•
•
•
•
•
 

16
. 

R
ep

ar
at

nr
en

ko
nt

o 
(W

er
ks

ta
tt

) 

P
ro

be
bi

la
nz

 

I.
 S

um
m

a 
de

r 
er

st
en

 G
ru

P
pe

 
,D

az
u 

K
ap

it
aJ

ko
nt

o 
u

. 
Pr
iv
~k
oi
lt
O 

(N
r.

I-
9

) 
.
.
.
•
•
.
.
•
•
•
•
 

II
. 

S
u

m
m

a 
d

er
 z

w
ei

te
n 

G
ru

pp
e 

(o
bu

e 
K

ap
it

al
) 

(N
r.

 1
(}

--
1

4
) 

. 
• 

• 
• 

• 
• 

II
I.

 G
ru

pp
e.

 g
em

is
eh

te
 K

o
n

te
n

 (
N

r.
 1

5 
an

d
 1

6)
 
.
•
.
.
•
•
•
.
.
.
•
•
•
 

S 
03

9 
41

75
 

40
89

4 
89

99
2 

9
0

2
.
.
.
.
 

2 
90

2 
14

00
 

38
63

 
27

41
3 

43
53

7 
• 

. 
•
. 

16
12

4 
b)

 B
er

ec
hn

un
g 

de
s 

W
ll

re
nv

or
rl

lt
s:

 
s'

 
16

12
4 

_ 
_ 

16
00

 
8

3
0

0
..

..
 

67
00

 
E

s 
w

ur
de

 d
nr

ch
sc

hn
it

tl
ic

h 
4'

 
67

00
 

21
24

 
37

34
 

50
84

1 
86

54
9 

14
29

2 
• 

. 
•
•
 

m
it

 8
0%

 G
ew

in
nz

us
ch

Il
Ig

 v
er

· 
5:

 
14

29
2 

65
0 

36
26

 
8 

17
70

 
65

0 

88
 

b
u

ft
; 

de
m

na
ch

 
1s

t 
de

r 
V

er
· 

6.
 

2 
2 

.
,
 

. 
. 

2
.
 •

 •
. 

ka
uf

sw
er

t 
vo

n 
M

. 
55

70
4 

zu
 

12
00

 
. 

. 
.
.
 

12
00

 
I 

{1
00

0l
 -

31
 0

00
 

7 

. 2
8'7

0 

19
98

0 
81

8 
20

7 
61

74
 

85
58

9 

1
0

1
4

 
87

 
3

2
0

0
 

ze
r 

eg
en

 
• 

• 
. 

1
0

-
• 

8
0

%
=

2
4

7
0

4
 

'1
 8

55
89

 
M

it
hi

n 
de

r 
W

er
t 

de
r 

V
or

ra
te

 
:.

}.
 

28
70

1 
. 

. 
. 

=
13

01
58

 _
 3

1
0

0
0

=
M

. 
99

15
8 

.
' 

19
98

0 

11
0 

29
74

 

69
6 

=
1

0
.
 

c)
 

FU
r 

A
bs

ch
re

lb
un

g 
am

 W
ar

en


la
ge

r,
 

D
el

kr
ed

er
e,

 
tr

an
si

to
· 

ru
oh

e 
PB

88
lv

en
 

re
ch

ne
n 

w
ir

 
na

ch
 l

et
zt

jA
hr

lg
er

 B
il

an
z 

11
. 

12
. 

13
. 

14
. 

8
8

1
' 
.
.
 ·1

 
83

1 
'1 .

. 
vo

n 
M

. 
80

00
 =

 M
. 

40
00

 

15
. 

16
. 

99
15

8 
25

00
 

12
00

 

19
98

0 

17
0 

29
74

 

82
71

9 

69
6 8
3

 

24
70

4 
10

12
4 

'1
32

1 
40

19
11

30
15

81
 

55
70

41
 

74
45

4 
•
•
•
•
 

16
0 

14
17

 
32

18
 

10
84

2 
•
.
•
•
 1

 
76

24
 

28
61

51
 

28
61

51
38

68
87

 1
38

68
87

1 
11

80
16

j 
11

80
16

 

ilb
ge

kU
rz

te
 Z
~
o
h
e
n
b
U
.
n
z
 

P
a

ss
in

 I
 V

er
lu

et
 

IV
. 

E
rs

.'D
Z

1U
II

II
IP

os
te

n 
•
•
.
 •

.
•
•
 ~~..

.:.f.
1-..:

!;'=:
..f-.

.!..:
::4--

11
92

26
 

11
83

26
 

G
ru

pp
eM

um
m

en
 

I 
A

W
va

 

17
56

81
 

24
02

41
}1

75
68

 

82
71

9 
."

 

23
12

4 

74
45

4 

77
9 

76
24

11
01

65
8 

24
02

4 

82
71

9 

23
12

4 

G
ew

iu
n

 

R
el

nv
er

m
og

en
 

(b
er

ec
hn

et
 

u
n

d
 n

ac
h-

ge
w

ie
se

n)
 •

•
.
•
•
•
.
.
.
•
•
•
 1

1"
';

':
":

''
':
''
.:
..
r.
..
=.
:=
=+
..
.:
.:
=~
--
-

11
92

26
 

77
9
1 E

nd
ve

rm
6g

en
 .

 
34

82
8 

A
nf

an
gs

ve
rm

og
en

. 
'1 

91
20

2 
i 

.
~
 

IV
. 

E
r!

ti
in

zu
ng

sw
er

te
 

(A
bs

eh
re

ib
. 

P
ro

 II 
ra

ta
 D

Ile
n 

d
en

A
n

si
tz

en
 d

. V
 ot

ia
hr

ea
) 

~''';
''',;

,.' ..
:.+

I.:. .
 ..:

.~ . .
:.' J

..:
-.;

...
.:~

-:7
:7.

::t
-::

:::
::+

~-:
:-:

~ 
11

51
46

 1
11

51
46

 

V
er

m
li

ge
ns

zu
w

ac
hs

 
•
.
•
 

V
er

br
au

oh
 (

P
rl

va
tk

on
to

) 
5

6
1

3
 

28
70

 

R
e
in

g
e
w

in
n

 
(d

op
pe

it
 n

ac
hg

ew
ie

se
n)

 
,1

19
22

6 
11

92
26

1 
35

60
71

 
35

60
71

 
R

e
in

g
e
w

in
n

 
•
•
•
.
.
•
.
.
 

.,
 =

8
4

8
3

 

1)
 
D

ie
 V

er
gl

ei
ch

un
g 

m
it

 d
em

 K
on

to
ko

rr
en

t 
er

gi
bt

 V
be

re
in

st
lm

m
un

g 
de

r 
Sa

Jd
I.

 

I
~
 

0
0

 .... ti
 

c;'
 ~ ~ ::>

" i ~ ~. '" 8- CD
 ... P
o ::D
' ~.
 

~
 g.. ~ J § g- ... r g: ; 



Die Zwischenbilanz. 285 

Angaben aus der Probebilanz. 
1. Warenkonto SolI: 

Lagerbestand zu Anfang des Monats 
Monatseingang. . . . . . . . . . . 

2. Warenkonto Haben: 
Fakturen im Monat .. 

3. Betriebskostenkonto: 
Verpackung. . . . . 
Provision an Agenten 
Zinsen und Diskont . 
Lagerkosten . . . . 
Reisekosten . . . . 
Gehalter und Lohne 
Summa Betriebskosten. 

M. 290,-
50,-
37,

" 137,-

" 
" 

100,-
" 1077,-

4. Angaben aus den Warenskontri. 

M. 37450,
" 148452,-

... " 61312,-

. .. M. 1691,-

Lagerbestand laut Inventur . Stiick 307, Gewicht 19 954 kg 
Eingang in diesem Monat (Einkauf)" 873, ,,73 622 " 
Warenausgang (Verkauf) "385,,, 28988" 

5. Angaben aus der Jahresbilanz: Posten, die nur einmal im 
Jahre vorkommen: 
Kapitalzinsen, Abschreibungen, Verlust an Debi-

toren usw. . ...... . 
Monatliche Quote . . . . . . 

Monatliche Zusammenstellung: 

II 
Lout Warenskontrl 

II Stuck 
I 

kg % 

Lagerbestand zu Anfa,ng des Monats . il 307 ! 199,54 i 
Eingang im Monat . . . . . . . . ' 873 736,22 

Summa Eingang 
1\ 

1180 935,76 

Ausgang im Monat, Menge II 385 289,88 
Ausgang zum Einstandspreis . II 
Lagersollbestand am Monatsende . II 795 I 654,88 

Gewinnberechnung. 
I 

M.8400,
" 700,-

Lout 
Berechnet Waren-

Konto 
Mk. 

Mk. per kg % 

37450 187,20 
]48452 201,65 

185902 198,66 

57588 198,66 

128314 198,66 

Verkaufswert im Monat laut Probebilanz ..... M. 61312,
EinstandspreisderverkauftenWaren,.wie.oben,berechnet " 57588,-
Bruttogewinn. . . . . . . . . . . . . . M. 3 724,-
Betriebskosten laut Probebilanz M. 1 691,-
Anteilige Jahreskosten " 700,- ,,2391,-

--~----~~~~-Reingewinn im Monat M. 1333,-
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VII. Monatliche Zwischenbilanz einer Kohlenhandels-
Aktiengesellschaft 

mit Vermogensbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Analyse zu beiden, nach einem von A. Gllow im "Kontorfreund" 
publizierten Schema, umgearbeitet yom Verfasser (s. S. 286/287). 

Diese ebenso verwickelten als lehrreichen Tabellen beweisen zu
nachst, daB auch fUr die groBten Unternehmungen eine monatliche 
Zwischenbilanz ohne Inventur moglich ist. Die Grundlage hierzu, die 
vollstandige Pro be bilanz in ihrer dreifachen Gestalt als Monats
verkehr, Umsatzbilanz und Saldobilanz ist in den Tabellen nicht ent
halten; aber samtliche Kontenergebnisse sind in den verschiedenen 
Teilen von VIla (A-F) und VUb (A-F) wiedergegeben; es ware 
daher ein leichtes aus diesen Teilen die formale Probebilanz darzu
stellen. 

Tabelle VIla ist der Vermogensbilanz, VIIb der Ertragsbilanz ge
widmet. 

VIla. Vermogensbilanz. 

A. Betriebskapital. In I. sind die Aktivbestande, die liquiden Mittel 
in ihre Teile zerlegt; in III. die nichtliquiden Forderungen an 
Filialen und Tochtergesellschaften angegeben; in II. sind die Schul. 
den aufgezahlt. 

Liquide Mittel, Betriebskapital fUr 
das Kohlengeschaft M. 3 047 100 

Forderungen an Filialen usw. " 1 480000 
Summa Betriebskapital M. 4527 100 

Abziiglich die Schulden . " 1199000 
Eigenkapital im Betrieb M. 3328 100 

B. Anlagekapital. Es ist in 8 verschiedene Konten zerlegt. 

Bestand am 1. Janua,r des Jahres M, 2610000-~ 950000 Hyp. 
" ,,1. Oktober M. 3081 800 -+- 1 250000 Hyp. 

Zugang im Oktober + " 180000 
Abgang " " ,,4 400 

Summa~M~.~3~2~5=7~4O~0~:~1~2~5~0~~~---

Abschreibung 
Neuer Buchwert 
Anlagevermogen (Eigenkapital) 

" 9500 
M. 3247900 -+-1250000 Hyp. 
" 1 997 900 1) 

1) In der Praxis ist es oft ublich, von der Summe des Anlagevermogens 
die Hypothekenschulden zum vornherein abzuziehen und nun das in den An· 
lagen investierte Eigenkapital zu bilanzieren. Da dann die Bilanz kein rich· 
tiges Bild der Vermogenslage gibt, ist dieser Gebrauch zu verwerfen. 
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C. Beteiligungen und Finanzierungen. Das hier in drei Reehtsformen 
investierte Vermogen ist . = M. 1 040 GOO 

D. Grnndkapital und Reserven. 
Das Aktienkapital und die zwei Kapitalreserven sind = M. 5 500 000 
Die Posten 4-8 sind alB Passiv- und Verlustreserven 

aufgefa.l3t . =" 476000 
Summa M. 5976000 

E. AbschluB am l\Ionatsende. 
Die Aktiven sind naeh A. I, B. 12., O. = M. 7 565000 
Die Sehulden naeh A. II, M. 1 199000 
Kapital-Reserven (D.) ,,5976000 

Summa Pas"iven " 7175000 
BiIanzgewinn . M. 390000 
Vortrag yom Vorjahr = M. 50000 

280000 Gewinn Jan./Sept. =" " 330000 
Rcingewinn im Okto";'b-er-. -'-'------...,M:i-'::-. -~60=-0~0=0 

F. Bilanzanalysc (Verhaltniszahlen). 
1. Verhiiltnis der liquiden Mittel zu den Sehulden 

und Passivreserven: M. 3047100: 1675000. . = 181,92 % 
2. Warenbestand zu Waren- und Weehselschulden 

M. 1050000: 1175000 . . = 89,36 % 
3. Kapital und Kapitalreserven zu Sehulden und 

Passivreserven: M. 5500000: 1 675000. . = 328,35 % 
4. Kapitalreserven ZUIll werbendenKapital + Passiv-

re"erven und Seholden: M. 1500000: 5675000 • = 26,43 % 
5. Kapitalreserven zu Aktienkapital: 

M. 1 500 000 : 4 ()()() ()()() = 37,5 % 
Innerer Wert der Aktien (ohne Passivreserven und 
stille Reserven) • . = 137,5 % 

6. Betriebskapital zu Anlagekapital (exkl. Hyp.) 
M. 4527 100: 1 997900 = 226,4 % 

vn b. Monatliehe Gewinn- und Verlustrechnung. 
A. Kohlenverkehr in den D Gruben: In 8 Spalten ist dieser Verkehr 

a.na.lysiert : 
1. Wareneingang zu Herstellungspreisen und Warenau@gang zu 

Verkaufspreisen vom "1. bis 31. Oktober, ohne Lagerbestand 
am Anfang. In Grube K, S und B ist die Habensumme, in 
H und Z die Sollsumme groJler. 

SchAr, Bucbbaltlmg und BilaDli. j. Auf!. 19 
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2. Die Differenzen sind in Spalte 2 ausgerechnet; die Raben
saldi betragen M. 76000, die Sollsaldi M. 10000, im ganzen 
also M. 66000 mehr Ausgang ala Eingang. 

3. In Spalte 3 sind die Veri:i.nderungen der Warenbestande am 
Ende des Monats mit denjenigen des Vormonats verglichen; 
an Tonnenzahl betragt die Abnahme per.Saldo 5000 To., in 
Geldwert 59000 M. 

4. Durch Vergleichung der 2. mit der 3. Spalte ergeben sich 
Gewinnwerte (M. 17000) und Verlustwerte (M. 10000), die in 
der 6. Spalte wiederholt werden. 

7. Spalte zeigt den Verkauf in Tonnen und Mark, zerlegt an 
Kundschaft und Syndikate; in Spalte 8 sind die Einheits
verkaufspreise fiir 1 Tonne ausgerechnet. 

B. Kohlenverkebr in den vier Lagern. Ganz in derselben Art sind in 
den 8 Spalten die Eingangs- und Ausgangswerte von Kohlen ab 
Lager angegeben; in der 5. Spalte kommen hier noch die Betriebs
kosten, die die Lager verursachen, hinzu. 

Das Ergebnis der neuen Warenkonten (A und B) ist: 

ein Gewinn von M. 17000 + 71 200 = 88200; 
ein Verlust (wegen Vorratsminderung) von = M. 10000; 
eine Abnahme der Kohlenvorrate von 5000 + 13 100 = 18 100 To. 

Es sind fakturiert worden: 

an Kundschaft: 
81150 To. = M. I 258000 im Durchschnittspreis = M. 1550 

an Syndikate: 
52700 " =" 774000 " " " 1469 

C. Versehiedene Ertragskonten ergeben einen Habensaldo 
(Gewinn) von M.14100 

D. Die Unkostenkonten erzeigen in 5 Posten . = M. 38 300 
Das Zinsenkonto erzeigt einen Gewinn von . =" 6 000 

Die Differenz ist Verlust . . = M. 32300 
Dazu der Verlust aus A, 6 . =" 10 000 
Gesamtverlust nach Kompensation von M. 27 100 Be-

triebskosten in B, b . = M. 42 300 
Gewinn au;; A, B und C . . = " 102 300 
Reingewinn wie im Oktober, wie in VII a . = M. 60000 

E. Zus8romenstellung der Unkosten. 
Aus B, C und D (weniger Aktivzlnsen) . = M. 59400 
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F. Warenbewegung im Oktober, ein Auszug aus den ver
schiedenen Warenskontri leistet den Nachweis, daB 
die in A und B 3 Rechnung iiber Vorratsminderung 
(5000 + 13 100 To.) richtig ist, ebenso der in A und B 7 

.291 

angegebene Ausgang von 81150 To. + 52 700 To. = To. 133850 

G. Analyse der Gewinn- und Verlnstrecbnung. 

a) Kalkulation fur die Tonne: Aus 
per Tonne A und B, 1, Haben, zerlegt in 7, ergibt 

Kohlenausgang, 133850 To. fiir 
Herstellungskosten: Sollsumme A und 

= M. 2032300 = 15,1834 

B. = M.1685300 
Dazu Verminderung des Lagers Au. B, 3 = " 241 700 
Herstellungskostend. verkauftenKohle = M.19270oo = 14,3968 

Brutto-Gewinn = M. 105300 = 0,7866 
Betriebskosten, E =" 59400 = 0,4438 
Reingewinn an Kohlen 
Verschiedene Ertragnisse (C) 

Gesamtgewinn im Oktober 

b) Aufbau der Kalkulation und 

=M. 

= " 

=M. 

45900 = 0,3428 
14100 

60000 

c) Kalkulation im Hundert sind ohne weiteres verstandlich. 

d) Lagerdauer: Monatsumsatz, 137000 To. (F) verhalt sich zum 
Durchschnittlager, 79000 To. (F) wie 31 Tage zu Lagerdauer 
= 18 Tage. 

e) Verhaltnis des Kapitals zum Umsatz (M.1927000). 

Auf M. 1000 Umsatz im Einstandswert entfalIen: 

1. Betriebskapital M. (3047100) = M. 1581 
2. Anlagekapital ,,(1997900) ,,1037 

3. Gesamtkapital M. (5045000) = M. 2618 

4. Fremdkapital 
5. Eigenkapital 

Summa 4 und 5 

M. (1199000) =" 623 
" (3846000) = ." 1995 

M. (5045000) = M. 2618 

Da fiir den Umsatz im ganzen Jahr Betriebs- und Anlagekapital 
sich gleich bleiben, mit a. W. ein 12mal grosserer Umsatz mit dem. 
selben Kapital erzielt wird, so ist der Kapitalaufwand auf das 
Jahr bezogen auch nur der zwolfte Teil der Monatsbedarf. Es 
kommt also auf M. 1000 Warenumsatz ein Gesamtkapitalbedarf von 
M.218. 

19* 
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VIII. Monatliche Zwischenbilanz in einem Speditionsgeschaft. 

Das Gewerbe eines Spediteurs besteht in der Gesamtheit der Dienste, 
die er bei der Ortsbewegung der Guter als KommissiOIilir leistet. Er 
ubernimmt es, das Frachtgut aus Auf trag des Versenders oder des 
Empfiingers oder einer dazu beauftragten Drittperson aus der Hand 
des Ver8enders an deren Niederlassung oder an einer Zwischenstation 
des Transportweges an seinen Bestimmungsort zu befOrdern und hier 
mit demselben nach Anweisung des Auftrag:;ebers zu verfahren (Aus
lieferung an den Empfanger, WeiterbefOrderung, Einlagerung usw. 

Der Spediteur ist also nicht Eigentumerdes Frachtgutes, hat aber 
daran ein Retentionsrecht fiir seine Auslagen und Kommission; er ist 
verpflichtet, die Interessen seiner Auftraggeber mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu wahren, triigt daher eine nicht geringe 
Verantwortung. Fur den Transport kann er seine eigenen Wege und 
Transportmittel verwenden, oder was das Gewohnliche ist, fremde 
Fuhrwerke, Eisenbahnen, Schiffe, Kiihne usw. benutzen, indem er mit 
den Transportunt rnehmungen selbst Frachtvertrage abschlieBt. 

AuBer dem eigentlichen Transport hat der Spediteur noch ver
schiedene andere Dienste zu leisten, z. B. die Formalitaten bei der 
Verzollung und Beschaffung der dazu notigen Dokumente; das Ein
und Ausladen der Ware in und aus dem Fahrzeug; die Dberfiihrung 
aus einem Fahrzeug in ein anderes; die Mengenkontrolle, hauptsiicblich 
die Feststellung der 'Obereinstimmung der iiuBeren Kennzeichen der 
Frachtgiiter (Marke und Nummer) mit den beziiglichen Dokumenten 
(Frachtbrief, Kanossement usw.). 

Entsprechend der Ausdehnung ihres Arbeitsgebietes muB die Spe
ditionsunternehmung an den Knotenpunkten des Weltverkehrs, ins
besondere an den von ibm benutzten Umschlageplatzen Z wei g n i e de r
lassungen errichten oder eine andere Speditionsfirma als 
Korrespondenten oder Agenten gewinnen. Wie eine GroBbank, so hat 
auch eine GroBfirma im Speditionswesen im In- und Auslande ein Netz 
von Niederlagen und Vertretungen oder mit ihr verbundene selbstiin
dige Spediteure. 

1m Mittelpunkte der Buchfuhrung eines Spediteurs steht das 
Speditionsbueh, in dem des K 0 n ten s y s t ems das Speditionskonto. 
Das Speditionsbucb, das je nach dem Umfange und der Aus
dehnung nach Arbeitsgebieten in zweL oder mehrere zerlegt werden 
kann, ist foliiert; auf der linken Seite wird der Speditionsauftrag mit 
allen notigen Einzelheiten in verschiedenen Spalten eingeschrieben, bier 
werden samtliche Auslagen des Spediteurs, welche der Auf trag herbei. 
fiihrt, notiert. Auf der rechten Seite werden die einzelnen Posten der 
Rechnung an die Knnden eingetragen. Da man aber diese Rechnung 
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erst ausfertigen und ins Speditionsbuch eintragen kann, wenn alle 
betreffenden Dokumente eingegangen und die Ware an den Empfanger 
abgeliefert worden ist, so ergibt sich zwischen den Eintragungen der 
Auslagen und derjenigen der an die Kunden ausgefertigten Rechnungen 
ein kleinerer oder gro6erer Zeitunterschied. Aus diesem Grunde werden 
also bei Aufstellung der Monatsbilanz verschiedene Rechnungen noch 
offen stehen, d. h. es werden alle diejenigen gemachten Auslagen als 
Aktiven auf der linken Seite des Speditionsbuches iibrigbleiben, uber 
die noch keine Kundenrechnung auf der rechten Seite steht. 

Also: Der Unterschied zwischen Auslagen und den 
Kundenrechnungen (Einnahmen) bei den a bgerechneten 
Auftragsnummern ist Gewinn, bezw. Verlust. 

Die noch nicht verrechneten Auslagen bei den noch 
offen stehenden Auftragen sind Aktiven. • 

Tragt man nun Tag fur Tag die Au s 1 age n auf der link en Seite 
des Speditionskontos in das SolI des Speditionskontos, die ausgestellten 
Rechnungen von der rechten Seite in das Raben dieses Kontos, so is t 
das Speditionskonto ein gemischtes Konto, gleich dem 
unzerlegten Warenkonto. 

Der Verfasser hat nun bei einer Speditionsfirma, bei der er als 
Treuwalt mitwirkte, vorgeschlagen, das Speditionskonto zu zerlegen in 
ein Konto fur Speditionsauslagen und ein solches fUr Speditionsein
nahmen. 

In das Speditions.A uslagenkonto werden Tag um Tag die 
fiir die Speditionsauftrage gemachten Auslagen eingetragen. 

In das Speditions-Einnahmenkonto gehoren Tag um Tag 
die ausgestellten Rechnungen der Kunden. 

Am Monatsende ziihlt man nun im Speditionsbuch (linke Seite) aIle 
diejenigen Ausmgen zusammen, die in diesom Monat abgerechnet worden 
sind. Diese Summe tragt man ins Raben des Speditions-Ein
nahmenkontos, gleichzeitig in das SolI des Speditions
Auslagenkontos; dazu kommen rioch die im Laufe des Monats 
an die Kunden bewilligten Abzuge wegen Rabatt, NachlaJ3, Rekla
mation usw. 

Nun ist der Sollsaldo des Spedi tions-A uslagenkon tos 
ein Akti vposten (noch nicht verrechneteEinnahmen). Der Ha ben
saldo des Einnahmenkon tos daher der Bruttogewinn dieses 
Monats. Da samtliche iibrig?n Konten eines Speditionsgcschafts reme 
Bestandskonten oder reine Gewinn- und Verlustkonten sind, ist es ein 
leichtes, aus den monatlichen Probebilanzen dlll Reingewinn zu be. 
rechnen. Zwecks Kontrolle wird man im Speditionsbuch die nicht 
abgerechneten Auslagen addieren, ihre Summe solI gleich sein dem SolI. 
saldo des Ausmgenkontos. 
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Gegenfiberstellung des unzerlegten 8peditionskontos (S. 293) nach der 
gewohnllchen Verbuchung nnd des zerlegten Speditionskontos nach Vor

schlag yom Verlasser. 

Spedltlonskonto Spedltlonskonto 
(nicht zerlegt) November Auslagen I Einnahmen 

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

Vortrag vom vorigen 
Monat. Auslagen fur I \ 
nicht abgerechnete 

! ? Speditionsauftr/l,ge . 35000 - - -
1.-30. Auslagen, Mo· 

80000 - natssumme ••••. 80000 - - -
1.-30. Ausgestellte 

- 83000 Kundenrechnungen - - - I 83000 
30. Summe der Aus-

lagen fUr die ausge-
- - steIIten RechnUDgen. - I 69000 69000 -

30. Riickbuchung der 
bewilligten Abziige an I 

300 - Kundenrecbnungen • .- I - 300 -
83000 83000 ProbebUanz .... 115000 69000 69000 83000 

Zwischenbilanz: 

Nicht abgerechnete Aus-
? P) lagen (Aktiva) • . , 

Bruttogewinn 1m No-
- 46000 - -

! P) vember .. - - 13700 -
115000 115000 83000 83000 

Gemnn- und Verlustrechnung ~erlust \Gewtnn 

Bruttogewinn aus dem Speditionsgeschll.ft, wie oben 13 700 
Andere Ertr/l,ge (KnrsdiHerenzen, Vergiitungen UBW.) • • • • 450 
Allgemeine und besondere Betriebskosten !aut den entsprechen-

den Konten der Probebilanz. . . . , • . • . . • . . " 7 230 
Jabreskosten, Zinsen, Provisionen, Tantiemen, Absehreibung 

usw" Antell dieses Monats . . . . . . . . . . . . . " 1 000 
Reingewinn 1m November ................ J-:5;..;9;;;;20~ __ _ 

14" 150 14 150 

IX. Monatliehe Zwischenbilanz einer Mobel1umdlung. 
Eine Genossenschaft fiir Mobelvermittlung, deren Zweck es ist, der 

Allgemeinheit nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Selbsterhaltung 
formschone, dauerhafte Mobel zu billigen Preisen zu vermitteln, hat 
nach Anleitung des Verfassers Betrieb und. Buchfiihrung derart organi-

1) Wle man lieht, ist es unm6g1lch, den 8a\do del unzerlegten Spedltionakontos in A.ktIva 
und Gewinn In zeriegen, daher kann auch .keine ZwIsohenbllanz aufgest.ellt werden. 
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siert, daB sie je am Monatsende den Wert des Lagerbestandes fest
stellt und daher auch Gewinn oder Verlust monatlich berechnen kann. 
Zum Beispiel: 

1. Inventurwert vom vorigen Monat M.40000 
2. Zugang in diesem Monat (Einkauf), samt Kosten, 

ZUrUstung usw. 
3. Summa des Eingangs 
4. Inventurwert am Monatsende 
5. Ausgang zum Herstellungswert 
6. Ausgang zu Verkaufspreisen 
7. Bruttogewinn . 

" 21500 
· = M. 61500 
· = " 38000 

= M. 23500 
= " 27800 
= M. 4300 

8. Summa samtlicher Betriebs- und anderer Kosten, 
Zinsen (Sollsaldo der samtlichen Gewimi- und 
Verlustkonten) 4000 
Reiner BetriebsiiberschuB · = M. 300 

Auf einer Tabelle mit 8 Spalten werden jeden Monat auf je eine 
Linie die 8 Zahlenwerte eingetragen, so daB man die Hauptergebnisse 
des Betriebs von Monat zu Monat auf einem Blatt ersichtlich mach en 
kann. 

Nach diesem Plan kann man fast in jedem kaufmlinnischen Ge
schart eine monatliche (wochentliche oder tagliche) Betriebsrechnnng 
mit Gewinn- nnd Verlustrechnnng und daher auch die Zwischenbilanz 
aufstellen, sobald es moglich ist, den Herstellungswert der verkauften 
Waren (Posten Nr. 5)· auf direktem oder indirektem Wege zu bestimmen. 
Hierin liegt das Hauptproblem jeder Zwischenbilanz. 

G. Kalkulatorische Buchhaltung_ 
(Ausgewahlte Partien.) 

Unter kalkulatorischer Buchhaltung verstehe ich die
jenigen Arbeiten des gesamten Rechn ungswesens E;liner 
Sonderwirtschaft, die auf oder zwischen den Grenzen von 
Kalkulation und Buchhaltung liegen. Es betrifft dies Probleme 
der Buchhaltung, die nur mit Hille der Kalkulation gelost 
werden konnen, bzw. Aufgaben der Kalkulation, zu denen die Buch
fuhrung die Grundlage liefern muE. 

Einzelne Probleme der kalkulatorischen Buchhaltung sind schon 
in dem vorhergehenden Abschnitte gelost worden, so z. B. die Zwei
teilung des Warenkontos, die permanente Zwischenbilanz, die Berech
nung der Verhaltniszahlen in der Zusammensetzung von Aktiven und 
Passiven (Eo I. a, E. II. c), die durchschnittliche Ertragsbilanz einer 



296 Die Buchfiihrungsprazis oder die wirtscbaftL Grund.la.gen der Buchhaltung. 

Sta.a.tsbank (E. IV.) usw. 1m aJIgemeinen gehoren zur kalkulatorischen 
Buchhaltung die rechnerlsche Erfassung und Zergliederung der Bila.nz, 
die Verhii.ltniszahlen dar Gewinn- und Verlustrechnung unter sich und 
in Beziehung zu der Vel'1llogensbilanz, das Verhaltnis zwischen Pro
duktion und Umsatz zum Aufwand von Kapital und Arbeit. Es wiirde 
weit fiber den Rahmen dieses Werkes hinausgehen, wollte man alle diese 
zahllosen Plobleme der ka.lkulatorischen Buchhaltung behandeln. Wir 
mfissen uns auf einige ausgewahlte Partien bescbranken und zusammen
fassend die gesamten Aufgaben dieses Teiles des Rechnungswesens 
charakterisieren. Es handelt sich immer darum, den gamen Wirtschafts
betrieb nach allen Richtungen durch Zergliederung und Zusammen
fassung zu durchleuchten, auf alle Fragen, die der Unternehmer an 
das Rechnungswesen stellen muB, ziffernmaBig AufschluB zu geben. 
Dabei kommen nicht nur die bezfiglichen Fragen fiber den gegen
wartigen Betrieb in Betracht, sondern namentlich auch die rechneri
achen Grundlagen ffir die EntschlieBungen betreffend Betriebsanderun
gen und Reformen. Z. B.: 1st es ffir eine industrielle Unternehmung rat
sam, vom Absatz an die Grossisten im Inland zum direkten Export fiber
zugehen oder: die Dampfkraft durch elektrische, die Gasbeleuchtung 
durch die elektrische, das Pferdefuhrwerk durch Automobil zu ersetzen! 
Empfiehlt sich die Neuaufnlihme dieses oder jenes Artikels, die Ersetzung 
einer Arbeitsmaschine durch eine neue, die Vergrollerung des Betriebs, 
die Errichtung einar Filiale, die Anstellung von Reisenden, die Auf
wendung groBerer Mittel zur Propaganda usw. 1 Ka.nn die ka.lkula
torische Buchhaltung auch keineswegs die zukfinftige Gestaltung aller 
dieser in Frage kommenden Verhii.ltnisse rechnungsmaBig feststellen, so 
ist sie doch imstande, alIe Elemente der Kalkulation auf Grund dar 
Ergebnisse der Buchhaltung anzugeben, die Teile derselben, die moh
nungsmaBig festgestellt werden konnen, von den anderen, die von den 
Einfliissen der Umwelt und von der Zukunft abhangen, zu trennen und 
auf diesa Weise eine Wahrscheinlicbkeitsrechnung aufzustellen. Von 
allen diesen Problemen greifen wir nur folgende fiinf heraus: 

1. Ka.lkulation des Kreislaufes des Gesch3.ftskapitaJs. 
II. Kalkulation der Fabrikations- und Absatzkosten und des Ga

winns einer industriellen Unternehmung. 
III. Der tote Punkt. 
lV. Allgemeine Bedeutung der kalkulatorischtm Buchhaltung. 
V. Differentialka.lkulation. 
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I. Berechnung des Kreislaufes des GeschMtskapitals auf Grund der 
Buchhaltungsergebnisse. 

A. Die der BuchhaItung eines lahres zu entnehmenden Angaben. 
1. Das Warenkonto (nach Ausschaltung der Storno

posten) 

l. Eingangsinventur 
2. Ausgangsinventur 
3. Eingangsfakturen 
4. Einkaufskosten • 
5a) Lieferantenrabatt. 
5 b) Lieferanten.Retourwarenrechnung 
6. Ausgangsfakt,uren . . . 

3500} 
2800 

700 

Soil 

85000 

324000 
24500 

5000 

Haben 

89000 

6300 

405000 
7. Verkaufskosten .... 
8a) Kundenrabatt . . . . 
8b) Kunden-Retourwaren 

2000} 2700 

1----,4..,.41::-:-:2oo,.".....+--=-:5oo:-::-::3:-::"00~ 
9. Bruttogewinn. • • • • 59100 

Bilanz 500300 500300 

2. Durchschnittliche Summe der Saidi der Warendebitoren (Mittel 
aus den Monatsbilanzen) ..........•..•.... 50000 

3. Desgleichen der Saidi der Kreditoren (Mittel aus den Monats-
bilanzen). . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 29000 

4. Summe der Betriebskosten (inklusive Zinsen, Diskont usw.). 30000 

B. Kalkulationsergebnisse aus diesen Angaben. 

1. Berechnung des reinen Einkaufswertes: 

Summe der Eingangsfakturen 
-+- Retourwaren und Rabatt . . . . . . . 

Reiner Sehuldbetrag an Kreditoren ... 
+ Einkaufskosten (Fracht, Zoll usw.) • 
Reiner Einkaufswert der Waren . • . 

2. Berechnung des reinen Verkaufswertes: 

Summe der Ausgangsfakturen . . 
-+- Retourwaren und Rabatt .••.• 

Summe der Debitorenbelastung 
-+- Verkaufskosten (Frankaturen usw.) . 

Reiner Verkaufswert ••..... 

3. Berechnung des Ankaufswertes der verkauften Waren: 

Eingangs:nventur . . . 
Eingang im Jahr (B. 1) 

Summa Eingang .. 
-+- SehluBinventur .' • . 

Einstandswert der verkauften Waren 

324000 
6300 

. 405000 
2700 

402300 
5000 

85000 
342200 
427200 
89000 

317700 
24500 

342200 

397300 

338200 
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Pro be: Ankaufswert der verkauften Waren wie oben = 
Gewinn (nach A. 1, 9) =, • • • • • . 

Berechneter Verkaufswert (wie B. 2) . 

4. Gewlnn in Prozenten des Elnst&ndswertes: 

338200 
59100 

397300 

59 100 X 100 : 338 200 ......... . ..•...•. = 17,5% 

o. Verhiiltnlswert der Betrlebskosten von SO 000: 
a) Zum Ankaufswert von 338200 = 30000 : 3382 = 9 % 

b) Zum Verkaufswert von . . . . . . 397300 = 30000 : 3973 = 7,4% 

6. Kalkulatlon ans dem Ankaufsprels: 
a) Ankauf der verkauften Waren (B. 3) 
b) Betriebskosten . . . . 
c) Reingewinn . . . . . 

Summa Verkaufspreis 

= 338 200 = 100 % 
= 30000= 9 % 
= 29 100 = 8,5% 
= 397300 = 117,5% 

7. Kalkul~tlon aus dem Verkaufspreis und seine Zerlegung: 
Verkaufswert (Debitorenbelastung) . . . • • . • •• 402 300 = 100% 
Ankauf (II. c) . = 338200= 84,1 % 
Verkaufskosten 5000 = 1,24% 
Betriebskosten 30000= 7,4 % 
Reingewinn 29 100 = 7,26% 

Summe ~e oben . . . . . . .' . = 402 300 = 100% 

8. Berechnung der mittleren Lagerdauer und der Umsatzdauer: 
Der Durchschnittswert des Lagers } 
(Mittel zwischen beiden Inventuren) .... 
Wert des Jahresumsatzes, Einstandswert (B. 3) 

85000 + 89 000 
2 

87000 

= 338200 

Mithin . t di La rd 365 X 87 000 = 94 Tage IS e ge auer. . . . . . . . . . 338 200 

Also wird daB Warenlager im Jahre ca. 4mal umgesetzt. 
Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man das Verhaltnis des Jahres
umsatzes zu Einstandspreisen zum Durchschnittlager berechnet: 

338 200 : 8'1 000 = 100 : x 

x = 25,72%; d. h. das Lager deckt ca. ein Viertel des ganzen Jahresbedarfs. 

D. Kredltfrist bei Kreditoren: 
Die jahrliche Inanspruchnahme des Warenkredits (B. 1) •... = 317700 
Der durchschnittliche Bestand der Kreditorensaldi • • • • • • . = 29 000 

Mithin . t di Kredi f . t f" Kr d' 365 X 29 000 33 Tage IS e t TIS ur e Itoren. 317700 

10. Kreditfrist fUr Debitoren: 
Die Jahresbelastung betriigt (B. 2) ..... 
Die durchschnittlichen AuJ3enstiinde· betmgen. • 

Die Durohschnittsdauer ist 80mit • • • . . . 

. •.•. = 402300 
••... = 50000 

365 X 50000 _ 45T 
402300 - age 
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11. Konstruktion des Kreislaules des fUr den Warenumsstz verwendeten 
Eigen- und Fremdkapltals: 

;------------------------139 Tage ________________________ , 

a 
Waren
eingang 

=M.1334oo 
~-------106T~e------~ 

~------------- 94 Tage ___ -..,.-'-_--.. 

-- 33Tage 
=M.29000 

= M. 87000 

b 
Geld

ausgang 

1. Dauer des ganzen Kreislaufes, a-d. 

a) Hiervon daB frerode Kapital, a-b 
b) Hiervon das eigene Kapital, b-d 

Kreislauf des GeBchaftskapitals 

2. Dauer der Lagerung der Waren, a-e. 
a) Hiervon als Passivkapital, a-b . 
b) Hiervon ala eigenes Kapital, b-C' 

Kreislauf der Waren in . . . . . 

=M.I04400 

45 Taw 
=M.464OO 

c 
Waren
ausgang 

. = 33 Tage 

. = 106 Tage 

. = 33 Tage 

. = 61 Tage 

d 
Geld

eingang 

= 139 Tage 

= 139 Tage 

= 94 Tage 

= 94 Tage 

3. Dauer des Kreislaufes des eigenen Kapitals, b-d = 106 Tage 
a) Hiervon eine Periode in Warenform, b-c = 61 Tage 
b) Eine Periode als KI'edit an Debitoren, c-d = 45 Tage 

Kreislauf des Eigenkapitals in . . . = 106 Tage 

12. Berechnung des zum Geschiiftsbetrieb notigen Eigen
kapitals: 

Laut Zeichnung in Abschnitt ,,11" besteht das Geschaftskapital 
aus 

1. a-c in Waren, Durchschnittswert des Lagers .. 
2. c-d in Debitoren, Durehsehnittssaldi . . • . . . 

abziiglich des darin liegenden Gcwinnes (7,4% 
nach 7.) .......•.•.•••... ca. 

= 50000 

= 3600 

Mithin liegt bei den Debitoren durchschnittlich an Kapital 

Summa des Geschaftskapitals 

3. Hiervon ist abzuziehcn a-b, das fremde Kapital 

4. Das zum Betrieb notige Eigenkapital betragt also 

13. Zinsverlust: Da der Kreislauf des Eigenkapitals = 106 Tage 

87000 

46400 

= 133400 

= 29000 

= 104400 

dauert, so ergibt sich fiir die Warenkalkulation ein Zuschlag fill' 
Zinsverlust, bei 6% jahrlich = 6 X 106 : 360 . . . . . . . . = 1,77% 
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14. KODltruktlon der DurehsehnlttabUanz: 
Aktiva 

Warenvorrat, inkI. Einkaufs· 
kosten • . . • • • • . = 87 000 

Debitoren, zerlegt nach B. 7. 
Einkaufswert . =84,1 % 42050 
Belriebskosten. 7,4 % 3700 
Verkaufskosten 1,24% 620 

Gewinn • • • .. 7,26% ~ 630 
- 137000 
= 

Passiva 

Fremdes Kapital 
t"ren). 

Eigenkapital . 
Gewinn •...• 

(Kredi. 
.... 29000 
. = 104370 
.= 3630 

137000 

15. VerhiiJtnis von Gewinn nnd :Eigenkapital in der Durchschnitts
hilanz. Der Gewinn von M. 3630 war bei Jahresanfang nooh nicht vor
handen; erst nach 45 Tagen hat sioh das EigenkapitaI um diesen Ge
winn vergroBert; andererseits waren bei Jahresanfang Betriebs- und 
Verkaufskosten im Betrage von M. 4320 nooh nicht verausgabt, so 
daB das zum Kreislauf bestimmte Eigenkapital nur M. 103 680 betrug. 
Die obstehende Bilanz trifft also nur fiir den 45. Tag des Geschii.fts
jahres zu. Da sich der Gewinn von M. 3630 aIle 45 Tage, also im Jahre 
8mal wiederholt, so wachst das Eigenkapital im Laufe des Jahres um 
zirka M. 29 000,-, so daB bei gleichbleiberiden VerhaItnissen entweder 
der Bedarf an Fremdkapital abnimmt, in unserem FaIle ganz ver
schwindet oder der Unternehmer den entsprechenden Betrag an Eigen
kapital anderswie verwenden kann, sei es zur Ausdehnung des Ge
schafts oder zur Verlangerung des den Kunden eingeraumten Kredit
termins oder zu Bankdepositen oder zu anderen KapitalanIagen. Unter 
den verschiedenen Moglichkeiten wird er diejenige wahlen, die ibm die 
groBte und sicherste Kapitalrente einbringt; da bei prosperierenden 
Geschaften in der Regel die Ausdehnung und VergroBerung der eigenen 
Unternehmung der sicherste und gangbarste Weg hierzu ist, so folgt 
daraus: 

1m Anwaehsen des EigenkapitaIs cines gutgehenden privatwirtschaft. 
lichen Unternehmens liegt der selbstwirkende Trieb liir dessen VergroBe
rung und Ausdehnung. 

16. Erweiterung der Durehsehnittsbilanz. Die in Nr. II-I5 ent
wickelte Durchschnittsbilanz umfaBt nur das im Kreislauf befindliche 
Betriebsvermogen; es fehIen noch zwei Posten, die frei verfiigbaren 
Mittel und das AnIagevermogen. 

a) Die frei verfiigbaren Mittel bestehen aus dem Vorrat an 
barem Geld und aus dem Guthaben bei Banken und der Postscheck
kasse. Beide sind in ciner der Art und dem Umfang des Geschafts an
gemessenen GroBe in jedem Unternehmen durchaus notwendig, ein
mal, um aus diesan jederzeit verfugbaren Mitte1n die Betriebskosten 
alIer Art, den gesamten Aufwand zu decken, sodann um die Elastizitat 
bei dem in Kurven sich bewegenden Kreislauf des Geschaftsvermoge~s 
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aufrechtzuerhalten, Die UnregelmaBigkeit im Einkauf, im Lager
bestand, im Verkauf, im Eingang der ausstehenden Forderungen, die 
bei jedem Unternehmen in kleinerem und groBerem Umfang vorkom
men, wfuden den gesunden Fortgang des Geschafts storen, wenn nicht 
Mittel zu Verfiigung stiinden, auf die man im Bedarfsfalle zuriick
greifen konnte. tJher die groBeren Schwankungen im Bedarf an eigenen 
und fremden Mitteln, die iiber den soeben beschriebenen Fonds hinaus
gehen, folgt das Nahere. 

b) Das Anlagevermogen iibersteigt bei industriellen Unter
nehmungen gewohnlich das flussige Betriebsvermogen um ein Mehr
faches; bei rein kaufmannischen dagegen besteht es in der Regel nur 
aus dem Geschaftsmobiliar, dem sog. "Inventar"; anders bei denjenigen 
Handelsgeschaften, die eigene Magazin- und Geschaftshauser brauchen; 
hier ist das Anlagevermogen groB, in einem Berliner Warenhaus be
tragt das Anlagevermogen das Zehnfache des Betri~bsvermogens. 

In der Regel bleibt das Anlagevermogen das ganze Geschaftsjahr 
hindurch in gleicher Rohe bestehen. Erst bei Aufstellung der SchluB
bilanz wird der Teil des Anlagevermogens, der sich im Laufe des Jahres 
durch Abnutzung uSW. 'in flussiges Vermogen verwandelt hat, in der 
Form der Abschreibung festgestellt. Die voUstandige Durchschnitts
bilanz wird durch folgende Zeichnung veranschaulicht; wie man sieht, 
ist der Fall angenommen, daB der allmahlich anwachsende Gewinn zur 
Verminderung des Fremdkapitals verwendet wird. Eine an einem 
beliebigen Tage gezogene Senkrechte veranschaulicht die Durchschnitts· 
bilanz Yom betreffenden Tage. 

DurchschnittsbiIaDZ. 
c~-----------------------------------,d 

......... : \ ~~~ 
ttJmoo~ 

Betriebs. 
vermogen , ........ . 

im 
Umlauf. 

Eigenkapital. 

hl-------------------------------Ik 
]<'reies Be.{ }Kassa und 

triebs· Eigenkapital (eventuell Bankkredit). Banken. 
vermogen. 

Anlage. 
vermogen. 

I----------------------------------Im 
Fremdkapital (Grundpfandschulden). 

Eigenkapital. 

Mobilien 
und Im· 

n mobilien. 

Abschreibnng. ________________________________ 

J ahresanfang. J ahresschluB. 
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17. Mittel zur Verkieinerung des Eigenkapitals bei gIeiehhleibendem 
Betriebsum1ang. Aus Nr. 14 geht hervor, daB zum Betriebe dieses 
Geschii.fts in seinem jetzigen Umfange ein durchschnittliches Eigen
kapital von 104 370,- M. erforderlich ist. Aus der Konstruktion des 
Kreislaufes Nr. fl ergeben sich die Mittel und Wege, dieses Eigen

.kapital zu verkleinern. 
a) Durch Verkiirzung der Linie a.-c, d. h. durch Verkleinerung 

des Warenvorrates, welche auf zwei Arlen erfolgen kann, nam
lich durch schnelleren Umsatz oder durch kleineres Warenlager. 

b) Durch Verlangenmg der Linie a-b, d. h. durch Inanspruch. 
nahme eines lii.ngeren Warenkredits bei den Lieferanten. 

c) Durch VerkUrzung der Linie c-d, d. h. durch Einfiihrung dcr 
Barzahlung bzw. durch VerkUrzung des Zahlungstermins durch 
Debitoren oder durch Mobilisierung der Buchforderung mittels 
Tratte ode; Zession von Buch:(orderung. 

Durch entsprechende Veranderungen der verschiedenen Zeitstrecken 
ist es sogar moglich, ein Geschiiftohne eigenes Betriebskapital zu be
treiben. Angenommen, ein Warenhaus oder Spezialgeschiift beansprucht 
einen zweimonatlichen Kredittermin, setzt das. Lager durchschnittlich 
alle 50 Tage urn und verkauft nur gegen bar. Dann gestaltet sich der 
Kreislauf wie folgt: 

,....------------ 60 Tage -----------....., 

1~50Tage 
~ Lagerdauer 

a 
Waren
eingang. 

Kreditfrist 

Warenausgang 
= Geldeingang 

fiir lOTage~ verfiigbare fremde 
Mittel 

e 
Geld

ausgang 

Eine derartige Organisation des Handelsbetriebes hat nicht nur 
kein Eigenkapital fUr den eigentlichen Betrieb des Handelsgeschiiftes 
notig; es hat vielmehr noch ein verfugbares Fremdkapitll<l, weil die 
Waren, die nach 50 Tagen gegen bar verkauft werden, erst in 60 Tagen 
bezahlt werden mussen. 

18. Durchsehnittskapital, Minimal- und Maximalbedarf. Der Durch
schnitt lugt auch hier bei der Durchschnittsbilanz (Nr. 14). In jedem 
Geschiifte gibt es innerhalb· des Jahres Ebbe und Flut, weniger im 
Detailhandel ala im GroBhande1. Die Lagervorrate nach der Erntezeit 
wachsen erheblich an, schrumpfen dagegen vor Beginn der neuen Ein
kaufssaison auf ein Minimum zusammen. Ahnlich verhlilt es sich mit 
den Kreditoren und Debitoren. Daher ist der Kapitalbedarf eine sehr 
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veranderliche GroBe. Beispielsweise habe ich in einem GroBhandels
geschaft folgimde Verhaltnisse gefunden: 

in 1000 1\lark 

Ilwaren-\ Debl- \ I Kredl"jE!f::-1 Eigen'l Plus lager toren Summe toren Fremd. kapital und 
kapitlll minus 

==============~==+===F===P 

:a~::~ it! ~~v~~b;r: III:~ M~ \ ;~~ ~~ I }~g i!g \ ~ ~g 
------~~~~~~~~--~~~r---~---

Jahresdurchschuitt Mittel I I I 
aus 12 Monatsbilanzen 126 H'i 213 55 22~ ~40 + 1S 

, 1m Mai hatte also diese Unternehmung M. 85000,- brachliegendes 
Eigenkapital, dagegen im November einen Fehlbetrag von M. 90000,-. 
Zwischen Maximum und Minimum' des Kapitalbedarfs ist also ein 
Unterschied von M. 175 000,-. Zum Ausgleich dieser groBen Unter
schiede genfigt weder der wachsende Reingewinn, noch der Ausgleichs
fonds (16). Am einfachsten ist die Losung durch einen ausgleichenden 
Kontokorrentverkehr mit einer Bank. In unserem FaIle hatte die 
Firma im Mai ein Bankguthaben von M. '85000, im November dagegen 
eine Bankschuld von M. 90 000 gehabt; Voraussetzung dabei ist, daB 
die Bank der betreffenden Firma einen dem Hochstbedarf an Mitteln 
angepaBten Kredit eroffnet. Anderenfalls muB sich der Kaufmann 
andere Kreditquellen erschlieBen, z.B. durchlnanspruchnahme erhohter 
Warenkredite, durch Wechselziehung auf seine Kunden oder Ausstellung 
von Finanz- oder Eigenwechseln, Diskontierung dieser Wechsel, durch 
Verpfandung von Waren oder Wertpapieren, durch Aufnahme' von 
Sicherungshypotheken, oder im Notfalle durch forcierte Warenverkaufe. 

Aber auch der andere Fall, der zeitweilige UberfluB an Mitteln, die 
im Geschaftsbetrieb nicht verwendbar sind, ist meistens dem Kaufmann 
unerwfinscht; muB er doch angesichts der niedrigen Zinsvergfitung 
durch die Bank die Depositen als totes Kapital betrachten. Dagegen 
gibt es nur eine Abhilfe, das ist die EinfUhrung eines Kompensations
betriebes. (Vgl. meine Handelsbetriebslehre Band I, IV. Aufl., S. 161.) 

ll. Kalkulation der Fabrikations- und Absatzkosten und des Ge
winns aus der SchluBbiIanz einer Bierbrauerei. 

A. Voraussetzung. 
Eine Brauerei hatte am I. Jan. einen Biervorrat (per hI a M.13, -) von 3000 hI 
Am :31. Dezember betrug der Vorrat . . . . . . . . . . . . . 5 500 " 
Der Vorrat hat also zugenommen um . ; . , . . . . . . . . 2500 hI 
Es wurden im Laufe des Jahres verkauft laut Verkaufskontrolle 24000 " 
Folglich betragt die berechnete Produktionsmenge. . . 
Laut Braubuch wurde Bier in die Lagerkeller eingefiillt 
Es ergibt sich aomit ein Mengenverlust von . . . . . 

26500 hI 
26750 " 

250hl(1%) 
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B. Kontenergebnisse laut Probebilanz. 
(Es werden bier nur diejenigen Kunten ang<>g<>ben, welche in der Kalkulation 

Beriicksichtigung finden~) 

1. Malzkonto, Saldo nach Abzug des Inventurwertes 
2. Hopfenkonto, " "" " 
3. Kohlenkonto" "" " 

Soil 
M. 170808 

21168 
28567 

4. Lohnkonto a) Produktion M. 24 500 
b) Absatz ,,5325 

5. Unkostenkonto (Hilfsstoffe und Unterhalt von 
lmmobilien, Maschinen, Fassern UBW.) • 

6. Gehaltukonto a) Produktion ... M. 8592 " 
b) Absatz, ink!. Reisek. 12888 = " 

7. Fourage. und Fuhrparkkostenkonto 
a) Produktion . .." 3 035 
b) Absatz . • . • . 9101 = " 

8. Zinsenkonto, a.d.Anlagekapital v.M.640 000 a 4% = " 
9. Abschreibungskonto zu Lasten der Produktion: 

An Mllschinen . . . . . . M. 13 774 
" Utensilien . • • . . . 3 642 
" Pferden und Fuhrpark 4 000 
" Fassern • • . 7 817 
" lmmobilien I 13 572 
" Eismaschine . 12906 = " 

lO. Abschrcibungskonto zu Lasten des Absatzes: 
An Bierpressionen • . . M.:; 838 
" Wirtschaftsmobilien. 600 
" Dubiose Debitoren . 2 150 
" Kisten und Flaschen ." 6 480 
.. Wirtschaften. • • . 70 000 = " 

11. Nebenprodukte (Eis, Malz, Hefe usw.). Verkaufwert 
12. Allgemein. Spesenkonto a) Produktion M. 4. 000 

b) Absatz -.,.;.;,--_1_5_0...;;.0 = M. 
13. Bierkonto. Verkaufssumme • • • • M. 514215 

-+- Skonto und Rabatt • " 10 215 
14. Frachtenkonto • • . -""'----- M. 
15. Reklamekostenkonto 

" 

29825 

25867 

21480 

12136 
25600 

55711 

83068 

5500 

3500 
1250 

16. Agenturkostenkonto " 2450 

Haben 

M. 23000 

" 504000 

M. 486 930 --:M'"".-5"""2"""7 """000"" 

C. Kalkulation des erzeugten, absatzfabigen Bieres yon 26 600 bl. 
So Produktionskosten. Geaamlbllrag pro He~101ilu 

1. Saldo des Malzkontos. . M. 170808 M. 6'«6 
2. Saldo des Hopfenkontos . " 21 168 0'799 
3. Saldo des Kohlenkontos 28 567 1'078 
4. Anteil am Saldo Lohnkonto 24 500 O'9M 
5. Saldo deB Unkustenkontos . " 25 867 0'976 
6. Anteil am Saldo Gehii.lterkonto " 8 592 O,a24 
7." Pferdekonto . ... 3035 O,m 

12." "Allgemeines Spesenkonto ." 4 000 " 0'161 
Summa Produktionskosten~M:-. '":2""8-:6'":S",,3,,,,7--:M,;.:.... '"'1""'0,:":81=2 
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b. Zinsen und Abschrelbungen. 618A1111helrag pro Hekloliler 
8. Saldo des Zinsenkontos . . . . . . . . . . 
9. Saldo des Abschreibungskontos. . . . . . . 

M. 25 600 M. 0,se8 
55 711 " 2.10S 

Summa Zinsen und Abschreibungen M. 81 311 M. 3,oee 

Summa A + B M. 367 848 M. 13,sSl 
11. -+- Habensaldo des Abfallkontos . . . . . . . 23000 0'S88 

c. Herstellungspreis von 26 000 hl erzeugten Bieres. M. 344848 M. 131013 

D. KaIkulation des abgesetzten Bieres, 24 000 hI. 

(Prcduktion + Anfangsvorrat -+- Endvorrat = Ausgang.) 

Der" Vorrat von 5 500 hi vom 31. Dezember wird aus verschiedenen Griinden 
nur zu 12,50 angesetzt; hauptsachlich um dadurch eine versteckte Reserve zu bilden. 
Vorrat laut Inventur am 1. Januar . . 3000 hi M. 39000 M. 13'000 
Produktion laut SchluBinventur. . . . . . 26 500 " " 344 848 " 13'013 
Gesamteingang . . . . . . . . . . . . 29 500 hi M. 383 848 M. 13'012 

Vorrat am 31. Dezember . . . . . . 5500 "" 68750 " 12'500 
Verkaufsmenge und deren Herstellungswert 24000 hi M. 315098 M. 13'129 

E. KaIkulation der Absatzkosten auf 24 000 hI verkauften Bieres. 

4b. Lohne ........ . 
6 b. Gehalter und Reisespesen 
7 b. Pferde usw. . . 

12b. Spesen . . . . 
10. Abschreibungen 
14. Frachten . . . 
15. Reklame ... 
16. Agenturkosten. 

6esamtbetrag 
M. 5325 

12888 
9101 
1500 

83068 
3500 
1250 
2450 

pro Hekloliter 
M. 0'222 
" 0'538 

0'379 
0'062 
3'482 
0'144 
0'052 
0'102 

Summa Absatzkosten M. 119082 M. 4'981 

F. KaIkulation des Reingewinns. 
Gesamlhelrag 

Herstellungspreis des verkauften Biers (D). . . . .. M. 315098 
Absatzkosten (E) . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,119082 

Summa Selbstkosten M. "34 180 
13. Bierkonto, reiner Verkaufswert . . . ... " ,,504000 

Relngewlnnl) M. 69820 

pro Hektoliter 
M. 13'129 
" 4'981 

M. 18'090 
M. 21'000 
M. 2,e10 

III. Der tote Punkt alB Problem der kalkulatorischen BuchhaItung. 
Die Selbstkosten der industriellen Produkte setzen sich aus zwei 

Teilen zusammen; der eine Teil wachst proportional mit der Produk
tions- bzw. Absatzmenge; auf die Einheit bezogen, sind die Kosten also 

1) MuB mit dem durch die SchluBbilanz berechnetenReingewinn iiberein. 
stimmen. 

S ch lL r, Bnchhaltung und Bllanz. 4. And. 20 
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gleich groB, ob die Produktions- und Absatzmenge groBer oder kleiner 
ist. Hierher gehoren z. B. die Rohstoffe und produktiven LOhne (KI ). 

Der andere Teil der Selbstkosten ist keineswegs von der Produktions
und Absatzmenge abhii.ngig; diese Kosten mUssen unter allen Umstii.nden 
bestritten werden, ob die Produktions- und Absatzmenge grBBer oder 
kleiner ist. Wir konnen sie als eiserne Kosten bezeichnen: hierher ge
heren z. B. Abschreibungen, Zinsen und Unterha.ltung von Immobilien 
und Maschinen usw. (KII ). 

Gewinn wird nicht an den produzierten, sondern an den verkauften, 
abgesetzten Fabrikaten erzielt; er ist gleich dem V'berschuB des Ver
kaufspreises fiber die Summe der beiden Kosten [(Verkauf) - (Kl + Ka)]. 
Wahrend nun die proportionalen Kosten (K1) gleichmaBig mit der fort
schreitenden Verkaufsmenge gedeckt werden, verhalt es sich mit den 
"eisernen Kosten" ganz anders. Solange der Gewinn an den verkauften 
Fabrikaten die gesamten eisernen Jahreskosten (KII ) nicht erreicht, 
solange ist nicht nur kein Gewinn vorhanden, sondern ein Verlust. 1m 
normalen Betrieb wird im Laufe des Geschaftsjahres ein Zeitpunkt ein
treffen, wo der Gewinn an den abge~etzten Produkten die 
gesamten eisernen Jahreskosten genau deckt; mit anderen 
Worten, wo der Gewinn gleich ist den eisemen Kosten des ganzen 
Jahres; in diesem Zeitpunkt sind also die eisemen Kosten verdient, so 
daB die von hier ab verkauften Produkte nur noch mit den proportio
nalen Kosten belastet werden mUssen, der Reingewinn ist also = Ver
kaufspreis - K 1• 

Je frfiher im Betriebsjahr dieser Zeitpunkt erreicht ist, desto greBer 
der Jahresgewinn j umgekehrt, je weiter dieser Zeitpunkt gegen das 
Ende des Betriebsjabres verschoben wird, desto kleiner der Jahres
nutzen. Wird dieser Zeitpunkt im Jahr iiberhaupt nicht erreicht, so 
arbeitet das Unternehmen mit Verlust. Es ist daher einleuchtend, daB 
es von greBter Wichtigkeit ist, diesen Zeitpunkt, den wir toten Punkt 
nennen, zu bestimmen. Die Methode, den toten Punkt zu bestimmen. 
wollen wir a.uf Grund der im vorigen Abschnitt, S. 303ff., aufgestellten 
Kalkulation einer Bierbrauerei veranschaulichen. 

1. Inventor, Produ.ktion, Absatz im Jahre. 

1. Januar, Vorrat •.•..•. 
Januar-Dezember: Produktion 
Gesamteingang •..... 
31. Dezember, Vorrat . . . . 
1. Januar-Dezember, Absatz 
Mehr prOciuziert ala abgesetzt 

Menge in hI Wert in M. Preis pro hI 

3 000 39 000 13,-
26 500 . 464 000 17,3208 
29500 
5500 

24000 
2500 

503000 
69000 

434 000 
30000 

17,061 
12,545 

18,167 
12,000 
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Malz . 
Hopfen 
Kohlen 
Arbeits16hne 

2. Kontenergebnisse. 
Proportionale 

Kosten (Xl) 

M. 
170808 
21168 
28567 
29507 

Unterhalt der Produktions-
mittel. 

Gehalter ... . 
Fuhrpark .. . 
Abschreibungen 
Allgemeine Spesen 
Frachten ... . 
Reklame ... . 
Provision an Agenten . 
Zinsen ...... . 

3500 

2450 

Eiserne 
Kosten (X2) 

M. 

318 

25867 
21480 
12136 

138779 
5500 

1250 

25600 

Summa 
Erl6s aus Nebenprodukten 

256 000 231 000 ca. 
23000 -----

Gesamtkosten (KI ) . 233000 (8,79 pro hl) 

307 

Mehr produziert als abge
setzt 2500 hi + ca. . . . 22 000 (8,79 pro hl) 8000 (3,21 pro hi) 

Selbstkosten auf 24 000 hI 
Absatz. . . . . . . . . 211 000 (8,79prohl) 223 000 (9,29 pro hI) 

3. Berechnung des Jahresgewinns. 
M. pro hI 

Habensaldo des Bierkontos 
(Jahresabsatz) . . . . . . = M. 504000 hi 24000 = 21 

--:---:--
Selbstkosten K1 = M. 211,000 hi 24000 = 8,7917 

K2 = M. 223,000 hi 24 000 = 9,2917 
Summa M. 434 000 hi 24 000 = 18,0834 

-----------~---Reingewinn 70 000 hi 24 000 2,9166 

4. Berechnung des toten Punktes. 

Der tote Punkt ist erreicht, wenn der Gewinn (ohne Beriicksich
tigung der eisernen Kosten) aus den abgesetzten Produkten die ganzen 
eisernen Jahreskostenvon M. 223000 deckt. 

20* 
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Der durchschnittliche Verkaufspreis betra.gt. . pro hi = M. 21 
Die proportionalen Kosten betragen . . . . . " " = M. 8,7917 

Der Verkaufspreis jedes abgesetzten Hektoliters 
deckt SOInit von den eisemen Kosten . .. "" = M. 12,2083 

Urn die ganzen eisemen Jahreskosten zu decken, 
miissen also abgesetzt werden: 

223 000 : 12,2083 = 18 266 hI. 

Probe. 

Bis zum toten Punkt betragt der 
Absatz .......... . 

der Durcbschnittsverkaufspreis • 
die proportionalen Kosten. 
SOInit ist der Gewinn. . . . . 

18266 hi 

= M. 21,- pro hi 
= M. 8,7917 pro bl 

M. 12,2083 pro hi 

Bis zurn toten.Punkt ist also der Gewinn = 18266 X 12,2083 = 
222997 M. (ca. 223000). An dem Absatz von 18266 hi bis zum toten 
Punkt wird also der Gewinn von den eisemen Jahreskosten aufgezehrt; 
der Reingewinn bis zum toten Punkte = Null. Vom toten Punkte 
hinweg sind dagegen die eisemen Jahreskosten gedeckt; foIglich ist der 
ganze, die proportionalen Kosten ubersteigende Teil des Verkaufspreises 
(21 - 8,7917 = 12,2083 Reingewinn. In der Tat ist dieser an 5734 hi 
a. 12,2083 M. - 70002 (ca. 70000, gleich wie in, III. errechnet). 

o. Bestimmung des toten Pnnktes nach der Zeit. 

Dazu dient, angewendet auf unser ZahIenbeispiel, die Proportion: 
Jahresabsatz zum Absatz bis zum toten Punkt = 365 : x; oder 

24000 : 18266 = 365 : x; x = 278 Tage. 

Der tote Punkt ist am 4. Oktober. Do. ein Jahresgewinn von 
M. 223 000 nur die eisernen Kosten deckt, so muB der Tagesgewinn 
= 223000 : 365 a. M. 611, der Monatsgewinn = 223000 : 12 = M. 18583 
betragen. Oder: do. taglich M. 611,- eiserne Kosten gedeckt werden 
mussen, woran ein hi M. 12,2 deckt, so mnB der-ta.gliche Absatz 
= 611 : 12,2 = 51 hI, der Monatsabsatz = 18583 : 12,2 = 1523 hI 
betragen. Wenn also der Tagesabsatz unter 51 hi, der Monats
absatz unter 1523 hI bleibt, so arbeitet der Bi~bra.uer mit Verlust. 
Wie man sieht, kann der tote Punkt fUr jeden Brnchteil des J ahres, 
fiir jeden Tag, jeden Monat berechnet werden.D&raus erhellt, welche 
groJle Bedeutung der Berechnung des toten Punktes fur die Betriebs
leitung zukommt. 
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6. Anwendung auf andere Unternehmungen. 

Wenn auch bei gleichmiiJ3igen Produktions- und Absatzverhalt
nissen die eisemen Kosten auf Grund der letztjahrigen Kalkulation 
sich ungefahr fur das nachste Jahr bestimmen lassen, so ist wegen 
der Veranderlichkeit der Verkaufspreise sowie der Rohstoffpreise die 
V 0 r a us b e s ti m m un g des Gewinnes unsicher; infolgedessen ist die 
Berechnung des toten Punktes ffir das kommende oder laufende Jahr 
problematisch, wenn man die Kalkulation auf die Ergebnisse der letzten 
Bilanz abstellt. Nur in denjenigen Betrieben, wo Absatz- und Roh
stoffpreise und die Lohne sowie die anderen proportionalen Kosten 
sich ungefahr gleich bleiben, ist der tote Punkt zum voraus annahernd 
richtig bestimmbar. Wo aber· monatliche Kalkulationen gemacht 
werden - was in jedem gutgeleiteten Betriebe der Brauch ist -, so 
kann auf Grund der Monatsergebnisse auch fur das laufende Jahr der 
tote Punkt berechnet werden, und zwar, wie wir gesehen haben, nicht 
nur fur den Zeitraum eines Jahres, sondern auch ffir jede beliebige 
kfirzere Zeit. Die Kalkulation des toten Punktes kann auf die ver
schiedensten Wirtscha{tsbetriebe angewendet werden, so z. B. auf 
den Detailhandel, die samtlichen Verkehrsunternehm ungen, 
Theater, den Gasthofs- und Restaurationsbetrieb, den 
Bergbau, die Landwirtschaft usw. 

7. Allgemeine Bedeutung der Kalkulation des toten Pnnktes. 

Um die Bedeutung und Wichtigkeit der Kalkulation des toten Punk
tes in volIem Umfange zu erfassen, muB hervorgehoben werden, daB 
dieser nicht nur ffir jede wirtschaftliche Unternehmung i n.ihrer Ge
samtheit bestimmbar ist, sondern auch ffir jede als selbstandig ge
dachte und demgemaB buchhalterisch und kalkulatorisch erfallbare 
Betriebsabteilung der Gesamtunternehmung, ja sogar ffir jede in 
gleicher Weise behandelte Arbeitsstelle, jede Maschine usw. Bei 
der Kalkulation aller dieser und ahnlicher Teilbetriebe wird es Aufgabe 
der Buchhaltung und Kalkulation sein, den Aufwand an proportio
nalen und eisernen Kosten und ihr Verhaltnis zu dem Er
trag bzw. zur wirtschaftlichen Nutzleistung' rechnungsmaBig fest
zustellen. Man wird zugeben, daB es zu den interessantesten und wich
tigsten Problemen jedes Wirtschaftsbetriebes gehort, wenn man rech
nungsmaBig ermitteln kann, ob und wie diese oder jene alte oder neue 
Betriebsabteilung, eine neue Maschine, eine ArbeitsstelIe, eine neue 
Erfindung, ein neues Verfahren in Vergleich zu dem bisherigen sich 
rentiert, bis zu welchem Punkt man einzig zur Deckung der eisernen 
Kosten arbeiten mull, wann und wo dieser uberschritten ist und die ge
winnbringende Periode anfangt. 
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IV. DiHerentialkalkulation. 

Die kalkulatonsche Buchhaltung vermag aber nicht nur auf diese 
Fragen zu antworten, sondern sie ist auch iinstande, ein anderes Problem 
der kaufmannischen Betriebslehre zu lOsen, das in der heutigen Zeit 
der Kartelle und Schutzzolle, ganz besonders im Hinblick auf die 
Konkurrenz am Weltmarkt von der groBten Wichtigkeit ist, nam
lich die Differentialkalkulation, die wie die Berechnung des 
toten Punktes auch auf der Zerlegung der Selbstkosten in eiserne 
und proportionale beruht. Zur Veranschaulichung der Differential
kalkulation greifen wir auf die oben dargestellte Kalkulation einer 
Bierbrauerei zurUck. 

Vorausgesetzt, es konne bei voller Ausnutzung der Anlage mit dem 
gIeichen technischen, finanziellen und kaufmannischen Apparat Pro
duktion und Absatz von 24 000 hi auf 30 000 hi im Jahre gesteigert 
werden, dann wfirden die eisernen Kosten von M. 223 000 unverandert 
bleiben; nur die proportionalen wfu'den um 8,8 X 6000 = M. 52800 
anwachsen. Bezuglich der eisernen Kosten kann man zwei Verfahren 
einschlagen; man kann sie namlich proportional oder differential 
auf das Produkt verteilen. 

1. Die proportionale KalkuIation. Die eisernen Kosten werden auf 
30000 hi gleichmaBig verteilt, 8.1so pro hi = 223000 :30000 = M. 7,40 
pro hi. Die Selbstkosten betragen also pro hi: 

Proportionale Kosten = M. 8,80 
Eiserne Kosten ., = M. 7,40 

Summa M. 16,20 pro hi. 

Bei gleichbleibenden Verkaufspreisen wird bei steigender Produktions
menge der Gewinn progressiv zunehmen, wie folgende Tabelle zeigt: 

Jahrllche Pro· Propor-
Eiserne 

\ 

Selbat-
\ V~m_ \ Gewinn duktlolls- und tionale Gewinn 

Absatsmenge Kosten Kosten kosten prelS per insgeBamt 

hi M. M. M. M. hl M. 

15000 8,8 14,9 I 23,7 I 21,- 2,7 X 15000= 40 500 
Verlust Verlust 

18266 8,8 12,2 21,- 21,- 0=0 
20000 8,8 11,15 19,95 21,- 1,05 X 20 000 = 21 000 
24000 8,8 

I 
9,3 18,1 21,- 2,9 X 24000= 70000 

30000 8,8 7,4 16,2 21,- I 4,8 X 30000=144000 

Angesichts dieser rechnungsmaBig feststehenden Tatsachen wird 
man es begreiflich finden, wenn jeder industrielle Unternehmer die groB
ten Anstrengungen machen mull, seine Anlage bis zur vallen Leistungs
fahigkeit auszunutzen, bzw. Produktion und Absatz bis zur Grenze der 
Produktionsmoglichkeit seiner Fabrik zu vergrollern. 
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Der Untemehmer ka.nn bei steigender Produktion auah eine andere 
Preispolitik verfolgen; weil der Gesamtgewinn progreesiv zunimmt, 
kann er, um seinen Absatz zu vergroBern, den Verkaufspreis er
miU3igen. Wie der Gewinn steigt, trotzdem der Verkaufspreis von 
M. 24;- auf 18,- herabgesetzt wird, vorausgesetzt, daB infolge der 
Preisermii.f3igung der Absatz von 15 000 auf 30 000 hl steigt, zeigt 
folgende Tabelle: 

I I 
Gewlnn 

I Verkaufaprela Abaatll SeJbatkosten pro bl Gewlnn Ilberbaupt . 
M. hI M. M. M. M. 

24,- 15000 23,70 -,30 -,30 X 15000 = HOO 
22,- 18266 21,- 1,- 1,- X 18266 = 18266 
21,- 20000 19,95 1,05 1,05 X 20000 = 21 000 
20,- 24000 18,10 1,90 1,90 X 24 000 = 46000 
18,- 30000 16,20 1,80 1,80 X 30000 = 54000 

Zusammenfassung: Bei proportionaler Verteilung der 
eisernen Kosten faUt der Selbstkostenpreis, bei gleich
bleibenden Verkaufspreisen steigt daher der Gewinn. 

Hieraus leiten wir folgenden J3etriebsgrundsatz ab: 
Kann man d urch Preisherabsetzung die Absatzmenge bis 

zur Grenze der Leistungsfahigkeit der Anlage vergrollern, 
so vergrollert sich derGewinn trotz erheblicherPreisermalli
gung, falls diese kleiner ist als die Verbilligung der Produk
tionskosten. 

Dieses Gesetz trifft nicht nur bei der Bierbrauerei zu, sondern bei 
allen industriellen &trieben, z. B. bei der Miillerei, wie aus folgender 
Tabelle ersichtlich ist, die ein Fachmann in der Vossischen Zeitung 
veroffentlichte: 

Tage8produktlon eine8 
Milllerelbetriebea 

bis 49 To •. 
liber 50- 99 " . 

" 100-149 " . 
" 150-199 " . 
" 2()()"""249 " • 
" 250 " 

Belchilftigunll8grad In PrOzellt und Mabllohn 
In Mar k fllr dIe Tonne Weizen 

100-8585-7575-651165-55155-451145-3535-25125-15 

16 17 19 21 24 27 31 36 
15 16 18 20 232ft 30 35 
14 15 17 19 22 25 29 34 
13 14 16 18 21 24 28 33 
12 13 I 15 17 I 20 23 I 27 32 
11 I 12 14 16 19 22 26 31 

Die Mahlkosten fiir eine Tonne Weizen wachsen bei abnehmender 
GroBe der Mnllereianlage und bei abnehmendem Beschaftigungsgrad. 
1m gUnstigsten Falle, bei vollausgenutztem GroBbetrieb (250 Tonnen 
Tagesproduktion und 85-lO0% Beschiiftigungsgrad) betragen die 
Mahlkosten M. 11,-; sie steigen im ungUnstigsten Fall, bei einem nur 
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zu einem Fiinftel ausgenutzten Kleinbetrieb (bei 49 Tonnen Tages
produktion und 15-25% Beschaftigungsgrad) auf M. 36, also von 100% 
auf 330%. Selbst innerhalb des GroBbetriebs wachsen die Kosten von 
M. 11 bei voller Ausnutzung der Miillerei ,auf M. 31 bei einem Bescb.ii.f
tigungsgrad von 15-25%. Von wesentlicher Bedeutung ist, daB der 
vollbescb.ii.ftigte Kleinbetrieb mit M. 16 Mahlkosten billiger produziert 
als die GroBmiillerei mit 15-50% Bescb.ii.ftigungsgrad. AhnIiche Ver
hii.ltniszahlen lassen sich fast bei allen industriellen Unternehmungen 
feststellen; sie sind groBtenteils auf die eisemen Kosten zuriickzufiihren, 
die bei abnehmendem Beschliltigungsgrad gleich bleiben und daher die 
Produktionseinheit um 80 hoher belasten, auf eine je kleinere Zahl von 
Einheiten sie verteilt werden mussen; sodann auf die degressiven 
Kosten, die, auf die Einheit bezogen, mit der VergroBerung der Be
triebsanlagen abnehmen. Das erste Bestrebeneines Untemehmers muB 
daher dahin gehen, einen hundertprozentigen Beschliltigungsgrad zu 
erreichen. Erst wenn er dieses Ziel erreicht hat, kann er darangehen, 
die Betriebsanlagen zu vergroBem; lohnend ist der Ubergang zum GroB
betrieb aber nur dann, wenn der Untemehmer mit Sicherheit darauf 
rechnen bnn, ffir die vermehrte Produktion lohnenden Absatz zu 
finden. 

2. DiUerentialkalkulation. Sie besteht darin, daB man die eisernen 
Kosten nicht proportional, sondern differential auf die ganze Produk
tionsmenge verteilt, d. h. man schUigt sie ga.nzlich oder doch uberwiegend 
auf die normaJe Produktions- und Absatzmenge von 24 000 hI, 80 daB 
man die Mehrproduktion von 6000 hI ausschlieBlich nur mit den pro
portionalen Kosten belasten muB. Die Kalkulation stellt sich in diasem 
FaIle wie folgt: 

Produktlons· und 
Absat.limenge 

a) 24000hl 

b) 6000hl 

Summe: 30000 hI 

ProC:ale Eiseme Kosten \ t:-:: \ ~~~t~ 
pro hl 

M. M. M. M. 

211 000 = 8,80 pro hI 223000 = 9,30 pro hI \ 434000 18,10 

52800 = 8,80 "" •........ 52800 8,80 

263800=8,80 pro hI 223000 1486000 

Die Selbstkosten der letzten 6000 hi kalkulieren sich also nur auf 
8,8 M. pro bl. Der Unternehmer kann daher mit dieser Mehrproduktion 
auBerhalb seines Kartellgebietes mit auBergewohnlich niedrigen Preisen 
die Konkurrenz a.ufnehmen oder den Absatz im Ausland versuchen; 
wenn er dabei auch erhebliche Kosten ffir Transport und Zolle aufwenden 
muB, so kann er gleichwohl mit Erfolg auf Grund seiner Differential
kalkulation mit den auslandischen Fabrika.ten konkurrieren. An
genommen, et konne die Mehrproduktion zum Preise von nur 12 M. 
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absetzen, so wiirde sich dennoch ein Mehrgewinn von 6000 X 3,2 
= 19200 M. ergeben. Die VerhlUtnisse liegen nicht bei allen Industrien 
so giinstig wie in unserem Beispiel, wo die eisernen Kosten mehr als die 
Halfte der Selbstkosten ausmachen; da aber bei samtlichen industriellen 
Produkten die eisernen Kosten einen kleineren oder groBeren Prozent
satz der Selbstkosten ausmachen, so konnen auch sozusagen fUr alie 
Produkte Differentialkalkulationen aufgestellt werden. DaB unter der 
Herrschaft der Kartelle und Schutzzolle fast bei samtlichen Export
industrien davon Gebrauch gemacht wird, ist offenkundig. Wenn z. B. 
in der V orkriegszeit der Exportpreis fur deutsche Kohlen, Eisen und 
Mehl ganz erheblich billiger war als die bezuglichen Inlandspreise, wenn 
i'h Nordamerika eine Schreibmaschine fur 100 Dollar, nach Europa 
exportiert dagegen zu 50 Dollar verkauft wurde, wenn die Eisenbahn
fracht von Mannheim bis Genua billiger ist als die von Luzern nach 
Mailand, so beruhen alle diese und ahnliche Erscheinungen auf der 
Differentialkalkulation, ganz besonders dann, wenn die betreffende 
Unternehmung den Hauptabsatz im Inland hat, wo sie durch hohe 
Zolle gegen die auslandische Konkurrenz geschiitzt ist, so daB sie fur die 
Exportware nur die proportionalen Kosten kalkulieren muB. Anders 
verhalt es sich mit denjenigen Industrien, die in der Hauptsache auf den 
Export angewiesen sind l ). 

V. Zusammenfassendes Urteil iiber die kalkulatorische Buchhaltung. 

Wir muBten uns bei Behandlung der kalkulatorischen Buchhaltung 
auf einige wenige typische Beispiele beschranken. Sie sinngemaB auf 
die verschiedensten Rechnungsgebiete in Handel und Industrie anzu
wenden, mussen wir dem denkenden Kaufmann uberlassen, um so mehr, 
weil an diesen Beispielen Zweck, Mittel und Methode dieses Gebietes 
der Buchhaltung veranschaulicht worden sind 2). Jedenfalls wird 
jedermann aus den Belehrungen, die wir in diesem Abschnitt geboten 

') Auf der Differentialkalkulation beruht die Erscheinung des "D u m
pin g s", d. i. die Preisschleuderei im Auslande. Von der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie vor dem Weltkriege besonders geiibt, muBten Amerika und Eng
land, insbesondere "Anti-Dumping" - MaBnahmen treffen. - Es ist aber 
besonders zu betonen, daB die Erscheinung des Unterbietens von seiten deutscher 
Fabrikanten im Auslande nach dem Weltkriege nicht Dumping ist (daher die 
neue "Anti.Dumping-Bill" in England einen mehr agitatorischen Namen tragt, 
da sie sich aus dem niedrigen Valutastande der Mark, nicht aus Differential
kaIkulation ergibt. 

2) Ausfiihrliche Studien hieriiber finden sich in meinem Buche: Kalkulation 
und Statistik im genossenschaftlichen GroBbetrieb (Verlag Verband Bchweize
rischer Konsumvereine, Basel); oder in meiner Abhandlung: Konsumverein und 
Warenhaus im Licht der Kalkulation (im Archiv fiir Sozialwissenschaft und 
SoziaJpolitik, 31. Bd., 2. Heft, Verlag von J. C. B. Mohr, Tiibingen. 
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haben, und aus den mannigfachen Anwendungen auf die Praxis die 
'Oberzeugung gewinnen, daB gerade die kalkulatorische Buchhaltung 
die Krone des kaufmannischen Rechnungswesens bildet. Es mochte 
damit auch bewiesen sein, was wir a priori im. Motto dieses Werkes 
behauptet haben: 

Die Buchhaltung ist die unfehlbare Richterin der Ver
gangenheit, die notwendige Begleiterin und Fiihrerin der 
Gegenwart und die zuverlii.ssige Ratgeberin der Zukunft 
jeder wirtschaftlichen Unternehmung. 

H. Prinzipien und Organisation der FabrikbuchhaItung 1). 

I. Ableitung der Grundsatze aus der besonderen Art des Kreislaufes 
des industriellen Vermogens. 

Es gibt nur ein System der doppelten Buchhaltung. Die Anwendung 
auf die verschiedenen Wirtschaftsarten sind nur Anpassungen an ein und 
dasselbe System auf die besondere Art des Kreisla ufes "des Ge
schaftskapitals, der durch dieses System rechnungsmiiJ3ig dar
gestellt werden solI. Wenn dieser auf S. 17 entwickelte Grundgedanke 
auf die Fabrikbuchhaltung angewendet werden solI, so mull folgerichtig 
zunachst untersucht werden, welcher Unterschied zwischen dem Kreis
lauf des kaufmii.nnischen Kapitals und dem des industriellen KapitaIs 
besteht. Schon auf S. 195 ist damuf hingewiesen worden, daB der 
Wesensunterschied zwischen Warenhandel und Fa.brikhandeI im Waren
eingang besteht; der Kaufmann kauft seine zum Wiederverkauf be
stimmten Waren zu festen, dumh Kaufvertrage bestimmten Preisen 
aus dritter Hand; der Industriekaufmann muB seine Fabrikate, die er 
mit Gewinn wieder verkaufen will, und die daher auch als Waren gelten 
miissen, selbst erzeugen. Auf dieser Verschiedenheit in der Art der Er
werbung der Ware beruht auch die Verschiedenheit dieses Kreislaufes 
des Geschaftskapitals; folgerichtig auch der Unterschied im Rechnungs
wesen vom Warenhandel und Fabrikhandel, d. h. in Kalkulation und 
Buchfiihrung. Der Fabrikkaufmann muB den Herstellungspreis der 
von ihm erzeugten Fabrikate aus den gesamten Fabrikationskosten 
kalkulieren, eine Aufgabe, die um so schwieriger wird, je kompIizierter 
der FabrikationsprozeB ist. Der Unterschied zwischen der Buahfiihrung 
eines reinen Handelsgesch8.ftes nnd der einer industriellen Unternehmung 
liegt daher in der Verschiedenheit der Kalkulation. 1m ersten FaIle 
kommt sie mit einem einheitlichen Warenkonto, das bei der vervoll-

') Es sei hier auf die ErkJarungen auf Seite 76-80 (Kontensystem); 195 
(Grundbegriffe); 213 (Produktivausgaben); 295ft. (KalkuJatorische Buohhaltung) 
verwiesen. 
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kommneten Buchfuhrung, wie wir sie gesehen haben, in ein Einkaufs
und Verkaufskonto zerlegt werden kann aus. Die Fabrikbuchhaltung 
muB dagegen an Stelle dieses einheitlichen Warenkonbos mittels eines 
ganzen Systems von Konten den He~8tellungspreis kalkuliecen. Der 
Grad der Vollkommenheit del' Fabrikbuchhaltung liegt ausschliel3lich 
in der kleineren oder gro13eren Anzahl der Konten, die den ganzen Fabri
kationspl'oze13 rechnungsma13ig kontrolliere,). Jede Fabrikbuchhaltung, 
ob sie auf der primitivste'l Stufe stehenbleibt oder ob sie mit einem 
ausgebildeten Kontenapparat aile Fabrikationsprozesse aufs genaueste 
verfolgt, gipfelt in einem und demselben Schlu13ergebnis, d. i. in der 
Feststellung des Herstellungspreises der Fabrikate. In dieser 
verschiedenen Art der Feststellung des Einkaufspreises mit Hilfe eines 
einheitlichen Warenkontos im Warenhalldel oder des Herstellungs
preises im Fabrikhandel mittels einer kleineren oder groBeren Zahl 
von Fabrikationskonten besteht der Wesensunterschied zwischen 
kaufmannischer Buchhaltung und Fabrikbuchhaltung. 

Inediesem Wesensunterschied ist aueh der damit zusammenhangcnde 
Unterschied in der Beschaffenheit und Zusammensetzung des kauf
mannischen und industriellen Geschaftsvermogens einbegriffen. Das 
Geschaftsvermogen des Warenkaufmanns besteht entweder ausschlieB
lich oder doch zum groBten Teile aus umlaufenden Wirtschaftsgfttern, 
die Ware geht in unverandertem Zustand durch seiDe Hand; kann er 
seinen Handel in Mietsraumen betreiben, so hat er kein Anlagevermogen 
notig. Er muB nur dann einen Teil desselben investieren, wenn er eigene 
Gebaude ffir Bureau, Lager und VerkaufsmagaziDe verwendet. Dagegen 
der Fabrikant muB zwecks Herstellung seiner Waren einen groBen Teil 
seines Geschaftsvermogens investieren; sein Anlagevermogen besteht 
aus Grundstucken, Fabrikgebauden, Kraft- und Arbeitsmaschinen, 
Werkzeugen, Motoren, Transportanlagen usw., wie dies aus dem auf 
S. 76-79 entwickelten Kontensystem ersichtlich ist. Die Konten del' 
Fabl'ikbuchhaltung, die dieses Anlagevermogen zu kontrollieren, nach 
Bestand, Zugang und Abgang und dem bezuglichen Kostenaufwand 
festzustellen haben, gehoren also auch zu dem Komplex jenerdem Fabrik
betriebe charakteristischen Konten, die zur Ermittlung des Herstel
lungspreises der Fabrikate dienen. 

AIle ubrigen geschaftlichen Operationen, welche die Fabrikbuch
haltung zu kontrollieren hat, bleiben diesel ben wie im Betriebe des 
WarenhandeIs: hierher gehoren beispieIsweise der Bargeld verkehr, der 
gesamte Kl'editverkehr mit Lieferanten und Kunden, der Bankverkehr, 
del' Wechselvel'kehr, die gesamte Verkaufstatigkeit usw. Daher ist 
auch der ganze Aufbau der Fabrikbuchhaltung, von der Eingangs
bilanz bis zur SchluBbilanz, die Organisation der Buchfiihrung durchaus 
dieselbe wie in der kaufmannischen Buchhaltung. Ebenso sind die all-
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gemeinen Grundsatze der Buchhaltung, wie sie im ersten Teile ent
wickelt worden sind, die gleichen innerhalb derjenigen Konten, die das 
Charakteristikum der Fabrikbuchhaltung bilden, d. h. der Fabrikations
konten. 

Auf einen formellen Unterschied haben wir schon auf S. 213 hin
gewiesen; er besteht in der verschiedenen Auffassung der Fabrikations
kosten und der Handlungsunkosten. Wahrend die kaufmannische 
Buchhaltung die Handlungsunkosten als Verlustausgaben 
auffaJ3t und demgemaB als Verluste verbucht, werden im allgemeinen 
die Fabrikationskosten als Elemente der Selbstkosten der 
Fabrikate behandelt. Eigentlich bedeutet diese Auffassung nur eine 
Kongruenz zwischen dem Warenkonto des Kaufmanns und dem Fabri
kationskonto des Fabrikanten. Dieser muB den Herstellungspreis der 
Fabrikate aus dem gesamten Kostenaufwand zusammensetzen, geradeso 
wie wenn er die Fabrikate aus dritter Hand gekauft hatte, mit dem ein
zigen Unterschied; daB er sich dabei nicht selbst betriigen darf. Das 
wiirde geschehen, wenn er einen Gewinnaufschlag hineinkalkUlieren 
wiirde, den er noch nicht erzielt hat. Daraus leiten wir den wichtigsten 
Grundsatz fiir die Kalkulation und Fabrikbuchhaltung ab: In jedem 
Stadium des Veredelungsprozesses durch die Fabrikation 
gehort nur derjenige Aufwand von Material, Lohnen, Un
kosten, Kapitalnutzungen usw. zu den Herstellungskosten 
des Prod uktes, der bis zu dem betreffenden Moment tatsach
lich gemacht worden ist. Diesen Aufwand im einzelnen und ins
gesamt zu ermitteln und kontenmaBig zu kontrollieren, das ist Zweck 
und Ziel jeder Fabrikbuchhaltung. Daraus geht auch hervor, daB Fabrik
buchhaltung und Kalkulation zusammengehoren, daB die eine nicht 
ohne die andere bestehen kann. Die Fabrikbuchhaltung gehort also 
in bezug auf den Teil, der ihr Charakteristikum bildet, zu den Problement 
der kalkulatorischen Buchhaltung; es miiSBen daher beide Teile Bach
gemaB und zweckmaBig miteinander verbunden werden, sich wechse!
seitig erganzen und kontrollieren. In der Art und Weise, wie die Fabrik
buchhaltung dieser Hauptanforderung -organischer Zusammenhang 
zwiSchen Kalkulation und Buchhaltung - entspricht, liegt auch der 
MaBstab fiir die Beurteilung jeder Fabrikbuchhaltung. Wenn sie diesen 
Anforderungen nicht geniigt, so entspricht sic auch weder der- Wissen
schaft noch den Bediirfnissen der Praxis. Wird z. B. die KaJkulation 
eines einzelnen Produktes auBerhal b des Zusammenhanges 
mit der Buchhaltung auf rein betriebstechnischer 
Grundlage aufgestellt, also in keinen organischen Zusammen
hang weder mit dem Vermogen noch mit dessen Zunahme oder Ab
nahme gebracht, so kann cine derartige Kalkulation grundfalsch 
sein. Wird umgekehrt der Herstellungspreis des Fabrikats nicht 
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gleichzeitig mit der Fertigstellung desselben kalkuliert und werden 
die Fabrikationskosten - was in der Praxis noch sehr haufig der 
Fall ist - erst am Ende des Jahres in ihrer Gesamtheit dem Fabri. 
kationskonto belastet, so tappt man das ganze Jahr im Dunkeln. 
Man verkauft Fabrikate, ohne deren Herstellungspreis zu kennen; 
die Fabrikbuchha.ltung ist infolgedessen wahrend des ga.nzen Jahres 
in einem Zustand der Unfertigkeit und Mangelhaftigkeit. 

II. Betriebsbuebhaltung und kaulminnisehe Buchhaltung 
eine organisehe Einheit. 

Die der Fabrikbuohhaltung eigentiimlichen Konten, d. h. der Konten, 
welche die Herstellungskosten gleiohzeitig mit ihrer Entstehung zu 
buchen und zu kontrollieren haben, werden in ihrer Zusammensetzung 
gewohnlich als Betriebsbuohhaltung bezeichnet. Aus dem Ga
sagten wird klar, daB ~ese Betriebsbuchhaltung niohts anderes ala ein 
integrierender Bestandteil der gesamten Fabrikbuchhaltung sein kann. 
Man kann also wohl einzelne ArbeitSBtellen fUr die Kalkulation und 
Eetriebsbuchhaitung einriohten, aber immer miissen diese als unent
behrliche und notwendige Teile in organischer Verbindung mit der ge
samten Fabrikbuchhaltung bleiben; sie gehOren zu einem und demselben 
organischen Ganzen, wie Haupt und Glieder des menschlichen Korpers. 

Die mehrerwahnten charakteristischen Konten der Fabrikbuch
haitung, die wir unter dem Sammelnamen Fabrikationskonten, 
richtiger gesagt Konten fur die Berechnung des Herstellungs· 
preises der Fa bri kate, zusammenfassen, werden eing~teilt in: 

1. Konten fUr den Bestand der Fabrikanlage, sowie die hierzu ge
horigen Konten ffir deren Erhaltung, Aufwand an Zinsen, Amortisation, 
Erneuerung nsw. 

2. Konten fUr Roh- oder Hilfsstoffe. 
3. Konten fUr die Fabrikationskosten: Menschliche Arbeit (GehiLlter 

und Lohne) , tierische Arbeit (Zugtiere), Maschinenarbeit (Kraft- und 
Arbeitsmaschinen, Werkzeuge, Gas, Wasser, Elektrizitat usw.). 

4. Konten fUr die Regie und die allgemeine Verwaltung: Verwal
tungskosten, Steuem, Abgaben usw. 

Die Kosten fUr den Vertrieb, d. h. die gesamten Verkaufskosten, 
gehoren allerdings zu den Selbstkosten der Fabrikate, aber nicht zu 
ihren Herstellungskosten, und sind <laher auch keine Fabrikations
kosten. Es besteht in dieser Beziehung kein. Unterschied zwischen kauf
IDannischer und Fabrikbuchhaltung. 

Je ausgebildeter das System der Fabrikationskonten ist, desto ge
nauer konnen die Herstellungskosten des Produktes kalkuliert und 
kontrolliert werden. Eeispielsweise werden diese Konten in einem 
Kohlenbergwerk tatsachlich in viele Hunderte zerlegt; es wird sogar 
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kontenmaBig festgestellt, fiir wie viele Tausendstel eines Pfennigs Nagel 
zu einer Tonne Kohle verbraucht werden. 

III. Typen der Fabrikbuchhaltung. 

Die Anwendung der oben entwickelten Grundsatze auf die tausend 
verschiedenen Arten der industriellen Unternehmungen liegt nicht in 
der Aufgabe dieses Werkes. Es wird geniigen, wenn die Grundsatze der 
Fabrikbuchhaltung, die fUr aIle Arten der Betriebe geiten, an einigeiJ. 
typischen Beispielen illustriert werden. Es bleibt uns daher die Auf
gabe. die tausend moglichen Formen, Arten und Stufen der industriellen 
Betriebe auf einige wenige Grundformen zurUckzufiihren und an ihnen 
die Anwendung der entwickelten Grundsatze fur die Kalkulation 
und Buchfiihrung zu zeigen. Mit Riicksicht auf die Verschiedenheiten 
im Rechnungswesen lassen sich die Industrien in drei Typen einteilen: 

Erster T'y p us: Fabrikation eines einheitlichen Produktes, bei dem 
die verschiedenen Stadien des Veredelungsprozesses weder kal
kulatorisch noah buchhalterisoh erfaBt werden konnen. Beispiele: 
Fabrikation von Nageln, Schrauben und Drahtstiften durch 
automatische Maschinen; Bierbrauereien; Ziegeleien; Molkereien; 
Hochofen; Bergbau usw. 

Zweite.r Typus: Arbeitsfortsetzung: Fabrikation von einheit
lichen Produkten,· die bei ihrem VeredelungsprozeB versohiedene 
Fabrikationsstufen durohmachen und dabei auch . verschiedene 
Werkstatten, Siile, Fabriken durchlaufen, und zwar derart, daB 
sie in ihren einzelnen Stadien kalkulatorisch und buchhalterisch 
erfaBt werden konnen. Beispiele: Porzellan, kiinstlicher Diinger, 
M(jbel, gemischte Betriebe. 

Bei allen diesen Fabrikationsprozessen wird das Endprodukt 
der einen Betriebsabteilung zum Rohprodukt der nachsten Ver
edelungsstufe. 

Dritter Typus: Fabrikation durch Arbeitszerlegung: Entweder 
Herstellung der verschiedenen Bestandteile eines Fabrikates in 
verschiedenen Teilbetrieben und nachherige Zusammensetzung der 
fertigen Bestandteile (Uhren, Telephon, Maschinen), oder aber 
Herstellung von Fertigfabrikaten in jeder der verschiedenen Be
triebsabteilungen. Beispiele: Dampfmaschinen und Dynamo
maschinen; Nahnadeln und Stahlfedern; Ziegel und Zement; 
Produkte der chemischen Industrie usw. 

So leicht diese Gruppierimg der industriellen. Unternehmungen in 
die drei Typen auch scheinen mag, um so schwieriger wird in der Praxis 
die Einordnung eim~s bestimmten Fabrikbetriebes in diese drei Gruppen, 
einfach aus dem Grunde, weil es fiir die ungezii.hlten Arten nnd GroBen 
der Betriebe verschiedene Ubergangsstufen und Kombinationen gibt. 
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Wenn z. B. eine Fabrik deR ersten Typus ein einheitliches Massen
produktin verschiede ne'n Q uali taten herstellt, wie es fast immer 
der Fall ist, so klassiert diese Fabrik nicht zur dritten, sondern zur ersten 
Gruppe. Man behilft sich etwa damit, daB man die Kalkulation auf eine 
mittlere oder eine am haufigsten produzierte Qualitat richtet und fUr 
die geringeren und besseren Qualitaten den Preis nach unten und 0 ben 
moglichst sachgemall abstuft. Aber eben diese Preisabstufungen richtig 
festzusetzen, bleibt in jedem Einzelfalle ein schwieriges Kalkulations
problem (Stahl, Zucker, Ziegel, verschiedene Garnnummern in den 
Spinnereien usw.). 

Die Baumwollspinnerei, zum ersten Typus gehorend, gliedert 
sich in viele Veredelungsstufen: Putzerei, Karderei, Mischung und 
Kammlerei, Vorspinnerei, Spinnerei, Zwirnerei, Ausrtlsterei, Verpackung. 
WoIIte man diese acht Veredelungsstufen kalkulatorisch und buch
halterisch gesondert behandeln, so wiirde die Spinnerei zum zweiten 
Typus gehoren. Inwieweit dies praktisch moglich oder unmoglich, notig 
oder unnotig ist, mull in jedem Einzelfalle der Fachmann entscheiden. 
Sicher ist, daB in die KaIkulation samtliche Kosten dieser Veredelungs
stufen, und zwar gesondert, gehoren, schon wegen der Preisfestsetzung 
der Halbfabrikate bei AniaB der Inventur, sodann urn die Leistungs
fahigkeit einer bestimmten Maschine oder einer Arbeitergruppe zu kon
trollieren und mit anderen zu vergleichen. Sicherlich liegt hierin auch 
ein schwieriges Problem. 

Auch in der Sch uhfabrik stoBen wir auf ahnliche Schwierig
keiten. Ein Paar Schuhe macht auf seinem Werdegang durch die Fabrik 
mehrere hundert Veredelungsstufen durch; es lauft bis zur Fertigstellung 
durch ca. 300 Paar Menschenhande und nimmt ca. 50 verschiedene 
Maschinen in Anspruch. Die genaue KaIkulation muB die Kosten jeder 
dieser Arbeitsstufen sukzessive in die Herstellungskosten gesondert 
aufnehmen; die Betriebsbuchhaltung dagegen kann verschiedene Ar
beitsprozesse, nach Fabriksalen geordnet, zusammenfassen. 

Die Gruppenbildung ist auch beim dritten Typus notig. Wenn z. B. 
eine chemische Fabrik tausend Arten yon pharmazeutischen Praparaten, 
oder eine elektrotechnische Fabrik ebensoviel verschiedene Apparate 
herstellt, so konnen die Schwierigkeiten in der Betriebsbuchhaltung, die 
aus der groBen Zahl von verschiedenen Produkten entstehen, nur durch 
Zusammenfassung in eine beschrankte Anzahl von Gruppen gelost 
werden!). 

Bei diesen und vielen anderen Problemen, die sich der praktischen 
Ausfiihrung der theoretischen Grundsatze in der Kalkulation und Buch-

1) Eine der groBten Fabriken der Elektrotechnik, die iiber tausend ver
schiedene Apparate herstellt, faBt diese kalkulatorisch und buchhalterisch in 
zehn Gruppen zusammen. 
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haltung ergeben, bilden die okonomischen Grenzen der ltech· 
nungsfuhrung und der Kontrolle fUr den Unternehmer ein so 
wichtiges Thema des gesamten Industriebetriebs, daB wir ibm am 
SchluB des Werkes einen besonderen Abschnitt widmen mussen. 

IV. Grundlehren fUr die industrielle Kalkulation in ihrem Ver
hiltnis zur Buchhaltung. 

Aus dem eben entwickelten Endzweck desjenigen Teils der Fabrik
buchhaltung, der den Wesensunterscbied zwischen ihr und der kauf
mannischen Buchhaltung bildet, geht hervor, daB die Besonderheit in 
der Aufgabe der Fabrikbuchhaltung in der Feststellung der Produktions
kosten besteht. Die Kalkulation des Herstellungswertes der 
Fertigfabrikate ist daher Zweck und Ziel der Buchfuhrung 
jeder ind ustriellen Unternehm ung. Buchhaltung und Kalku
lation sind hier so eng miteinander verbunden und voneinander ab
hangig, daB man nicht das eine Lehrgebiet von dem anderen trennen 
kann. Deshalb sind wir genotigt, bier die Grundlehren der indu
striellen Kalkulation einzuschalten. Da eine nur annahernd voll
standige Behandlung dieses groBen Lehrgebietes weit uber den Rahmen 
dieses Werkes hinausgehen wiirde, mussen wir uns mit der Aufstellung 
der wichtigsten Grundlehren in Form von 8chluBsatzen begnugen: 
1. Die Herstell ung m uf3 als ein zusammengesetzter Einkauf 

von Rohwaren, Materialien, menschlicher Arbeit, Natur
kraften, Maschinenarbeit, Leistungen vonHilfsbetrieben, 
Zinsen fur Kapitalbenutzung usw. behandelt werden; 
jeder zur Herstellung des Ganzen notwendige Faktor muB in Geld 
abgemessen werden. Jede Leistung ist entgeltlich. Die Werte werden 
entweder von auBen bezogen; dann ist der Einkaufspreis entscheidend, 
oder sie werden selbst erzeugt; dann ist der Selbstkostenwert maB
gebend; die Kalkulation richtet sich daher zuerst auf diese Teil
leistungen, Zwischenprodukte; die Gesamtkalkulation zerfallt daher 
in Teilkalkulationen. 

2. Daher muB der Produktionsvorgang in Teilbetriebe und 
Hilfsbetriebe zerlegt werden. Jedes solche Glied ist als selb
standige Unternehmung mit eigener Verwaltung aufzufassen.Jedes 
kalkulatorische Glied tritt als Nehmer und Geber, als Kliufer und 
Verkaufer auf. Ankauf entweder von auBen oder von anderen 
Betrieben; Verkauf an andere Betriebe oder an das Lager der Fertig
waren bzw. verkauflicher Nebenprodukte oder Abfalle. Bei diesem 
Kaufen und Verkaufen zwischen den einzelnen Gliedern gibt es 
weder Gewinn noch Verlust; ergeben sioh bei Inventur solche, so 
sind es Kalkulationsfehier, die korrigiert werden miissen. 8010he 
Fehler kommen namentlich dann vor, wenn die Kalkulation, 10s-
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gelOst von der Buchhaltung, selbstandig vom Techniker aufgestelIt 
wird, etwa auf Grund von Verhii.ltniszahlen fiiI' die Zuschlage del' 
Unkosten, die lediglich auf Erfahrungstatsachen, auf Betriebs
verhaltnisse friiherer Betriebsperioden berechnet worden sind. Hier 
muB die Buchhaltung zu Hille kommen; auf Grund von Probe-, 
Zwischen- oderJahresbilanzen stelIt siedietatsachlichenProduktions
kosten fest und nimmt die notigen Korrekturen an der Vorkalku
lation VOl'. 

3. Es gibt Rilfsbetriebe, Zwischenbetriebe und Teilbetriebe 
(wenn verschiedene Produkte, z. B. Ziegel und Zement, erzeugt 
werden). 

a) Hilfsbetriebe: 

a) 

b) 

c) 

Raum
verwaltung 

Kraft-
verwaltung 

Lohn-
verwaltung 

lso11werte: Zinsen, Abschreibung, Unter-
halt des Fabrikgebaudes. 

R a be n weI' te : Mietzinsen zu Lasten jedes 
Betriebs; Raummiete verteilt 
nach beanspruchtem Raum. 

SoIl: Zins, Amortisation, Unterhalt, Koh
len, Lohne usw. fiiI' die Kraftmaschi
nen und Transmissionen. 
Kraftverkauf an die einzelnen Be
triebe nach ~aBgabe der verbrauch
ten Kraft. 

Raben: 

SoIl: 

Raben: 

Ausgaben fiiI' menschliche Arbeit 
alIer Art. 
Berechnung der Arbeitskosten(LOhne), 
jedes Betriebes und Belastung nach 
MaBgabe del' in Anspruch genom-
menen Arbeit. 

d) Reparaturwerkstatte, Lichtanlage, Reizung, Werk
zeuge, Arbeitsmaschinen usw. 
sind ahnlich zu behandeln wie a-<J. 

So11: Einkauf vom ~arkt + Einkaufs-, 
Transport- und Lagerkosten; 

e) Rohstoff- Abfalle von den Betrieben zwecks 
verwaltung Wiederverwendung. 

Raben: Verkauf von Waren an aIle einzelnen 
Betriebe. 

Wichtiges Prinzip: Man behandle Rohstoffe genau wie 
Geld. Belege fiiI' jeden Eingang und 
Ausgang; Probe wie Kassasturz. Ma
gazinverwalter gleich wie Kas
sierer. 

Schir, Buchhaltung und Bllanz. 4. Aull. 21 
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f) Allge mei ne 
Verwaltung 

{
son: Gehalter, Bureau, Steuern, Raum, 

Heizung usw. 
Raben: Verteilt auf Produktion und Absatz. 

b) Zwischen- und Teilbetriebe, z. B. GieBerei, Schmiede, Schlosserei 
usw. lson : 

Raben: 

Was jeder Teilbetrieb von den Hllis
betrieben oder von anderen Teil
betrieben empfangt. 
Was jeder an andere Betriebe oder 
an das Lager fertiger Waren abgibt. 

4. Die summarische Kalkulation laBt die inneren Beziehungen 
zwischen den Teil- und Hilfsbetrieben unberucksichtigt, belastet 
das Fabrikationskonto fiir die von auBen gekauften Rohwaren, Hills
stoffe, LOhne, Gehalter, Regie und setzt im Haben des Fabrikations
kontos die reinen Verkaufswerte ein, berechnet Gewinn in Bausch 
und Bogen. 

5. Die kalkulatorische Buchhaltung folgt dem oben beschrie
benen KalkulatlOnsvorgang mit Hille der Konten; belastet das 
Konto fertiger Waren fiir den kalkulierten Rerstellungspreis -
oft auch zu bloBen Normalpreisen; fiihrt ein besonderes Verkaufs
konto und kann daher den Betriebsgewinn annahernd jederzeit 
berechnen. Sie organisiert gleichzeitig das System der Nachkal
kulation. 

6. Die Veranschaulichung der Grundlehren folgt in den Tabellen Vlb 
(S. 328) und VII (S. 332). 

v. Zusammenl8Bsung der Grundsatze der industriellen 
Kalkulation. 

1. Die industriellen Betriebskosten bzw. die Summe der Selbstkosten 
der abgesetzten Fabrikate besteht aus zwei grundverschiedenen 
Teilen, die in der Kalkulation gesondert aufgefuhrt werden mUssen, 
den Produktionskosten und den Absatzkosten (Betriebs- und 
Vertriebskosten). Die ersteren sind wiederholt angegeben worden 
(Material, Lohne und Zusatzkosten); sie ruhen auf den Halb
und Fertigfabrikaten, die in der Fabrik hergestellt worden sind. 
Die Absatzkosten bestehen in den Auslagen fiir Bureau, kaufman
nische Leiter und Angestellte, Reisende, Agenten, Fillalen, Syndi
kate, Propaganda, Lagerkosten, Versandkosten, Inkassospesen, Ver
lust an Debitoren usw.; sie ruhen auf den ahgesetzten Fabri
katen. Do. die Menge der erzeugten Waren nicht gleich ist der 
Menge der o.bgesetzten Waren und auch sonst aus betriebs- und 
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bilanztechnischen 1) Griinden die Produktionskosten von den Absatz
kosten getrennt werden mussen, so ergibt sich folgender Grundsatz: 

Die Kalkulation, die nicht die Produktionskosten 
und die Absatzkosten gesondert auffiihrt, ist irrefiihrend, 
unvollkommen und entspricht weder den wissenschaft
lichen, noch den rechtlichen, noch den wirtschaftlichen 
Forderungen. 

2. Die Fertigfabrikate sind in der Regel ohne, in beson
deren Fallen mit einem festen Gewinnzuschlag an die 
Verkaufsabteil ung zu kalkulieren. 

Grundsatz: Der Fabrikhandel arbeitet mit gegebenen, 
durch die Kalkulation bestimmten Einstandspreisen, 
wie der Warenhandel. 

3. Die Produktionskalkulation zerfallt zeitlieh und sachlieh in drei 
Stadien, in die V orkalkulation, die effektive Kalkulation und die 
N achkalkulation. 
a) Die Vorkalkulation ist in der Regel Saehe des technisehen 

Fachmannes, fuEt mit Bezug auf die Lohne und Zusatzkosten 
auf Erfahrungstatsachen und Angaben aus der Buchhaltung 
und Statistik; sie hat daher den Charakter des Voranschlags. 

b) Die effektive Kalkulation verfolgt reehneriseh genau den 
Werdegang des Produktes und setzt die tatsachlichen Produk
tionskosten fest. 

c) Die N ach kal kula ti 0 n ist Sache des BuchhaIters und hat die 
effektive Kalkulation mit dem Voransehlag zu vergleichen, die 
Differenzen zwischen beiden im einzelnen und gesamten fest
zustellen. 
Grundsatz: Die Vorkalkulation des Technikers mull 

durch die Nachkalkulation des Buchhalters kontrolliert 
werden. 

4. Die Kalkulation muE den Werdegang des Produktes nach Menge und 
Wert rechnerisch verfolgen und die einzelnen Stadien des Veredelungs
prozesses kalkulatorisch auseinanderhalten und sondern; daher mull. 

1) Nicht nur bei der Inventur zum Zwecke der Bilanzaufstellung, sondern 
iiberhaupt in jedem Zeitpunkt der Bewertung darf ein Ganz- oder Halbfabrikat 
nur mit der Summe von Kosten belastet werden, die bis zum betreffenden 
Zeitpunkt tatsachlich aufgewendet worden sind (vgl. S.316). Eine Bilanz miiBte 
daher als grundfalsch bezeichnet werden, die auf Grund einer Bewertung del' 
Fertigfabrikate aufgestellt ist, welche die Verkaufskosten, die ja in Wirklich
keit noch nicht entstanden sind, enthalten wiirde. Anders verhalt es sich mit 
den Kosten fiir die in Auf trag genommenen, abgeschlossenen Fabrikationsauf
trage; der wirklich gemachte Kostenaufwand fiir Gewinnung dieser Auftrage 
biIdet selbstverstandlich ein Kalkulationselement, das bei der Bewertung zu be
riicksichtigen ist. 

21* 
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der Gesamtbetrieb der Fabrik in Betriebselemente - Hi.lfsbetriebe, 
Teilbetriebe, Zwischenbetriebe, Werkstatten, Fabriksiile usw. - zer
legt werden, nm die Elemente der Produktionskosten gesondert, 
nicht in Bausch und Bogen, rechnerisch zu erfassen. Die Kosten 
der Betriebselemente sind ala Produktivausgaben zu behandeln, weil 
sie sukzessive auf das werdende Produkt zu schlagen sind und schlieB
lich im Herstellungswerte des fertigen Produkts neu eratehen. Die 
Kostenrechnung der Betriebselemente schlieBt daher weder mit Ge
winn noch Verlust abo Raumkosten z. B. werden aufgeteilt unter 
die raumbeanspruchenden Betriebselemente; Kraftkosten, die die 
anteiligen Raumkosten einschlieBen, werden aufgeteilt unter die 
kraftverbrauchenden Betriebselemente; Kosten der Arbeitsmaschi
nen, die auch die Kraftkosten mit einschlieBen, werden aufgeteilt 
unter die von diesen Maschinen bearbeiteten Produkte usw. Der 
sukzessiven Verealung des Produktes entspricht auch die Wert
zunahme desselben; jedes" folgende Betriebselement schlieBt auch 
die Betriebskosten aller fIiiheren Stufen des Werdeganges des Pro
duktes in sich. 

Grundsatz: Um die Produktionskosten in ihre Ele
mente zu zerlegen, muB auch der ProduktionsprozeJl 
in Betriebselemente aufgelost und kalkulatorisch ver
folgt werden; dem technischen Werdegang des Produktes 
muB auch der kalkulatorische Werdegang des Wertes 
des Produktes folgen. Jedes nachfolgende Betriebsele
ment iibernimmt vom vorhergehenden in und mit dem 
Produkt auch die entsprechenden Kosten als Mehrwert 
desselben. 

5. Fiir die Gesamtkalkulation sowohl als die Kalkulation der Betriebs
elemente gibt es zwei Gruppen von Kosten, namllch: 
a) solche Kosten, die man direkt durch Abmessen, Beobachten, Kon

trollieren usw. bestimmen kann; wir nennen sie direkte Kosten. 
b) Anteilige Kosten nenne ich diejenigen Kosten, die man liber

haupt nicht derart erfassen kann, um sie auf die Betriebselemente 
direkt zu verteilen, oder bei denen diese rechnerische Erfassung 
auBerhalb der okonomischen Grenzen der Kalkulation liegen 
wiirde. Da beide Hindernisse von Betrieb zu Betrieb je nach Art 
und GroBe verschieden sind, so sind die Grenzen zwischen direkten 
und anteiligen Kosten nicht nach allgemein giiltigen Grund
satzen zu ziehen. Zu den anteiligen Kosten konnen gerechnet 
werden: Kapitalzinsen, Abschreibungen, Werkzeugverbrauch, 
unproduktive LOh.ne, Fuhrparkkosten, Gas-, Wasser-, Licht-, 
Warme-, Kraftbedarf, Aufsicht und Leitung, Bureau, Steuern" 
und Abgaben, Patentkosten, Modelle, allgemeine Unkosten usw. 
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Grundsatz: Die Produktionskosten zerfallen kalku
latorisch in direkte und anteilige. Eine Kalkulation wird 
um so richtiger, ein um so grofierer Teil von den Gesamt
kosten auf die direkt ermittelten und unmittelbar auf 
die Betriebselemente zu verteilenden Kosten entfallt, je 
kleiner also der Teil der anteiligen Kosten ist. Die neu
zeitlichen Bestrebungen nach Vervollkommnung der 
Kalkulation gehen daher auf eine immer weitergehende 
kalkulatorische Zerlegung der gesamten Produktions
kosten und auf eine moglichst weitgehende Beschran· 
kung des Umfanges der anteiligen Kosten. 

6. Das schwierigste Problem der Kalkulation ist die richtige Vertei
lung der anteiligen Produktionskosten, hauptsachlich aus zwei 
GrUnden: einmal weil man fiir die Bestimmung dieser Kosten fur 
den laufenden Betrieb auf die buchhalterisch und kalkulatorisch fest
gesetzten Ergebnisse einer verflossenen Betriebsperiode (das 
letzte Geschaftsjahr) angewiesen ist; zum anderen, weil es sozusagen 
unmoglich ist, einen mathematisch richtigen Schlussel zur Ver
teilung der anteiligen Kosten zu finden. 

Die Anwendung der Ergebnisse der Vergangenheit 
und die Unmoglichkeit, einen absol ut richtigen Schliissel 
zur Verteilung der anteiligen Kosten zu finden, bilden 
daher eine stetige Fehlerq uelle der Kalk ulation; solange 
diese Fehlerquellen bestehen, solange gibt es auch keine 
mathematisch richtige Kalkulation; es handelt sich eben 
nur um Annaherungswerte . 

. Grundsatz: Die Ergebnisse der Kalkulation sind An
naherungswerte; sie kommen der absoluten Richtigkeit 
um so naher, je mehr es gelingt, die Fehlerquellen zu 
beseitigen, d. h. der Kalkulation der anteiligen Kosten 
die laufende Betriebsperiode - hauptsachIich mit Rilfe 
der Zwischenbilanzen - zugrunde zu legen, und anderer
seits zur Verteilung dieser Kosten einen moglichst rich
tigen Schliissel zu finden. 

7. Die Richtigkeit der Iaufenden Kalkulationen mit Bezug auf die Rohe 
der anteiligen Kosten kann nur durch die Buchhaltungsergebnisse 
kontrolliert werden; in je kleineren Perioden diese festgestellt werden, 
je kleiner ist die Gefahr, mit unrichtiger Kalkulation arbeiten zu 
miissen, je schneller konnen auch die Kalkulationsfehler korrigiert 
werden. 

Grundsatz: Die Wiinschbarkeit, ja Notwendigkeit der 
monatlichen Zwischenbilanzen ist auch durch die Kal
kulation begriindet. 
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I. Zweck. 

VI. GrundriB der 
a) VerhiiJtnis zwischen Betriebsbucbhaltong 

Fabrikation. 
Betrie bs b uchhaltung. 

1. Stetiger, dokumentierbarer Nachweis der im Fabrikbetrieb 
tatigen Vermogensteile. 
a) Anlagewerte (festes, nicht zum Umlauf bestimmtes Ver

mogen). 
b) Produktionsmittel (fliissiges, in Kreislauf befindliches Ver

mogen): Roh- und Hilfsstoffe; Halb- und Ganzfabrikate, in 
welchen die verrechneten Lohne und die aufgewendeten 
Fabrik~tionskosten alier Art als Mehrwerte der veredelten 
Produkte einzuschlieBen sind. LOhne und Fabrikationskosten 
sind keine Verlustausgaben, sondern in Mehrwerte des Pro
dukts verwandelte Vermogensbestandteile, also Produktiv
ausgaben. 

2. Kalkulation der Selbstkosten der Fabrikate in den ver
schiedenen Stadien des Veredelungsprozesses, im einzelnen und 
insgesamt. 

3. Abgahe der marktgangigen Produkte zu Herstellungs
preisen an die kaufmannische Abteilung. 

4. Gewinn kommt n ur d urch die Verwertung der Pro
dukte (Absatz) zustande und tritt daher erst in der kaufman
nischen Buchhaltung in die Erscheinung. 

II. Briicke zwischen der Betriebs
Endglied der Betriebsbuchhaltung. 

Haben des Kontos ffir Fertigfabrikate = Herstellungspreis der zum} _ 
Verkauf gesteliten Fabrikate -

8. Als Schliissel zur Verteilung der anteiligen Kosten kann nur eine Wert
oder MengengroBe dienen, deren Zu- und Abnahme proportional mit 
der Zu- und Abnahme der betreffenden Kosten ist. Es ist unrichtig, 
ala Schliissel eine ZahlengroBe zu verwenden, deren Steigen und Fallen 
mit dem Steigen und Fallen der anteiligen Kosten in keinem ursach
lichen noch mathematischen Verhaltnis steht, wie z. B. Abschreibungen 
und Materialpreise, Produktionszeit und allgemeine Unkosten, Alter 
der Pensionare und Kostgeld, ArbeitslOhne und Kapitalzinsen usw. 

Grundsa.tz: Kalkulationen sind in der Regel grund-
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Fabrikbuchhaltung. 
und kanfmannischer Buchhaltung. 

Absatz. 
Kaufmannische Bnchhaltung. 

I. Zweek. 
1. Darstellung des Kreislaufes desjenigen Betriebskapi

tals, das im Absatz der Produkte tatig ist; sie iibernimmt die 
verkaufsfahigen Produkte zu Herstellungspreisen von der Betriebs
buchhaltung und setzt sie an die Kunden ab; daher hat sie Rechen
schaft zu geben fiber die zum Verkauf gestellten Waren in der 
Zentrale und den FiliaIen, iiber das Rechnungsverhaltnis mit 
den Kunden und Banken, iiber die ausstehenden Guthaben, iiber 
Kassa- und Wechselbestand. 

2. Vollstandiger Nachweis fiber samtliche Verkaufskosten, ein
schlieBlich die fiir Propaganda, Syndikatskosten, Verluste an 
Debitoren usw. Die Verkaufskosten sind ein Element der Selbst
kosten; in der Buchhaltung jedoch werden sie gewohnlich im 
Gegensatz zu den Produktionskosten nicht als Produktivausgaben, 
sondern als Verlustausgaben behandelt und erst in der Gewinn
und Verlustrechnung mit dem Warenertrag kompensiert; rich
tiger ist, sie zunachst auf Verkaufskonto zu iibertragen. 

3. Berechnnng des Gewinns an den verkauften Produkten [Ver
kaufswerte ~-(Herstellungskosten + Verkaufskosten)]. 

4. Kassafiihr ung, Bankverbindung und Finanzierung im Dienste 
des ganzen Unternehmens; Einkauf der Rohstoffe und Verkehr· 
mit den Lieferanten im Dienste der Fabrikation. 

5. Aufstellung der Bilanz, Nachpriifung der Kalkulation, 
Statistik. 

und kaufmannischen Bnehhaltnng. 
Anfangsglied der kaufmannischen Buchhaltung. 

{ Soll des Verkaufskontos = Herstellungspreis der zum Verkauf 
stellten Fabrikate. 

ge-

faisch, wenn die anteiligen Kosten generell nach einer 
einzigen WertgroBe, z. B. auf den Umsatz, wenn iiber
haupt verschiedenartige Produktionskosten, wie Raum
bedarf und Kraftbedarf, oder allgemeine Unkosten und 
Spesen, Abschreibungen und Regiekosten usw. generell 
nach dem gleichen Schliissel verteilt werden. 

Verschiedenartige Produktionskosten miissen in ihre 
gleichartigen Bestandteile zerlegt und gesondert nach 
einem moglichst richtigen Schliissel verteilt werden. 
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9. Ala Schlussel zur Verteilung der anteiligen Kosten konnen dienen: 
a) die Menge der verwendeten Rohstoffe: Weizen in der 

Miillerei, Mehl in der Backerei, Hadern in der Papierfabrikation, 
Ruben in der Zuckerraffinerie, Baumwolle in der Spinnerei usw.; 

b) der Wert der verarbeiteten Rohstoffe ist wegen der Preis
schwankungen, die mit den anteiligen Produktionskostenin 
keinem Zusammenhange stehen, in der Regel nicht als Trager 
und Verteiler verwendbar; 

c) die Menge des Fer~igfabrikates, wie z. B. Eis in der Eis
fabrikation, Bier in der Brauerei. Da das Rendement aber ver
schieden ausfallt, ohne daB deswegen die Fabrikationskosten 
groBer oder kleiner werden, so eignet sich die Menge des Fertig
fabrikates nur fUr solche Industrien, die ein einheitliches Massen
produkt erzeugen; 

d) die produktiven Lohne; sie treten bei den meisten Kal
kulationen als Trager der indirekten Kosten auf, auch dann und 
fUr solche Kosten, die mit dem Steigen und Fallen der Lohne in 
keinem ursachlichen Zusammenhange stehen; solche Kalku
lationen sind daher aIle mehr oder weniger unrichtig. Ein un
gelernter Arbeiter oder Lehrling braucht eine Maschine oder ein 
Werkzeug, Kraft, Raum, Heizung usw. viel langer als ein ge
lernter Arbeiter, trotzdem jener viel weniger Lohn erhalt; der 
Anteil seiner Arbeit an jenen Kosten wird daher zu klein; 

e) die Arbeitszeit der Arbeiter, nach Stunden oder Tagen, 
ist aus den eben angegebenen Griinden ffir die Kosten von Ma
schinen und Kraft usw. der bessere Verteiler als die ArbeitslOhne; 

f) die Arbeitszeit der Maschinen, also die Maschinentage oder 
-stunden. Dieser Verteiler ist in denjenigen Betrieben zu emp
fehlen, wo die menschliche Arbeit gegenuber der Maschinenarbeit 
zuriicktritt: Mechanische Weberei (Verteiler die Maschinentage); 
in der Spinnerei (Spindelzahl); Eisendreherei und Walzwerke; 
Maschinenautomate (Nagelmaschine); Drahtzieherei usw.; 

g) die Ar bei tszei t der Z ug- und Ar bei tstiere: Fuhrhalterei, 
Droschkenanstalten; 

h) der von dem betreffenden Zweig in Anspruch genommene Raum: 
LagerhaUlj!, Magazine fUr Rohstoffe und Fabrikate usw. 

i) die Zahl der gleichwertigen Arbeitsmaschinen, wie die 
Spindelzahl in der Spinnerei von Baumwolle, Wolle, Seide; 

k) Kopfzahl der Personen: Erdarbeiter, Kostgebereien, SpitaIer; 
1) die Summe der Einheiten des Kraftbedarfs (KiIowatt

stunde, Pferdekraftstunde); 
m) dl;lr Kubikinhalt, wie bei Beschickung der Of en in der Por

zeIlanfabrik und der Topferei; Schiffsfracht usw.; 
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n) die Langenausdehnung einer produktiven Anlage, wie beim 
Telegraph, Telephon, Kabel, Eisenbahnschienen, Kanalen; 

0) eine kombinierte Gra13e, wie der Personenkilometer, Tonnen
kilometer, der Lokomotivkilometer, der Wagenachsenkllometer 
im Eisenbahnbetrieb, die Kilowattstunde, die Pferdekraftstunde; 

p) in der Hotelind ustrie die Zahl der wahrend einer Nacht be
nutzten Betten (die Logiemacht). 
Grundsatz: Jede Art des Industriebetriebes muJ3 die

jenige Zahlengro13e zur Verteilung der anteiligen Kosten 
wahlen, die sich dazu am besten eignet und den oben 
entwickelten Grundsatzen am besten entspricht. 

e) Erliiuterong zu Tabelle VI, b, S. 328. 

1. Das Roh- und Hilfsstoffkonto ist bei Verwendung ver
schiedener Rohstoffe in so viel Unterkonten zu zerlegen, als zur 
Kontrolle der einzeInen Rohstoffwerte notwendig erscheint. 
Parallel zur Wertverrechnung geht die Skontrierung der Mengen. 
Konto und Skontro konnen in eine Rechnung kombiniert werden. 

II. Das Lohnkonto. Die Lohne mUssen nach den verschiedenen 
Tell- und Zwischenbetrieben verteilt werden; diesa Verteilung 
wird in Lohntabellen oder Lohnbiichem vollzogen; daher ist ein
heitliches Lohnkonto ausreichend. 

III. Das Unkostenkonto. Wenn mehrere Teil-, Zwischen- und 
Hilfsbetriebe vorkommen, so ist das Unkostenkonto zu zer
legen in ein Spezialunkostenkonto (direkte Kosten) und 
ein Generalunkostenkonto (anteilige Kosten); die Spezial
unk08ten werden den Einzelbetrieben unmittelbar, die General
unkosten dagegen mit Hille eines geeigneten Schliissels den 
Einzelbetrieben belastet (S.326ft.). 

IV. Das Fabrikationskonto ist nach Bedarf und unter Boob
achtung der okonomischen Grenzen der Kalkulation 
und Kontrolle zu zerlegen in Unterkonten fiir Teil-, Zwischen
und Hilfsbetriebe. Die Kosten der Hilfs betrie be sind sach
gema13 auf die Tell- und Zwischenbetriebe zu vertellen. 

V. Das Konto der Fertigfabrikate ist nach dem unter IV be
zeichneten Vorbehalt zu zerlegen. Wenn die Fabrikatgattungen 
zahlreich sind, so konnen sie in Gruppen zusammengefa13t werden 
(z. B. bei 600 verschiedenen Fabrikaten werden moglicherweise 
10 Gruppen gebildet). 

VI. Das Warenverkaufskonto ist entsprechend den Unterkonten 
der Fertigfabrikate in so viele Konten zu zerlegen, als man del! 
Gewinn an den Einzelfabrikaten oder Fabrikatengruppen ge
sondert kontenma13ig feststellen will. 
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VII. Das Kundenkonto (Debitoren). Eine Zerlegung nach Art der 
Kunden, nach Platzen, Provinzen, Landern usw. eriibrigt sich, 
weil die Statistik die Aufgabe ubernimmt, die Verkaufswerte nach 
diesen Gesichtspunkten zu zerlegen. 

VIII. Das Konto, in welchem die Rimessen der Kunden systematisch 
verbucht werden, muB selbstverstandlich in Kassakonto, Wechsel
konto, Bankkonto usw. zerlegt werden. 

IX. Das Verkaufskostenkonto ist zunachst nach den verschie
denen Arten der Verkaufskosten in Unterkonten zu zerlegen, 
wenn man nicht vorzieht, ein einheitliches Konto zu fuhren und 
die Zerlegung der Statistik zu uberweisen; je nach der Zerlegung 
von Konto V und VI sind auch die Verkaufskosten nach den 
Fabrikatengruppen zu verteilen, urn den Reingewinn an jeder 
dieser Gruppen zu bestimmen. 

X. Das Gewinn- und Verlustkonto besteht zunachst aus dem 
Saldo des Fabrikations-Ertragskontos, wo der Gewinn aus Konto VI 
den Verkaufskosten aus Konto IX gegenubergestellt wird. Der 
Saldo hieraus ist der Reinertrag aus der Fabrikation, zu welchem 
alle die Gewinn- und Verlustposten, die in keinem der Kon
ten I -IX sachgemaB verrechnet werden konnten, oder die ma.n 
aus bestimmten Giiinden absichtlich nicht vorher aufgeteilt 
hatte, eingestellt werden mussen. Bei Aktiengesellschaften 
wird zumeist nur der Saldo dieses Kontos, also der Reinertrag 
der ga.nzen Unternehmung, in der Gewinn- und Verlustrechnung 
veroffentlicht, oft auch mit einer Zerlegung des Reingewinns 
zweoks Gewinnverteilung. (Man vergleiche hieriiber S. 265.) 

VIT. Anwendung der Grundlehren fiber kalkulatorische Fabrikbuch
haltung mit monatlicher Ertragsrechnung mittels der Zwischen

bilanz ohne oder mit Inventur. 
Das zwingende Leitmotiv jedes modernen Industriekaufmanns muB 

sem: mit dem kleinstmoglichen Kostenaufwand die Fabrikate in best
moglicher Gute und groBtmoglicher Menge herzustellen. Der Weg 
dazu ist die Organisation eines Rechnungswesens in Form der kalkula.
torischen Buchhaltung, das imstande ist: 

1. in kurzen Zeitabschnitten (monatlich) das in der Fabrik ta.tige 
Vermogen mit moglichster Zuverlii.ssigkeit in seinen einzelnen Besta.nd
teilen zu erfassen und dadurch von der gesamten Vermogenslage ein 
Bild zu geben; 

2. den Selbstkostenpreis jedes Fabrikats unmittelbar nach seiner 
Fertigstellung zu berechnen und in seine Elemente zu zerlegen; 

3. den Ertra.g des ganzen Unternehmens jaden Monat durch me 
ZwischenbiIanz festzustellen. 
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AIle diese Ziele konnen erreicht werden, wenn die in H, Abschnitt 
I-VI entwickelten Grundsatze in sinngemaBer Anpassung an gegebene 
Verhaltnisse befolgt werden. Urn die Anwendung dieser Grundlehren 
zu erleichtern und zu veranschaulichen, folgt hiernach in der Tabelle VII 
das Schema einer Zwischenbilanz und die hierzu notigen Erklarungen. 

Erklarung der Tabelle H, VII, S. 338/339. Sie stellt den periodischen 
(rnonatlichen) Auszug aus den betreffenden Hauptbuchkonten dar. 
Die Konten sind in drei Gruppen geordnet. 

Die erste Gruppe umfaBt vier Abteilungen: die Konten I-IV. 
a) Rohstoffe, Materialien und Hilfsstoffe; 
b) Lohne, c) Reparaturen, d) samtliche iibrigen Hilfs

betrie be, sowie die besonderen und anteiligen Fabrikationskosten, 
z. B. die Kosten ffir den Raurn, ffir Kraft, Beleuchtung, Heizung, 
Reinigung, ffir unproduktive Lohne, Gehalter, Modelle, Zeichnungen, 
Regie, Zinsen und Abschreibungen usw., so daB sarntliche Aufwen
dungen zur Herstellung der Fabrikate, auBer Lohnen und Rohstoffen, 
in dieser Gruppe enthalten sind. Die Abteilungen I-IV konnen nach 
Art und Umfang der Fabrikation zerlegt werden; hier handelt es sich 
nicht urn die Frage der Kontierung, sondern nur um eine erschopfende 
Zusarnrnenfassung samtlicher Kosten, die ffir die Halb- und Fertig
fabrikate aufgewendet worden sind und die in ihrer Summe die 
Selbstkosten ergeben. 

Die zweite Gruppe umfaBt die einzelnen Betriebe, die in so viele 
Abteilungen (Konten) zerlegt werden, als man sie kalkulatorisch ge
sondert zu behandeln fiir notig und zweckmaBig erachtet. Um unsere 
Darstellung fiir alle moglichen Typen der Industrien verwendbar zu 
gestalten, haben wir angenornrnen, daB jeder der drei Betriebe teils 
Fertigfabrikate erzeugt, teils nach dern Prinzip der Arbeitsfortsetzung 
seine Erzeugnisse an die anderen Betriebe uberliefert; in unserer Tabelle 
sind nur drei Betriebe angenornrnen, die als Arbeitssale oder Werk
statten, Fabrikgebaude oder Veredlungsstufen gedacht und nach den 
tatsachlichen Verhaltnissen zu vier, fUnf oder rnehr Betriebszweigen er
weitert werden konnen. 

Die dri tte Gr u p pe umfaBt die Konten fiir die Fertigfabrikate 
und den Verkauf. Das erstere kontrolliert die zurn Absatz bereitgestell
ten Produkte, die aus der zweiten Kontengruppe, den einzelnen Be
trieben, zu Selbstkostenpreisen an das Konto fiir Fertigfabrikate 
ubergehen. Das "SoIl" dieses Kontos umfaBt also die Wertsumme aller 
absatzfahigen Produkte zu Selbstkostenpreisen; zu denselben Her
stellungspreisen gibt dieses Konto nur diejenigen Produkte an das 
Verkaufskonto ab, die abgesetzt worden sind; folglich liegt im Saldo 
des achten Kontos der Buchwert der unverkauften Fertigfabrikate 
zurn Selbstkostenpreis, ist also ein reines Bestandkonto. Das Ve r-
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kaufskonto dagegen ist ein reines Ertragskonto; denn es kontrolliert 
nur die abgesetzten Fabrikate, die ibm zu Selbstk08tenpreisen belastet 
und zu Verkaufspreisen gutgeschrieben werden. Der Unterschied 
zwischen diesen Preisen ist bei Gewinn ein Habensaldo, bei Verlust 
ein Sollsaldo. Der Grundgedanke der Fablikbuchhaltung ist also, daB 
man den Gewinn nicht in den einzelnen Betrieben erfaBt,wo er tat
sa.chlich erzeugt wird, sondern erst in dem Moment, wo er dumh den 
Verkauf der Erzeugnisse realisiert wird, in greifbarer Form ala Mehr
wert uber die Erzeugungskosten hinaus in die Erscheinung tritt. Der 
Unternehmer als Fabrikant erzeugt den Gewinn; aber erst als 
Kaufmann kann er ihn realisieren. Daher muB der Industrielle 
nicht nur Fabrikant, sondern auch Kaufmann sein, bzw. sich nicht nur 
den technischen, sondern auch den kaufmannischen Apparat angliedern. 
Das Verhaltnis der drei Kontengruppen ist folgendes: Aus der ersten 
Kontengruppe fliellen die Wertelemente des Fabrikats als Kosten in 
die zweite Kontengruppe; es sind die SolI posten der Kalkulation; 
die zweite Kontengruppe, die einzelnen Werkstatten, nehmen diese 
ihr aus der eraten Gruppe zustromenden Kosten - Rohstoff, LOhne 
und Unkosten - auf; sie verschwinden gleichsam wie ein Strom, der 
eine Zeitlang unterirdisch flieSt; erst in der dritten Kontengruppe kom
men die Werte wieder zum Vorschein, und zwar als Preis der Fertig
fabrikate; das sind nun'die Habenposten der Kalkulation. 

Die Sollwerte der Kalkulation sind die Kosten, die 
Habenwerte derselben der Preis des industriellen Erzeug
nis8es. 

In der ersten Kontengruppe bleiben die unverbrauchten Kosten fiir 
Rohstoffe, LOhne, Hilisbetriebe und Zusatzkosten ubrig, sind also vor
ratige, nicht verbrauchte Wertbestandteile; deshalb sind alle diese 
Konten reine Bestandkonten. In der zweiten Kontengruppe bleibt 
von dem gesamten Kostenaufwand als Sollsaldo nur derjenige Teil 
ubrig, der nicht als Fertigfabrikat in die dritte Gruppe ubergegangen ist, 
also die Fabrikate in Arbeit, die Halbfabrikate. Daher sind auch 
die Konten der zweiten Gruppe reine Bestandkonten. Von 
der dritten Kontengruppe ist das fUr Fertigfabrikate auch ein reines 
Bestandkonto, weil ala Sollsaldo nur die unverkauften absatzfahigen 
Produkte ubrigbleiben; das letzte Konto, das Verkaufskonto, dagegen 
ist, wie schon nachgewiesen, ein reines Ertragskonto; die Inventur 
findet hier keine Vermogensbestandteile. 

Erkliirung der einzelnen Posten 1-12. In der senkrechten Ent
wicklung der Tabelle sind die Ergebnisse fUr eine Betriebsperiode (Monat) 
zusammengestellt. 

l. Eingangsinventur. Die sii.mtlichen Vorra.te sind in den ent
sprechenden Konten eingestellt auf Grund der Inventur/ wenn eine 
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solche vorausgegangen, dagegen auf Grund der letzten Zwischenbilanz, 
wenn diese ohne Inventur aufgestellt war. 

2. Einkauf von Roh- und Hilfsstoffen, Materialien, fremden 
gekauften Fabrikaten, alies laut eingegangenen Fakturen und der auf 
diesen Gegenstanden lastenden Einkaufskosten alier Art. Diesen Soll
werten gegenuber stehen im Raben der Wert derjenigen Gegenstande 
dieser Art, die tatsachlich zwecks Verbrauchs in die betreffenden 
Konten abgeliefert worden sind. Der. Kontrolle der Wertbetrage 
in Soli und Raben dieses Kontos geht die Mengenkontrolle mit 
Hille der zugehorenden Skontri parallel. Die Rohstoffe usw. verschlingen 
auGer den Ankaufspreisen und den Einkaufskosten noch eine Menge 
anderer Kosten, wie Lohne und GehaJter ffir die Lagerverwaltung, Ver
sicherung, Raummiete fUr das Lager; man bezeichnet sie als Material
unkosten; sie flieBen dem Rohstoffkonto aus dem vierten Konto zu, 
das ein Sammelkonto fUr alle derartigen Kosten ist; von ihm aus er
folgt die Verteilung auf aIle ubrigen Konten. Deshalb muG fUr die Ent
nahme von Rohstoffen ein Zuschlag zu den Einstandspreisen gemacht 
werden, der nicht nur die obgenannten Kosten deckt, sondern auch den 
Schwund oder Bruch, den die Rohstoffe auf dem Lager erleiden. 

3. Lohne. Die im allgemeinen Lohnkonto belasteten Lohne um
fassen nicht nur die an die Arbeiter ausbezahlten Lohne, sondern auch 
die verschiedenen Zuschlage fUr Versicherung, sie werden nach MaB
gabe des Verbrauchs in den verschiedenen Abteilungen verteilt; ein 
Saldo bleibt nur dann ubrig, wenn die bezahlten oder geschuldeten 
LOhne nicht mit den verbrauchten LOhnen ubereinstimmen; Grund
satz ist, daB nur die verbrauchten Lohne verteilt werden. Ein Soll
saldo ist ein Vermogensbestandteil, ein Rabensaldo dagegen eine Schuld; 
das Lohnkonto ist also auch ein reines Bestandkonto. Vber die sog. 
Lohnunkosten und ihre Verteilung folgt das Nahere unter 5. 

4. Reparaturen. Die direkte Belastung ist nur fur die Repara
turen, die nicht im eigenen Betrieb gemacht werden; die Belastung fUr 
die Aufwendung in eigener Werkstatt erfolgt gemaB Verteilung aus 
den Konten 1, 2, 3 und 5. Die Verteilung geschieht nach MaBgabe der 
Inanspruchnahme auf die beteiligten Konten. 

5. Indirekte Kosten und Hilfsbetriebe. In diesem Konto 
sind aile anderen Hilfsbetriebe und die samtlichen Zusatzkosten zu
sammengezogen. Es sind dies, wie schon oben angegeben: Kosten fur 
Raum, Kraft, Beleuchtung, Reizung, Reinigung, sodann auch die Ge
hiilter und ubrigen Regiekosten, Versicherung, evtl. auch Abschrei
bungen, kurz die ges~mten Kosten, die nicht in den ubrigen Konten 
enthalten sind; sie werden anteilig oder spezieli nach Verhaltnis der 
Inanspruchnahme auf die beteiligten Konten verteilt, in der Regel nach 
einem entsprechenden Schlussel. In der Praxis werden oft samtliche 
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hier aufgezahlten Kosten ala Lohnunkosten aufgefaBt und im Ver
haltnis der produktiven LOhne auf die einzelnen Arbeitslohne ver
brauchenden Abteilungen verteilt. In diesem FaIle miiBte die Kosten
summe aus Konto 5 zunachst auf Lohnkonto 2 iibertragen und hierauf 
ala Lohnzuschlage mit den LOhnen auf die Betriebe verteilt werden. Das 
ist einer der haufigsten Fehler, den die Praktiker machen. Nach unseren 
in H.-V. Nr.7, 8 und 9 entwickelten Belehrungen gibt es aber keinen 
einheitlichen Generalschliissel zur Verteilung der Kosten, VOn den auf 
S. 3 ff. aufgezahlten Schliisseln muS man fiir jede Art VOn Kosten den 
moglichst richtigen wahlen. Dafiir gibt es kein allgemeingiiltiges Rezept. 

6., 7., 8. Dbertragung von Halb- und Fertigfabrikaten 
VOn den einzelnen produktiven Betriebszweigen auf die empfangenden 
Konten. Nachdem samtlichen Kosten, die in den fiinf Konten der 
ersten Gruppe auf die zweite Gruppe, die eigentlichen produktiven Ab
teilungen der Fabrik, iibertragen sind, liegen im SolI dieser drei Konten 
samtliche Aufwendungen, also alle Elemente der Selbstkosten. Der 
Ersatz fiir ane diese Opfer an Kosten aner Art liegt in dem, was diese 
produktiven Betriebsabteilungen leisten; es sind dies die Halb- und 
Fertigfabrikate, deren Wert ihnen gutgeschrieben wird. Nach Unserer 
Annahme Hefert jeder der drei Betriebszweige nicht nur Fertigfabrikate 
an die dritte Kontengruppe, sondern auch Halbfabrikate an die zwei 
iibrigen Betriebszweige zwecks weiterer Verarbeitung oder Fertigstenung 
des Produkts. 

9. Abfalle und Nebenprod ukte. Sie werden von den gebenden 
Konten gesammelt und zu einem Schatzungspreis dem Verkaufskonto, 
nicht dem Konto fiir Fertigfabrikate belastet; in unserer Tabelle unter 9 
zum Wertansatz vo:p. M. 9000; unter lOc ist der Verkaufswert M. 9600; 
der Gewinn VOn M. 600 ist nur ein rechnungsmaBiger, er bleibt im Ver
kaufskonto zuriick und flieBt zu demjenigen aus den abgesetzten Fabri
katen. 

lOa und b. Verkaufswert und Selbstkosten der abgesetz-. 
ten Produkte. Wahrend Posten lOa, Verkaufswert der Fabrikate, 
unmittelbar dem Verkaufsbuch entnommen werden kann, verhalt es 
sich anders mit Posten lOb. Hier liegt der Angelpunkt des gan
zen Problems. Voraussetzung ist, daB man durch Kalkulation den 
Selbstkostenpreis jedes einzelnen Fertigfabrikats in dem 
Augenblick erfassen und feststellen kann, wenn es die 
Betriebswerkstatt verlaBt und in das Lager der Fertigfabrikate 
iibergefiihrt, bzw. direkt an die KUn@chaft abgegeben wird. Erleich
tert wird die Aufgabe, wenn es sich um g1eichartige Erzeugnisse handelt 
(1. Typus); aber auch bei schwierigen Fabrikationsprozessen ist durch 
die Art und Weise, wie nach unserem Kontensystem die samtlichen 
Kosten nach ihren Arten gesammelt, georanet und nach Orten auf 



Prinzipien und Organisation del' Fabrikbuchhaltung. 337 

die einzelnen Fabrikationszweige verieilt werden, eine mOllatliche 
Kalkulation der Selbstkosten der Fertigfabrikate durchaus durchfiihr
bar. Weniger zuverlassig, aber unter besonderell Verhaltnissen not
wendig ist die Berechuung der Fertigfabrikate zu Normalpreisen; 
diese stiitzen sich auf die Vorkalkulation oder auf die Ergebnisse VOl'

hergehendel' Betriebsperioden, z. B. des letzten Monats. Geradezll 
unkaufmannisch, an Fahrlassigkeit grenzend ist es, wenn 
man die Kalkulation auf das Jahresende verschlebt und dann erst die 
Selbstkosten in Bausch und Bogen bel'echnet, oder sich iiberhaupt nicht 
mIl die Feststellung del' Selbstkosten bekiimmert und sich mit dem Er
gebnis del' JahresschluBbilanz begniigt. 

Eine monatIielle KaIkulation del' Selbstkosten del' Fertigfabrikate ist 
eine uneriaBIielle PfIicllt jedes soliden gewissenhaften Industriekauf· 
manns. 

lOd. Verkaufskosten. Hierher geh6ren zunachst die Abziige 
fiir Rabatt und Kassaskonto an den Kundenrechnungen; Kosten fur 
nachtragliche, dem Fabrikanten zur Last fallende Reparaturen, Mon
tage, Umanderungen, Retourwaren usw. Verluste an Debitoren usw. 

In der Hauptsache umfaBt dieser Posten samtliche Kosten, die del' 
Unternehmer nicht fiir die Herstellung, sondern ffir den Absatz 
seiner Erzeugnisse aufwendet; es sind dies die Reisekosten, Verkaufs
provision, Propagandakosten usw. Streng genommen gehoren alle 
diese Verkaufskosten auch zu den Selbstkosten, jedoch nur zu den
jenigen der abgesetzten Fabrikate; daher ist es unrichtig, dafiir das 
Konto fur Fertigfabrikate zu belasten; sie sind in einem besonderen 
Konto zu sammeln und am Monatsende in einer Summe in das SolI 
des Verkaufskontos eillZustellen. Damit sie im einzelnen erfaBt, beurteilt 
und mit friiheren Monaten verglichen werden konnen, empfiehlt sich die 
Anlage einer synchronistischen Tabelle, damit man diese Koste nnach 
Arten, in senkrechter, nach Orten in wagerechter Richtung darstellen 
kann und mit den Ergebnissen der friiherenZeit lITitisch vergleichen kann. 

11. Abschlu13 ohne Inventur. 
a) Die Kontensumme, bzw. der Umsatz in jedem Konto. 
b) Die Saldi. Da alle Konten auBer dem letzten als reine Bestand

konten gefiihrt werden, sind samtIiche Sollsaldi die Buchwerte der be
treffenden aktiven Vermogensbestandteile, wie schon oben erklart 
worden ist. Einzig der Saldo des Verkaufskontos ist Gewinn oder Ver
lust; ein Habensaldo Gewinn, ein Sollsaldo Verlust. In diesem Saldo 
liegt das Ergebnis des ganzen industriellen Betriebs fur die 
Periode von Anfang des Jahres bis zu dem Monat, filr den die Zwischen
bilanz aufgestellt wurde; zieht man von diesem Ergebnis (Gewinn) den 
Gewinn der vorhelgehenden Zwischenbilanz ab, so gibt der Unter-
schied den Gewinn dieses Monats an. (Fortsetzung B. 840.) 

S c h a r, Burhhaltuug lind BUanz. 4. Autl. 22 
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H. VII. Anwendung der Grundlehren liber kalkulatorisehe Fabrikbuehhaltung mit 

Kontengruppe A: Rohstoffe, Hilfsstoffe, Lohne, Hilfsbetriebe, 
indirekte Kosten 

I. 
IV. 

Rohstoffe und 
Materialien 

II. 
Lohne 

III. Andere 
Reparaturen Hilfsbetrlebe, 

lndirekte Kosten 

s 

80000 
250000 

2300 
1) 

H s H s H s H 

3000 7500 

252400 5300 21500 

23300 

2400 

300000 

800 

300000 10700 
4700 . 

2) 24900 

68700 
2500 . 108 500 

300 . ~ 2500 

332300 253200 300000300000 26200/25200 123400!UIOOO 

I 79100 ./1000 12400 
332300 3323001300000\300000 26200\26200 123400123400 

79100 1000\ . 12400
1

1 

79000 1000 . .. 12200 
100 " 200 

! 

79100 791001. 1000 1000 12400 1240011 

1. Eingangsinventur. 
Vorrate an Waren u. Fabrikaten 

2. Einkauf von Rohstoffen und 
Material. 
Verteilung des Verbrauchs . 

3. Lohne. 
Ihre Verteilung . 

4. Reparaturkosten (auswarts). 
Ihre Verteilung . 

5. Indirekte Kosten und Hilfs 
betriebe. 
Verteil. d. indirekt. Kosten usw. 

6. Betrieb A: 
a) Fertigfa brikate. . . . 
b) Ubergang an Bu. 0 4) 

7. Betrieb B: 
a) Fertigfa brikate. . . . 
b) Ubergang an Au. 0 4) 

8. Betrieb C: 
a) Fertigfabrikatc. . . . 
b) Ubergang an A u. B 4) 

9. AbfiilIe und Nebenprodukte 
10. a) Verkaufswert der abge 

setzten Produkte 
b) Kalkulierte Selbstkosten 

derselben 5) 
c) Verkaufswert der Neben

produkte 
d) Verkaufskosten inklusive 

Skonto usw. 
11. a) Abschlnll vor der Inventur 

(Zwischenbilanz) 6) 
b) Recllllungsmiillig be-

stimmte Inventurwerte 
(Sollbestand) . 

12. Kontrolle durch Inventur: 
a) Vortrag der rechnungs. 

maBigen Saldi 
b) Inventurwerte auf Bilanz· 

konto iibertragen. 
0) Ka/kulationsfehler . . . 

Ubertragung derselben auf 
Warenkonto H. VIII. 

Belastung d. Verkaufskontos 
d) Gewinn . 

1) ArbeltslOhne 1m Magazin fill' Rohstoffe und im Magazin filr Fertigfabrikate. 
') Reparaturen, die nleht in elgener Werkstlitte gemaeht werden. 
') Rrparaturen an fertlgen Waren. 
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monatlieher Ertragsreehnung mitteIs einerZwisehenbilanz ohne oder mitInventur. 

Gruppe B: Betriebszweige Gruppe c: Fertige Wareu 

V. VI. L VII. II 
VIII. I IX. 

Betrieb A Betrieb B Betrieb C 
Lager fertiger 

Verkaufskouto 
Ii Wareu 
Ii 

I I 
--

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

9000 11400 6700 35000 I 

85600 . 78000 62000 

126700 82600 53400 • [I 1000 

.1 
1) 

9300 7200 5800 200 
8) 

32400 43600 30000 

45000 45000 
202000 6900 195100 

205000 205000 
4300 8000 3700 

327000 321000 
1800 3400 5200 

3000 1500 900 9000 

• I 640000 

560000 560000 

9600 

27800 

269100 250000 233100 214 500 356700 333100 613200 560000 596800 649600 

19100 \ . 18600 \. 23000 53200 52800 (Gewinn) 

269100 269100 233100 233100 356700 356700 613200 613200 6i9600 649600 

19000 18600 23600 53200 52800 

18800 18100 23800 . 53200 
300 500 200 

1100 200 
900 900 

51900 I 
19100 I 19100 18600 18600 23800 \ 23800 54300 \ 54300 52800 52800 

<J Halbfabrikate, die von einem Betrieb an den anderen Ilbergehen. 
oJ Auf Grund von kalkulierten Preisen, evtl. auch von N ormalpreisen. 
0) Die Zwischenbilanz kann jederzeit, ohne Inventur, aufgestellt werden. 

22* 
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Von diesem Geschaftsgewinn sind noch aHe diejenigen Ausgaben 
abzuziehen, die weder in die Selbstkosten der Fertigfabrikate noch in 
die Verkaufskosten aufgenommen worden sind. Zu diesen Kosten ge
horen die jahrlich nur einmal z. B. am JahresschluB wieaerkehrenden 
Kosten, aber nur dann, wenn sie nicht schon in irgendeinem Konto 
einbezogen sind. Dazu gehoren nach allgemeiner Auffassung der Prak
tlker rue Abschreibungen, die Passivzinsen ftir Fremdkapital, 
entgegen meiner Ansicht, wonach diese Posten zu den Selbstkosten (5) 
zu rechnen sind. Dazu gehoren ferner die vertragsmaBigen Tantiemen, 
Beitrage an Wohlfahrtseinrichtungen, Syndikate, Konzessionsverbind
lichkeiten usw. Von allen diesen Posten ist nur der entsprechende 
Bruchteil des Jahres, gemessen an den vorjahrigen Verh1Htnissen, in 
die betreffende Zwischenbilanz einzubeziehen. Zum Gewinn der Zwischen
bilanz kommen hi nz u die Ertragnisse, die nicht direkt aus dem Ge
schaftsbetrieb der Fabrik flieBen; es sind dies z. B. Zinsen aus Wert
papieren, aus Beteiligungen, zufallige Gewinne, die aUe pro rata tem
poris auf Grund der letzten Jahresbilanz oder schatzungsweise in die 
Zwischenbilanz aufgenommen werden konnen. 

12. Kontrolle durch die Inventur. Die Ergebnisse der Zwi
schenbilanz konnen nur durch die Inventur kontrolliert werden, die in 
Anbetracht der aamit verbundenen Arbeit, evtl. Betriebseinstellung, 
erst am Schlusse des (jeschaftsjahres aufgestellt wird; allerdings gibt 
es auch Fabrikbetriebe. die vierteljahrlich zwecks aUgemeiner Reparatur 
und Reinigung den Betrieb ftir 1 bis 3 Tage einstellen und in dieser Zeit 
die Zwischeninventur aufnehmen. 

Unter der Voraussetzung, daB nach unserem vorliegenden Plan die 
zu der Zwischenbilanz und Kalkulation notigen Konten und Skontren 
ordnungsmaBig gefuhrt werden, hat die nachfolgende Inventur nicht 
mehr die groBe Bedeutung, die ihr sonst beigelegt werden muB; sie ist 
tatsachlich n ur eine Kontrolle, allerdings eine unerHiBliche zur 
Buchftihrung ahnlich wie der Kassasturz fUr die Kasseverwaltung. 
Zum Beweis hier ein Beispiel: Die Rohstoffe werden ihrem Werte nach 
durch das Rohstoffkonto, ihrer Menge nach durch das Mengenskontro 
in der Weise kontrolliert, daB der Eingang und der Verbrauch luckenlos 
gebucht werden; eine Differenz zwischen Inventur und Buchwert kann 
daher ihrer Me nge nach nur durch Schwund, Diebstahl oder Fahr
lassigkeit, ihre m Werte nach auBerdem noch durch Entwertung auf 
Lager und der Einwirkung der Konjunktur auf die Marktpreise ent
stehen. In den ubrigen Konten sind die Differenzen zwischen Buch
wert und Inventurwert fast ausschlieBlich nur auf Kalkulations
fehler zurtickzufUhren, zu deren Entdeckung allerdings die Inventur 
das einzige Mittel bildet. Da alle diese Differenzen das Endergebnis 
d. h. den Selbstkostenpreis der Fabrikate beeinflussen, so mussen sie 
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nach ihrer Feststellung durch Vergleichung mit der Inventur auf qas 
Konto der Fertigfabrikate iibertragell werden; obschon diese Kalku
lationsdifferenzen zum Teil auch auf den unverkauften Fertigfabrikatell 
ruhen, wird man jedoch sicher gehen, wenn man sie ganzlich in das 
Verkaufskonto einstellt, damit ihr EinfluB auf den Betriebsgewinn zur 
Geltung kommt. In unserer Tabelle schlieBen vier Konten mit Fehl
bctragen mit zusammen 1100 M., ein Konto mit einem trberschuB von 
200 M., so daB pro Saldo das Verkaufskonto mit 900 M. belastet, daher 
der durch die Zwischenbilanz berechnete Gewinn von 52800 M. auf 
51 900 M. herabgemindert wird. 

Schl uJ3bemerkungen. Die auf S. 338/339 dargestellte und oben 
erklarte Zwischenbilanz umfaBt nur die Konten der Betriebsbuchhal
tung; zur Aufstellung einer vollstandigen Zwischenbilanz, in die samt
Hche Konten der Aktiv- und Passivreihe einzubeziehen sind, um den 
Reingewinn doppelt nachzuweisen, bietet vorstehende Aufstellung die 
notwendige Grundlage, indem sie zunachst die Aktivwerte samtlicher 
zur Betriebsbuchhaltung gehorenden Konten mit ihrem Saldi aus
gerechnet erhalt, sodann den Gewinn an den abgesetzten Fabrikaten 
feststellt; <laher ist es nur ein kleiner Schritt, aIle anderen Konten, die 
samtlich reine Bestandkonten oder reine Gewinn- und Verlustkontell 
sind, zu einer fOrmlichell Zwischenbilanz in ihrer Doppelgestalt als Ver
mogensbilanz und Ertragsbilanz aufzustellen. Dagegen muB aus
driicklich betont werden, daB das Hauptillteresse jedes IlldustrielIen 
sich auf die Ergebnisse der oben beschriebenen Zwischenbilanz kon
zentriert; er will in erster Linie wissen, wie es mit seinem in der Fabrik 
tatigen Betriebsvermogen steht, ob und wieviel er gewonnen oder ver
loren hat, und ob die Selbstkostell seiner Fabrikate richtig berechnet 
sind; iiber alIes das gibt ihm die nach Ullserem Plan aufgestelIte Zwi
schenbilanz AufschluB. AIle diese Ergebnisse sind von solcher Wichtig
keit, daB wir zu dem Urteil berechtigt sind: 

Die nach den Grundlehren iiber kalkulatorische Fabrik
b uchhaltung entwickelte monatliche Zwischenbilanz ist 
der zuverlassigste Gradmesser fiir das Gedeihen einer jeden 
industriellen Unternehmung. 

vm. Organisationsplane fiir die Fabrikbuchhaltung. 

Besser als jede Beschreibung vermag eine Planzeichnung das Ver
stiLndnis fiir rue Organisation und den Zusammenhang des komplizierten 
Verwaltungs- und Rechnungswesens einer illdustriellen Unternehmung 
zu vermitteln; daher fligen wir zum SchluB den schon vorher im Werke 
enthaltenen zahlreichen Planen, Schemata und Tabellen noch drei 
Planzeichnungen zur Veranschaulichung der Fabrikbuchhaltung bei. 
Auf den ersten Blick erschlieBen dieBe Planzeichnungen jedem, derun-



342 Die Buehfiihrullgspra,xis oder die wirtschaftl. Grulldlagen der Buchhaltullg. 

SeI:eD friiheren Erorterungen fiber den vorwfirfigen Gegenstand gefolgt 
ist, das Verstandnis ffir den Zusammenhang des Rechnungswesens im 
allgemeinen, Zweck, Mittel und Methode der Fabrikbuchhaltung und 
-kalkulation im besonderen. Es seien daher das Studium dieser Plane 
und des die Zeichnung erklarenden Textes den Lesern besonderer Be
aehtung empfohlen. 

1. Das Rechnungswesen einer Porzellanfabrik (S. 343). 

Der erste Plan (S. 343) veransehaulicht Verwaltung und Rechnungs
wesen einer Porzellanfabrik. Die Zeichnung ist nach dem Schema 
entworfen, wie sie W. Barenthin, frfiherer Direktor der Koniglichen 
Porzellanmanufaktur in Berlin, in seinem vortreffliehen Werke "Kauf
mann oder Bureaukrat" entwickelt hat. 

Die Zeichnung maeht ersiehtlieh, daB der Kreislauf des dem Betrieb 
der Fabrikation dienenden Kapitals mit dem Markt beginnt, von wo 
die Rohstoffe und Materialien bezogen werden, und mit dem Markte 
sehlieBt, weil das Fertigfabrikat zwecks Absatzes wieder an diesen 
ubergeht. Die Gesamtfabrikation, die zum zweiten Typus gehort, ist 
in sie be n Sukzessivbetriebe zerlegt. Jeder dieser Teilbetriebe umfaBt 
wieder versehiedene Veredelungsprozesse, Arbeitsstufen und Hilfs
arbeiten, die aber reehneriseh und verwaltungsteehniseh in diesen Teil
betrieb eingeordnet werden. Durch diese Zusammenfassung der zahl
reichen Arbeitsprozesse in sieben Teilbetrieben, von denen jeder eine 
Verwaltungs- und Reehnungseinheit bildet, wird die Gesamtleitung, die 
Kontrolle und das Reehnungswesen wesentlieh erleiehtert. Ob die 
Hilfsbetriebe, wie Krafterzeugung, Reparaturwerkstatt, Hausverwal
tung, Gartnerei usw. den einzelnen Teilbetrieben saehgemaB angeglie
dert werden oder besondere Rechnungs- und Verwaltungseinheiten 
bilden, ist von Fall zu Fall besonders zu entscheiden; sicher ist, daB die 
Kosten dieser Hilfsbetriebe anteilig auf die sieben Teilbetriebe naeh 
MaBgabe der Inanspruehnahme verteilt werden mussen. In der Mitte 
der den Kreislauf durch die Teilbetriebe darstellenden Planzeichnung 
ist das Schema fiber das Reehnungswesen dargestellt; dieses soll zeigen, 
wie jeder einzelne Teilbetrieb in sieh selbst ein geschlossenes Rechnungs
wesen hat und wie der Zusammenhang mit der Zentralverwaltung 
organisiert ist. Der verantwortliehe Leiter jedes Teilbetriebes 
legt periodisch (monatlich) Reehn ung a b, und zwar fiber zwei 
verschiedene Gebiete, uber die Vermogensbestandteile (Anfangs
bestand = Zunahme - Abnahme + Endbestand) und fiber die Be
triebskosten; der erste Rapport wandert an die eine Abteilung der 
Generalbuchhaltung, an die Bestandskontrolle; der zweite Rapport 
geht an die Abteilung der Buchhaltung, welehe aus den Grundbiichern 
das Sammeljournal bildet und hieraus die Eintragung in das Hauptbuch 
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fertigt. Die Generalbuchhaltung stelit aus den beiden Ergebnissen die 
Monatsbilanz mit Zerlegung in Vermogens- und Erfolgsbilanz zusammen. 
Der verantwortlichc Direktor kann also den jederzei t j ustifizier
baren Nachweis des Vermogensbestandes und der Betriebs
ergebnisse leisten. Dazu kommt auch die automatisehe Kontrolle 
der Betriebe unter sieh. Da im Sukzessivbetrieb jede Betriebsabteilung 
ihr Fertigfabrikat gegen se hriftliehe Em pfangs beschei nig u ng 
an den naehstfolgenden abgibt und hierbei die Produkte naeh Menge 
lmd Wert bereehnet, so wird jeder naehfolgende Betrieb vom vorher
gehenden mit Bezug auf den Eingang, und jeder vorhergehende Betrieb 
mit Bezug auf den Ausgang von seinem nachfolgenden kontrolliert. 
Da uberdies die Monatsrapporte jeder Betriebsabteilung in del' Ver
waltungszentrale statistiseh zusammengestellt und mit den fruheren 
Ergebnissen vergliehen werden, so ergibt sieh unmittelbar jede A b . 
weiehung des bezuglichen Verhaltnisses von del' Norm von selbst. 
Der Direktor ist daher imstande, den Ursachen der auffallenden Ab
weichungen nachzugehen, die nachgeordneten Betriebsleiter zu bezug
lichen AufkUirungen anzuhalten odeI' zur Verantwortung heranzu
ziehen. Aus allen diesen Grt\nden moehten wir diese Organisation 
des Fabrikbetriebes in hezug auf das Rechnungswesen als Muster an
sehen. 

lUan beachte besonders die unten in der 'l'abelle kleingedruckten 
Erkliirungen. 

2. Plan fiir die Betriebsbuchhaltung einer Ledertreibriemenfabrik (S. 345). 

Diesel' Plan ist dem vorhergehenden nachgebildet. Die cinzige Ah
weichung besteht darin, daB die einzelnen Teilbetriebe ihre Rohprodukte 
llieht allein und unmittelbar von den vorhergehenden beziehen, sondel'll 
daB eine odeI' mehrere diesel' Betriebsabteilungen mit verschiedenen 
in einseitigen Verkehr treten; so ist z. B. die Materialverwaltung Lie£e
rant nicht nul' an 0., sondern auch an D., E., F., H. Ebenso bezieht 
die Verkaufsabteilung ihre Fertigfabrikate, hzw. die abzusetzenden 
Abfalie und Nehenprodukte nieht nul' von G., sondern auch von B., 
C. und D. Diesel' Plan ist daher aueh dienlich fi.1r einen Fabrikbetrieb, 
dessen Teilbetriebe nicht nur Sukzessivbetriebe sind, sondern aueh 
von sieh aua, unabhangig von den nachfolgenden, Fertigfabrikate (1r
zeugen (dritter TyPus). 

3. Grtmdplan mr die Betriebsbuchhaltung jeder industriellen Untel'
llehmung mit Fakultat zur permanenten Zwischenbilanz (S. 346). 

In dieser Planzeichnung sind clie samtlichen vorausgehenden Be
lehrungen uber die Fabrikbuchhaltung zusammengefaBt. Die Zeieh
Bung soli den Zusammenhang der clem Fabrikbetriebe eigenttimliehell 
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Gebiete der Produktion und des Ab~atzes (Hetrieb und Vertl'ieb) und 
ihre kontenrnaBige Darstellung veranschaulichen und dient daher als 
Erganzung der Tabellen und Erklarungen S. 320-330. 

Nicht nul' aus diesern Grunde ist es ein Genel'alplan ffir die Be
triebsbuchhaltung, sondel'n auch aus dem anderen, daB er fur alle 
Arten und Stufen des Fabrikbetriebs, also auch fur auf S. 318 ent
wickelten drei Typen dienlich ist. Endlich ist er ein Gl'undplan 
wegen seiner Anpassul1gsfahigkeit an jede Stufe der lfabrikbuchhaltung; 
denn jede del' secht; Kontengruppcll kann nach Bclieben und Beclarf 
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7.usammengezogen und vereinfacht, erweitert und zerlegt werden, je 
llach dem Grade der zu erreichenden und beabsichtigten Vollkommen
heit. Typisch und zugleich zwingend ist aber der Zusammenhang del' 
sechs Kontengruppen. 

1m Mittelpunkte steht die dritte Gruppe, die Fabrikations
konten; sie nimmt aus der ersten Kontengruppe die verbrauchten 
Roh- und Rilfsstoffe, aus der zweiten Kontengruppe die Betriebs
kosten oder Produktivausgaben in sich auf und gibt an die vierte 
Kontengruppe die Fertigfabrikate abo 

Am, der vierten Kontengruppe wandern nul' dieJenigen Fertig
fabrikate in die fiinfte, die an die KUlldschaft verkauft worden sind; 
da diese sofort wieder ausgehen, so enthalten die Konten dieser Gruppe 
nur durehlaufende Posten; diese sind abel' im SoIl ZUlli Selbst
kostenpreise (Produktionskosten aus der vicrten und Verkaufs
kosten aus der zweitenGruppe), im Haben dagegen ZUlli Verkaufs
preise gebucht, somit blelbt in diesen Konten del' Gewinn als Raben
saldo zuruek, del' in die seehste Kontengruppe zu iibertragen und hier 
den Verlustausgaben von der Kontengruppe lIe gegeniibe1'7.ustellen 
iat, so daB del' Habensaldo der sechsten Kontengruppe tat
aaehlich den Reingewinn der gesamten Fabrikation dar
stell t. 

Dieser zwingende Zusammenhang der sechs charakteristischen 
I{ontengruppen ist wiederholt erkliirt worden. Neu in der Planzeichnung 
sind nur foIgende Punkte: 

a) Die Dreiteilung der Betriebskosten in II a, Betriebskosten 
im engeren Sinne (Produktivausgaben); lIb, Verkaufskosten; 
lIe, Zinsen, besondere Abschreibungen und verschiedene Ge
winn- und Verlustposten; diese sind solche, die teils nicht unter 
II a und II b aufgenommen und direkt oder anteilig verteilt 
worden sind, teils solche, die nieht mit del' Fabrikation zusammen
hangen (Beteiligungen, zufallige und verschiedene Gewinn- und 
Verlustposten). 

1) Die Zentrale fiir die Verteilung der Roh- und Hilfs
stoffe usw. Diese spielt in jedem Fabrikbetrieb eine groBe 
Rolle, weil sie die verbrauchten Stoffe nach Menge und Wert 
und damit auch riickwarts die Materialverwaltung und VOl'warts 
die einzelnen Fabrikationsabteilungen kontrolliert. 

c) Eine ebenso groBe Rolle spielt in jedem Fabrikbetrieb die Zen
trale fiir Verteilung der verschiedenen Betriebs
und Vertriebskosten. Die Planzeichnung maeht ersichtlieh, 
daB aueh schon auf die Roh- und Rilfsstoffe versehiedene direkte 
und anteilige Betriebskosten entfallen (Rauill, Lohne, Kraft, 
Regie,Versieherung usw.). 
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d) Abfalle und Nebenprodukte, die zu Marktpreisen berechnet 
werden. Sie werden teils den Roh- und Hilisstoffkonten, teils 
den Fabrikationskonten gutgeschrieben, je nachdem sie der 
einen oder der anderen Gruppe entstammen. 

e) Die Retourwaren werden den Kunden zu Fakturapreisen gut
geschrieben und dem Retourwarenkonto zu gleichen Preisen be
lastet. Bei der Ruckbuchung im Haben muB der Eingangswert 
zerlegt werdell in den Selbstkostenwert, der den Fertigfabrikaten 
zu belasten ist, und in den entgangenen Gewinn, der in das 
Verkaufskonto zuruckgebucht werden muB. 

Wie SChOll erwahnt, umfaBt die Planzeichnung n ur die Ko n te n
gruppen fiir Produktion und Absatz der Fabrikate; die Konten 
fur die samtlichen Anlagewerte Bowie die spezifischen kaufman
nischen Konten ffir den Geld-, Kredit-, Bank- und Wechselverkehr, 
Eigen- und Fremdkapitalien usw. sind nicht in ~en Plan einbezogen, 
weil diesein allen Arten der wirtschaftlichen Unternehmungen nach 
den gleichen im Werke wiederholt erkUirten Normen gefuhrt werden; 
es handelt sich also hier ausschlieBlich um die dem industriellen Be
trieb eigentumlichen Konten, urn die Betriebsbuchhaltung. 

Wird diese, bzw. die Fabrikbuchhaltung nach dem entwickelten 
Grundplane aufgebaut und durchgefuhrt, so vermag sie allen Anforde
rungen, die man an sie stellen kann, in weitestgehendem MaBe zu 
genugen. Die sukzessive Entstehung der Produkte wird rechnungs
maBig verfolgt, die Elemente der Selbstkosten werden im einzelnen 
und insgesamt kontrolliert, so daB aus ihnen der ganze Selbstkosten
wert des Fabrikats ganz automatisch herauswachst. Die Buchhaltungs
ergebnisse liefern im weiteren die Grundlagen zur Analyse der Kosten 
und der Ertragnisse sowie zur Statistik. 

Die nach dem vorliegenden Plane durchgefiihrte Fabrikbuchhaltung 
ermoglicht zudem die Zwischenbilanz, und zwar jederzeit, wenn 
die verschiedenen Konten ,,8. jour" gefiihrt werden - was selten der 
Fall sein wird -, jedenfalls monatlich, weil die Aufstellung der Probe
bilanz, die grundsatzlich mit aller Strenge gefordert werden muB, zur 
monatlichen Nachfuhrung samtlicher Konten zwingt. Die Aufstellung 
del' Zwischenbilanz ohne Illventur mit Bezug auf die Fabrikations
konten ist deshalb leicht, weil die gemischten Konten ganzlich aus
geschaltet sind. Die zweite Kontengruppe liefert keinen 8aldo, weil 
alle Produktiv- und Verlustausgabell auf I, II, III und IV ubertragen 
werden mussen. 

Die Sollsaldi der ersten, dritten und vierten Kontengruppe sind 
Aktivwerte, und zwar aUB I = Lagersollbestand, aus III = Halb
fabrikate, aua IV = Fertigfabrikate. Die Konten ffir Retourwaren 
und AbfiUle sind saldiert; Gewinn odeI' Verlust ergibt sich einzig aus V; 
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nach den Belehrungen uber die Zwischenbilanz iet dieser durch den 
auf die betreffenden Zeitperioden entfallenden Auteil an den Jahres
kosten zu erganzen (S. 76, 77 und 283). 

Alles in aHem genommen, sind wir zu dem UrteH berechtigt: Die 
nach diesemPlane organisierte Betriebsbuchhaltung ist die 
vollkommenste und kann deshalb als Ideal der Fabrikbuch
haltung geIten. 

I. Ideal und Wirklicbkeit in der Bucbfiibrung. 

Wie in allen menschlichen Dingen, so stoBen auch in del' Buchfiihrung 
Ideal und Wirklichkeit hart aneinander. In der Bilanzlehre hatten wir 
Gelegenheit zu zeigen, dafl del' Sollbestand, der aus del' kontenmafligeu 
DarsteHung des Werdeganges der einzelnen Vermogensbestandteile 
herauswachst, mit dem durch dIe Inventur festgestellten lstbestande 
sehr hauiig nicht iibereinstimmt, und daB diescs MiBverhaltnis zwischen 
"Soll" und ,,1st" hauptsachlich den Einfliissen der Umwelt auf die 
Sonderwirtschaft zugeschrieben werden muB. Wenn dagegen in der 
Buchfuhrung und in der diese bedingenden Organisation die am Ideal 
gemessene Wirklichkeit fast ausnahmslos weit zuruckbleibt, so daB 
man in dieser Beziehung weniger von einem verschiedenen Grade der 
Vollkommenheit als von einer Abstufung in der Unvollkommenheit 
sprechen kann, so ist diese Kluft zwischen "SolI" und ,,1st" nicht der 
Umwelt, sondel'll in erster Linie del' Eigenwelt, nicht dem Nichtkonnen, 
sondel'll dem NichtwolIen, manchmaI auch del' mangelnden Einsicht 
zuzuschreiben. 1st ja doch iiberhaupt das ganze Rechnungswesen, ein
schliefllich der Buchfiihrung, eine interne Angelegenheit del' Geschafts
ftlhrung, die zur spezifischen Machtsphare der Sonderwirtschaft gehort. 

Wenn nun aber auch feststeht, daB die Erreichnng des Ideals in der 
Buchfiihrung yom Willen der Leitung der Sonderwirfschaft abhangig 
ist, so bleibt erst noch die Frage: Sind Theorie nnd Praxis, Wissen
schaft und ausfiihrende Kunst in der Buchhaltung so weit, daB tat
sachlich ein Ideal derselben aufgestellt werden kann ~ Wenn wir die 
Ergebnisse unserer in diesem Werke niedergelegten Forschung iiber
blicken, so glauben wir diese Frage bejahen zu konnen, vorausgesetzt, 
daB man sich liber das, was "Ideal" ist, einigen kann. Aber gerade 
in diesem Punkte stoflt, man llui Hindel'llisse. Zunachst ist zu beruck
sichtigen, daB die Buchfuhrung nicht Selbstzweck, sondern nur 
eine Geschichtschreibung der Sonderwirtschaft ist, eines der verschie
denen Mittel, urn den Endzweck jeder Erwerbswirtschaft zu erreichen. 
Es mufl also untersucht werden, ob der Aufwand, eine ideale Rechnungs
fiihrung zu organisieren nnd durchzuflihren, ihrer Bedeutung und ihrer 
Mitwirkung zur Erreichung des Endzweckes angemessen ist, mit an-
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deren Worten, wieweit Arbeit und Zeit, Kosten und Miihe, die man 
auf die Vervollkommnung der Buchffihrung verwendet, sich im Hin
blick auf den Endzweck der Sonderwirtschaft als lohnend erweisen. 
Nach Feststellung dieser okonomischen Grenzen wira. es sich darum 
handeln, einen MaBstab zu entwickeln, an dem im gegebenen Einzel
falle nicht nur der Grad der V ollkommenheit der in einem Geschaft 
gehandhabten Buchfiihrung gemessen werden kann, sondern mit dessen 
Hilfe auch Wert oder Unwert. einer von der Theorie oder der Praxis 
empfohlenen Neuerung zu beurteilen ist. 

Wir schlieBen daher unser Werk mit einer kurzen Betrachtung fiber: 
I. Die okonomischen Grenzen der Buchffihrung. 

II. Ableitung eines MaBstabes ffir die BeurteiIung der Buchfiihrung. 

I. Die okonomischen Grenzen del' Buchfiihrung. 
Was jeder Mensch zu tun und zu lassen hat, sagt ihm sein Gewissen1). 

Die EntschlieBungen des Kaufmanns mit Bezug auf seine Geschafts
fiihrung sind bedingt durch die Kalkulation; innerhalb der Schranken, 
die ihm durch Recht und Sitte gezogen sind, wird er keine geschaft
liche Handlung vollziehen, insonderheit keine neuen Plane ausffihren, 
ehe und bevor er sich Rechenschaft gegeben hat iiber die Moglichkeit 
der Durchfiihrung, iiber die Chancen und Risiken, fiher die Wirkungen 
auf sein Vermogen usw., was nur durch die Gegeniiberstellung von 
Aufwand und Nutzen, iiberhaupt durch Zusammenfassung aller Ele
mente, die man in den Voranschlag, die Vorkalkulation, einbeziehen 
muB, geschehen kann. Das gleiche gilt auch bei Organisation seines 
inneren Betriebs, insonderheit der Kontrolle, der Rechnungsffihrung 
und der Buchfiihrung. In Beschrankung dieser Vorkalkulation auf die 
Buchfiihrung wird jeder Geschaftsmann Aufwand und Kosten der
selben dem erhofften Nutzen gegeniiberstellen. Wie bei Anschaffung 
einer neuen Maschine, bei Anstellung eines Reisenden, bei -Neuerungen 
in seinem Betriebe, so verhalt es sich im Gebiete der BilChfiihrung; 
ergibt der Voranschlag, daB der Nutzen kleiner ist, dann wird man 
die Neuerung bleiben lassen; da, wo Aufwand und Nutzen gleich sind, 
da sind auch die okonomischen Grenzen. Sie gleichen gewissermaBen 
dem auf S. 305ft. behandelten toten Punkt. Wir stellen fest: 

Die okonomischen Grenzen der Buchfiihrung im beson
deren, der Kalkulation und Kontrolle im allgemeinen sind 
da, wo der Anfwand fur die theoretisch mogliche Vervoll
kommnung in diesen Gebieten des inneren Betriebes an· 

1) In meinem Erstlingswerke - Lehrbuch der Buchhaltung -, das 1887 er· 
schienen und liingst vergriffen ist, ha be ich den Gedanken ausgefiihrt: "Die Bilanz 
ist das Gewissen des Buchhalters." 
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fangen groBer zu werden als der privatwirtschaftliche 
Nutzen, den der Unternehmer hieraus ziehen kann. Diese 
Grenze in jedem Einzelfalle zu bestimmen, ist aus verschiedenen Grunden 
schwierig. 

1. Den Mehraufwand an Kosten aller Art fiir eine diesbezugliche 
Verbesserung oder Anderung zum voraus genau abzuschatzen, gehort 
in das Reich der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

Auch die Vorausbestimmung des Nutzens aus den in Frage stehenden 
Neuerungen ist in den meisten Fallen nicht zutreffend. 

2. Nach beiden Richtungen ist aus diesem Grunde der Willkiir 
ein groBer Spielraum gelassen. Derjenige, der an alteingelebten, her
gebrachten Gebrauchen und Betriebseinrichtungen festhiiJt, wird in 
del' Regel geneigt sein, die Mehrkosten zu iiberschatzen und den 
Nutzen zu unterschatzen. Der vorwartsstrebende, fiir den wirt
schaftlichen Fortschritt eingenommene Kaufmann wird eher in den 
entgegengesetzten Fehler vedallen. Da die Erfahrungen von Firmen 
der verwandten Branche, in welchen die fragliche Neuerung bereits 
eingefiihrt ist, dem Konkurrenten yorenthalten werden, und iiberhaupt 
die bezuglichen Verhiiltnisse sich nicht ohne weiteres von Firma zu 
Firma iibertragen und anwenden lassen, so ist es vielfach auf die Ein
holung des Gutachtens eines erfahrenen Fachmannes angewiesen. Aber 
das zuverHissigste Urteil wird man immer nul' durch probeweise Ein
fiihrung erhalten. 

3. Raufig fehIt es iiberhaupt an der Kenntnis der in Frage kommen
den Verbesserungsmoglichkeiten seitens der leitenden Personen. 

1m allgemeinen konnen im Gro13betrieb die okonomischen Grenzen 
viel weiter gezogen werden als bei Mittelbetrieben.Bei Kleinbetrieben, 
sei es im Detailhandel oder im Handwerk, liegt die Sache Ieider noch 
derart im argen, daB Handwerker und Kleinindustrielle meist keine 
Ahnung von. einer sachgemaBen Buchfiihrung haben und infolgedessen 
zu ihrem eigenen Schaden nicht imstande sind, eine richtige Selbst
kostenberechnung aufzustellen. 

Wenn man beobachtet, wie die GroBbetriebe sich aIle moglichen 
Fortschritte auf dem Gebiete der Buchhaltung und Kalkulation zu
nutze machen, daB sie infolge del' Verbesserungen und Ersparnisse 
billiger und besser produzieren und verkaufen konnen, auch in den 
unscheinbarsten Dingen und nebel1sachlichen Betriebseinrichtutlgen 
erhebliche Ersparnisse zu machen imstande sind 1), so :ist leicht ein-

') Wie wichtig das Studiulll der okonomischen Grenzen und die daraus resul
tierenden Betriebsverbesserungen sind, konnen folgende Beispiele dartun. 

Ein groBes Warenhaus stellte einen verantwortlichen Beamten ein, um die 
Hausreinigung und die Toiletten, deren Kosten immer mehr anwuchsen, zu iiber
wachen und geeignete Neuerungen in Vorschlag zu bringen. Die kontenmaBige 
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zusehen, daB die Griinde fiir die Verschiedenheit der Konkurrenz
fahigkeit in Handel und Industrie nicht zum letzten in dem Grade 
der Uberlegenheit beziiglich des gesamten Rechnungswesens zu suchen 
sind. 

1m IIinbliek auf diese Tatsaehen sonte jeder, der in verantwort
lieher Stellung an einer Unternehmung mitarbeitet oder interessiert 
ist, sei er Kaufmann oder Teehniker, Finanzmann oder Ingenieur, 
Jurist oder Volkswirt, die tlberzeugung gewonnen haben, daB die Bueh
fiihrung und Kalkulation im besonderen, die Organisation des Reeh
nungswesens im allgemeinen, einen ebenso groBen EinfluB auf G('
deihen und Ertrag der Unternehmung auszuiiben vermogen, als irgend
ein Fortschdtt oder eine Neuordnung im technisehen Betrieb, von denen 
jede erst noeh die Feuerprobe der Kalkulation zu bestehen hat, um 
zu bestimmen. ob sie innerhalb oder auJlerhalb der okonomischen 
Grenzen liegt. 

Damit ist das Thema von den okonomischen Grenzen, das meincs 
Wissens hier zum erstenmal in diesem Zusammenhang 
skizziert worden ist, bei weitem nicht erschopft; das Prinzip bleibt 
in allen Fallen gleich, aber die Anwendung auf die Praxis ist zahIlos, 
das Problem unerschopflich. 

II • .A bleitnng eines Ma6stabes flir die Beurteilnng der Buehfiihrung 
durch Zusammenfassung des Ergebnisses des gesamten Werkes. 

Die ArbeitsteiIung im kaufmannischen Betrieb hat zur Entstehung 
ganz neuer Berufszweige gefiihrt. Einer derselben besteht in der so
genannten "Organisation" des Bureaubetriebs, insbesondere der Buch
fiihrung. Es muG zugegeben werden, daB einzelne dieser Unterneh
mungen ihre Aufgabe mit der groBten Gewiss"enhaftigkeit zu losen 
suchen, durch vieljahrige Proben und Versuche, insbesondere auch 
durch kritische Vergleichung der ihnen in der Praxis zuganglichen 
Betriebe, Beobachtungen und Erfahrungen in den verschiedenen 
Zweigen der kaufmannischen Geschaftsftihrung sehr beachtenswerte 
Erfolge erreicht haben. Daneben gibt es aber auch solche "Organisa-

Behandlung dieser Kosten und ihre Zerlegung und die darauf fuBenden Beob
achtungen und organisatorischen Studien ermoglichten dem betreffenden B€,
amten, in diesem untergeordneten Geschaftszweig Verbesserungen anzubringen, 
80 dAB in der Hausreinigung 24000 M. und in den Toiletten 12000 M. erspart 
wurden. Die Kosten fiir den neuen Beamtcn betrugen kaum 25 % der Er
sparnisse. 

In einem anderen War('nhaus wurde nach dem JahresschluB einer groBen 
Anzahl von Einkaufern gekiindigt, weil sieh ihre Unfahigkeit erst bei der Jahres
rechnung herausstellte. Waren hier monatliehe Zwischenbilanzen, ebenso Ge
winn- und V('rlustrechnungen der einzelnen Rayons gemacht worden, so hatte der 
Unternehmer groBen Sehaden verhiit('n kiinnen. 
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toren" von Buchfiihrung und Kontor, dcnen es in der Hauptsache nur 
darum zu tun ist, eine wirkliehe oder vermeintliche Erfindung, mag hie 
auch noch so wenig erprobt sein, um jeden Preis der Reklame an Mann 
fl.U bringen, oder neue Mobel und Bureaueinriehtungen, oder 
Geschliftsbiicher, Maschinen, lformulare usw. abzusetzen. 
Endlich bemachtigen sich auch durchaus ungeeignete Elf\mente des 
neuen Berufszweiges, deren Reklame um so lauter und dreister ist, je 
weniger sie von der Sache verstehen, 

Es ist daher begreiflich, wenn sich der vorsichtige Kaufmann gegen
uber dieser lebhaften Propaganda fiir Einrichtung neuer Buchfiihrung. 
Organisation des Bureaubetriebs usw. skeptisch verhalt, und dabei 
vielleicht auch das Gute, das auf diesem Wege ihm angeboten wird, 
von der Hand weist. Aus diesem Grunde mag eine kurze Anleitung 
daruber am Platze sein, auf was es bei allen Neuerungen in der Buch
fiihrung ankommt. Allerdings konnen wir hier nichts mehr vortra.gen, 
was nicht schon im Werke im Zusammenhang mit den entsprechenden 
Abschnitten erlautert und begrundet worden ist. Aber eine Zusam
menfassung der Hauptergebnisse der wissenschaftlichen; 
reehtliehen und wirtschaftliehen Betrachtung der Buch· 
hal tung muG dem Leser doppelt erwiinscht sein. Einmal dient eine 
solehe Herausarbeitung der Grundgedanken des ganzen Werkes zur 
Rekapitulation und fuhrt jedem, der praktischen Nutzen aus seinem 
Studium ziehen will, die hauptsachlichen und prinzipiellen Anforde
rungen an die Buchhaltung nochmals vor Augen; andererseits gewinnen 
wir auch einen richtigen Ma.Bstab, nicht nur um die Wirkliehkeit an dem 
Ideal zu messen, sondern um gleiehzeitig den Wert oder Unwert einer 
Neuerung, einer Reform, sei es in der Buchfiihrung oder im gesamten 
Reehnungswesen, zu beurteilen und in jedem Einzelfalle die Entschei
dung zu treffen. 

1. Die Dokumente. Jeder Buehposten muG dokumentiert werden. 
Fehler in den Dokumenten schleppen sich durch die ganze Buchfiihrung 
fort. Daher ist jedes Dokument zu kontrollieren. Zwangslaufige Selbst
kontrolle und Kontrolle· einerseits durch die Buchhaltung, andererseits 
von einer hoheren, die Anordnung zum Geschaftsvoll~ug treffenden 
Instanz; Trennung von Verwaltung der Bestande (Geld, Wechseln, 
Waren usw.) und Buchfiihrung uber dieselben. Herstellung der Doku
mente in mehreren Exemplaren zwecks Arbeitsteilung, doppelter 
Interpretation und Nachpriifung; sachgemaGe Ordnung und Auf
bewahrung. 

2. Doppelte Bearbeitung des kontrollierten Dokuments: zuerst als 
eigentlicher .Buchposten im systematischen Grundbueh, zum voraus 
gebunden oder, wenn auf losen Blattern, nachtraglieh einzubinden. 
Zweite Bearbeitung als Nebenverbuchung beliebig auf 

Sehilr, Bnchh&ltnng nnd BilILUZ. 4. AnI!. 23 
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losen Blattern oder in gebundenen Biichern, eventuell Verbindung 
der beiden Bearbeitungen mittels Durchschrift usw. Zwangslaufige 
Kontrolle der beiden Bearbeitungen. Weitere Verarbeitung der syste
matischen Verbuchung in gebundenen Biichern oder mittels Karten, 
auf Foliokonten oder Tabellenkonten oder Kartenkonten, oder mittels 
Kombination der verschiedenen Kontenformen. 

3. Endliche Zusammenfassung sowohl der systematischen Ver
buchungen in dem gebundenen Bilanzbuch oder im abgekiirzten Haupt
buch, der Kontokorrentverbuchungen im Kontokorrentsaldobuch, 
wie der Bestande aller Art in einem entsprechenden Sammelbuch. 
Es muB aDmit mit der Buchform begonnen, mit der Buchform ge
schlossen werden; aber dazwischen ist der Darstellung moglichste Frei
heit gestattet. 

4. RegelmiiBige Vergleichung der Bestande nnd Saldi lant Buch mit 
den wirklichen Bestiinden; Erganzung dieser Selbstkontrolle durch 
periodische Nachpriifung von Drittpersonen. Unbeugsames Fest
halten an dem einmal angenommenen Kontrollsystem; es diirfen keine . 
Ausnahmen gestattet werden. Das Kontrollsystem mull je nach den 
neuen Erfahrungen abgeandert, vervollstandigt, ausgebaut werden, 
wenn siGh darin Mangel und Liicken zeigen; denn es gibt wohl keine 
Unternehmung, die siGh riihmen diirfte, ein· unfehlbares Kontroll
system zu besitzen; das gleiche gilt von der gesamten Organisation, die 
Buchfiihrung mit einbegriffen. 

5. Zeitliche Kongruenz zwischen Bucbfiihrung und Geschiiftsbetrieb. 
Mit Ausnahme derjenigen Biicher (und Karten), die nur periodisch 
(monatlich, jahrlich) nachgetragen werden, wie z. B. das Sammel
journal, Haupt- und Bilanzbuch, miissen samtliche Biicher und Karten 
stets "a jour" sein. Wird an dieseDi Gnmdsatz nicht unerschiitterlich 
festgehalten, so ist die ganze Buchfiihrung in Unordnung und entspricht 
weder den Anforderungen an eine ordentliche Buchfiihrung noch dem 
Gesetz. Jede Verbesserung der Buchfiihrung, die dieses a-jour-Halten 
der Biicher erleichtert oder fordert oder zwangslaufig erreicht, bedeutet 
cinen wertvollen Fortschritt. 

6. Zwangsliiufige Kontrolle jedes einzelnen Kreislaufes. Wie jedes 
einzelne Geschaft, sei es im Anfangsstadium oder eine Episode im Gange 
des Kreislaufes des Geschaftskapitals, im Hinblick auf das Endziel, 
d. h. seine schliellliche Abwicklung behandelt wird, so muB auch jede 
buchhalterische Darstellung dieses Geschafts, d. h. der Buchposten im 
Hinblick auf seine Fortsetzung und seine Erledigung behandelt werden. 
Bei Aufnahme der Bestellung muB die Ausfiihrung zwangslaufig an
geordnet, bei Ausfiihrung derselben das Inkasso, eventuell ?ie Mahnung 
vorbereitet werden, wie z. B. mit Hille der "Reiter" auf den Konto
lwrrentkarten usw. 
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7. Mechanisches Ineinandergreifen der Buchfiihrungsarbeiten. Je 
groBer der Betrieb, desto mehr muB die Buchffihrung "mechanisiert" 
werden, ahnlich der Arbeitszerlegung und Arbeitsfortsetzung in der 
Fabrik; es muB also das Ganze der Buchfiihrung derart organisiert 
werden, daB die eigentliche Geistesarbeit von einer verantwortlichen 
Zentralstelle ausgeht und von bier aus an die in konzentrischen Kreisen 
angegliederten, ffir ihren Arbeitsausschnitt verantwortlichen Unter
beamten weitergeleitet wird; die eigentlichen Arbeiten in den auBersten 
konzentrischen Kreisen sind dann derart leicht und sich stetig wieder
holend, daB hier untergeordnete Arbeitskrafte verwendet werden 
konnen und diese, weil sie stets die gleiche Arbeit verrichten, groBe 
Leistungsfahigkeit und Sicherheit erreichen. Dazu kommt das andere, 
daB auch die unterste Schreibkraft das ihr zugewiesene Tagespensum 
fertigzustellen gezwungen ist, weil dieses als notwendiges Glied zu der 
Arbeit aller anderen Mitarbeiter gehOrt, und somit ohne diese Teilarbeit 
die gruppenweise Bilanz nicht zusammengestellt, der Vorsteher die 
Tagesarbeit seiner Gruppe also nicht abschlieBen konnte. Durch eine 
solche zwangsHiufige Organisation wird daher die Bummelei 
einzelner Handelsgehilfen sozusagen verunmoglicht. Wie jedes Rad
chen in der Uhr auf den von der Kraftquelle, der Spiralfeder, ausgehen
den Antrieb seine ihm durch den Mechanismus vorgeschriebenen Be
wegungen ausfiihren muB, so hat auch jedes Glied im Organismus 
des Handelsbetriebes die ihm von der Gesamtorganisation vorgeschrie
benen Funktionen zwangslaufig zu verrichten (vgl. S. I ). 

8. Zwecke der Buchfiihrung. Jede Anderung in der Buchfiihrung 
muB im ZusaIt!menhang mit dem Endzweck der Buchhaltung gepriift 
werden. Dieser Zweck ist ein vierfacher, namlich: 

a) Die Buchfiihrung soll fiber die Lage des Vermogens und dessen 
Zu- oder Abnahme AufschluB geben, und zwar: 

annaherungsweise jederzeit, durch die mit Hilfe der 
Wertverrechnung (Konten) und der Mengenverrechnung 
(Skontri) ermittelten Sollbestande (permanente Zwischen
bilanz), und 
genau periodisch (jahrlich), mit Hilfe der die buchmaBigen 
Sollbestande kontrollierenden Inventur, d. h. der Feststellung 
der Istbestande (SchluBbilanz). 

b) Sie soll den ErfoIg der Unternehmung (Gewinn oder Ver
lust) doppelt nachweisen, einmal mit Hilfe der Bestandkonten, 
d. h. durch den Nachweis der Zu- oder Abnahme im Werte der 
Aktiven und Passiven, sodann mit Hilfe der Gewinn- und Verlust
konten durch die Gegenuberstellung der Aufwands-, Erwerbs
und Wirtschaftskosten aller Art mit dem durch die Wirtschaft 
erzielten Vermogenszuwachs (Gewinn); die Buchfiihrung ist um 

23* 
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so vollkommener, je mehr sie auch Gewinn und Verlust im ein
zelnen posten weise nach den verschiedenen Betriebsarten und 
Betriebsfaktoren und sukzessive mit dem Fortgang deR Geschafts
betriebs, nicht etwa nur pauschal am Jahresschlu.B, nachzuweisen 
verma-g. 

0) Sie solI den laufenden Geschaftsbetrie bin jedem Stadi um 
unterstiitzen, sei es durch einen Voranschlag bei jedem ge
planten Geschaft, sei es durch die die Ausfiihrung begleitende 
Kontrolle oder beim Entwurf des taglichen Arbeitsplanes, oder 
sei es endlich durch eine sachgemaBe Nachpriifung mittels einer 
auf die Buchhalt.ungsergebnisse fuBenden Nachkalkulation. 

d) Sie solI die Mittel an die Hand geben, den Geschaftsbetrieb 
im einzelnen und ganzen kritisch zu beurteilen, FeWer des 
Bl'triebs aufzudeoken, die Ursachen des MiBlingens klarzulegen, 
fUr die VerhaltnismaBigkeitder Betriebskosten, des Warenlagers, 
der AbsatzgroBe und hundert andere wichtige Betriebsverhalt 
nisse NormalmaBe aufzustellen, d. h. sie muB sich zur kalku 
latorischen Buchhaltung ausgestalten, was insbesondere 
durch Anwendung eines richtigen Kontensystems, und so
dann durch kal k ulatorische und statistische Bearbei tung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, durch Ver
gleichung mit friiheren Jahren, mit den Betrieben ahnlicher 
Unternehmungen erreicht werden kann. 

Jene Neuerung in der Buchfiihrung und in der Organisation des 
Bureaubetriebs - beide bedingen sich gegenseitig - ist empfehlens
wert., wenn sie erwiesenermaBen alIe die vier genannten Zwecke 
oder auch nur einen derselben vollkommener erreicht, als die bisherige 
Methode. Auf bloBe diesbezugliche Behauptungen der die Neuerung 
Allpreisenden, auf Zeugnisse unbekannter Firmen und Reklame darf 
man dcht zuviel Gewi,cht legen; jede Neuerung muB fachmannisch 
gepruft werden. 

I}, Allgemeine Gesichtspunkte. Bei dieser PrUfung sind auBer den 
obeJlgcnallnten noch folgende Gesichtspunkte zu beriicksichtigen. 
Jede Neuerung in der BuchfUhrung ist empfehlenswert, wenn sie nach
weh;bar die bisher bestehenden Arbeitsmethoden durch bessere, Zeit 
und Kosten sparende, leichter kontrollierbare Methoden zu ersetzen 
vermag. Zielt dagegen eine Neuerung oder Reorganisation in Buch
fuhrung und Bureau auf eine Verbesserung mit Bezug auf die oben 
genannten Zwecke ab, die mit einem groBeren Kostenaufwand, sei es 
fUr Anschaffung von Maschinen und Bureaueinrichtungen, sei es wegen 
vermehrter Arbeit, verbunden ist, so bleibt stets noch zu untersuchen, 
ob der zu erreichende Fortschritt auch die vermehrten Kosten wert 
ist; denn auch in der Buchfiihrung hat jeder Fortschritt, ganz gleich, 
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wie die Einfiihrung neuer Maschinen im Fabrikbetrieb, seine wirtschaft
lichen Schranken in der Kalkulation, d. h. in der auf sorgfaltiger Rech
nung begrundeten Abwagung der erh6hten Leistungsfahigkeit gegen 
die dafiir aufzuwendenden Opfer, die nicht nur in den Neuausgaben 
bestehen, sondern auch in Veranderungen des ganzen Betriebs, in der 
Rucksichtnahme auf die an eingelebte Arbeitsmethoden gewohnten, 
zur Umlernung wenig geeigneten Arbeiter, Handlungsgehilfen, Beamte 
und die damit verbunctenen inneren Widerstande gegen Neuerungen. 

Freilich soIl damit nicht etwa der nur zu haufig abwaltende Kon
servatismus der leitenden Personen beschonigt werden, der scho n a us 
Abneigung gegen jeden Fortschritt oder aus lauter Be
q uemlichkeit am Alten festhalt, den Wert der Neuerungen, 
auch wenn er augenscheinlich und greifbar ist, nicht zu wiirdigen weiB. 
Auch in der Buchfuhrung muB der kluge Kaufmann dem Fortschritt 
huldigen; denn es darf nicht vel'gessen werden, daB einerseits Ta use nde 
von denkenden Buchhaltern t.aglich an der Arbeit si nd, den 
Buchfuhrungsbetrieb zu vervollkommnen, und daB andererseits die 
Buchhaltungswissenschaft, die in'den neuzeitlichen Han
delshochschulen eine wichtige Forderung erfahren hat, 
nicht minder ernsthaft bestrebt ist, jene Neuerungen aus der 
Praxis zu sammeln, sie kritisch zu beurteilen, zu vervollkommnen, sie 
mit den vielhundertjahrigen uberlieferten Formen derart zu kombi
nieren, daB sie von der Praxis aufgenommen werden k6nnen und dieser 
dazu dienen, den erhohten Anforderungen an den neuzeitlichen Betrieb 
der kaufmannischen Unternehmungen zu genugen. A uch in der 
Buchfiihrung muLl der Kaufmann auf der Hohe der Zeit 
etehen! 



I. Anhang. 

Die Bilanzverschleierung. 
Wie die Grundbedingung fUr die volle Wirkung eines graphischen 

Kunstwerkes die richtige Beleuchtung, die Verteilung von Licht und 
Schatten ist, so ist es auch, bildlich gesprochen, mit einem wissenschaft
lichen Werke, ganz besonders mit einem solchen iiber Buchhaltung und 
Bilanz. Was hier die Wissenschaft aIs Ideal fur die praktische Verwen
dung im Wirtschaftsleben aufstellt, muB auch in der kaleidoskopischen 
Vielgestaltigkeit in der Praxis gesehen und dabei durfen die Schatten
seitel1 nicht iibergangen werden. Eine dieser Schattenseiten im 
kaufmannischen Rechnungswesen bildet die Bilanzverschleierung. 
Die Behandlung dieses Themas bietet die erwiinschte Gelegenheit, hin
einzuleuchten in die Geheimnisse der Bilanzkiinstler, die sich die Auf
gabe stellen, allerdings aus den verschiedensten Motiven, den wahren 
Stand, Lage und GroBe des Vermogens einer Unternehmung und den 
Ertrag derselben, wie sie unmittelbar aus der korrekten Buchfiihrung 
hervorgehen, ~u verbessern oder zu verschlechtern, geschaftliche Vor
kommnisse, Vermogenszustande oder Verpflichtungen der Unterneh
mung zu verdecken, verheimlichen, in Ratsel zu kleiden, uberhaupt 
die Vermogens- und ErtragsbiIanz nach Form oder Gestalt oder nach 
beiden Richtungen zugleich derart umzugestalten, daB dem Uneinge
weihten der wahre Sachverhalt maskiert, verschleiert wird. Diesen Kiin
sten kann man erst nachgehen und sie aufdecken, wenn das Verstandnis 
iiber das Ganze der Buchhaltung und Bilanz, wie dieses in meinem Werke 
vermittelt wurde, erschlossen ist. Dann ist es auch moglich, eine ver
schleierte Bilanz als solche zu erkennen, ja noch mehr, die Mittel und 
Wege zu finden, die notwendig sind, aus einer verschleierten BiIanz den 
wahren Sachverhalt iiber die betreffende Unternehmung selbst zu kon
struieren. Auch aus diesem Grunde ist diese Abhandlung eine Ergan
zung des vorliegenden Werkes. 

Ich habe dazu im wesentlichen die Seminararbeit einer meiner Schii
lerinnen, der diplomierten Handelslehrerin Edith Stillmann benutzt; 
sie war wahrend ihrer Studienzeit meine Privatsekretarin; auf Grund 
einlassigerer Studien der einschlagigen Literatur und unter Verwertung 
unserer bezuglichen Besprechung hat sie das vorwiirfige Thema aller
dings nur nach der wirtschaftlichen Seite bearbeitet, aber in dieser Be-
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Bchrankung eine systematisch erschOpfende Zussmmenstellung der 
Methoden der Bilanzverschleierungen gegeben. Mir blieb die Aufgabe, 
durch die notwendigen Erganzungen und Verbesserungen die..Abhand
lung in Einklang mit meinem Werke zu bringen, so daB sie in der vor
liegenden Gestalt ais ein integrierender Bestandteil desselben gelten kann. 

A. Begriff der Bilanzverschleiernng. 
Da es Zweck und Aufgsbe der Bilanz ist, eine klare und wahrheits

gemaBe Darstellung der Vermogenslage einer Unternehmung zu sein, 
so daB sie den Interessenten zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens dient, so muB alles, was darauf gerichtet ist, diese 
Beurteilung zu erschweren, wenn nicht unmoglich zu machen, ais eine 
Verschleierung angesehen werden. Unter Bilanzverschleierung ist 
daher jede Form der Bilanzaufstell ung zu verstehen, die die 
wirtschaftlich wahren Tatsachen undeutlich oder unkennt
lich macht, so daB ein ungenaues oder unrichtiges Bild der 
okonomischen Lage des betreffenden Unternehmens ge
schaffen wird. 

Dieser Begriff der Bilanzverschleierung deckt sich nicht ganz mit dem 
der Rechtsprechung, die, wie eine Entscheidung des Reichsgerichts1) 

den rechtlichen Begriff auslegt, darunter versteht: "Diejenige Art der 
Darstellung, welche die wahren Tatsachen undeutlich oder unkenntlich 
macht, und zwar dergestalt, daB dadurch eine unrichtige Beurteilung 
der Sachlage veranlaBt wird." Bilanzwahrheit nach rechtlicher Auf
fassung ist aber, wie erwahnt, nicht immer Wahrheit auch im wirtschaft
lichen Sinne, und wir miissen - wie spater noch darzulegen ist - am 
MaBstab wirtschaftlicher Wahrheit gemessen, unter Umstanden eine 
Bilanz auch dann als verschleiert ansehen, wenn sie nach rechtlichen 
Begriffen dem Grundsatz der Bilanzwahrheit und Klarheit durchaus 
entspricht. Der folgenden Untersuchung soll aber nur der wirtschaft
liche, weitere Begriff der Bilanzverschleierung, nicht der rechtliche, 
engere zugrunde gelegt werden. 

Unmoglich erscheint es, den Begriff der Bilanzverschleierung voU
kommen abzugrenzen gegen den der Bilanzfalsch ung, wie es der 
Wortlaut des Gesetzes in § 314 HGB.2) versucht, indem er die "unwahre 
Darstellung" des Standes der Verhaltnisse der "Verschleierung" gegen
uberste1Jt; denn ebenso wie die unwahre Darstellung meistens eine Ver
schleierung enthalt, so kann auch die wissentliche Verschleierung eine 

1) Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen Bd.37. S.433. 
2) § 314 HGB. "Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates werden ... 

bestraft, wenn sie wissentlich ... den Stand der Verhii1tnisse der Gesellschaft 
unwahr darstellen oder verschleiern. 
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unwahre Darstellung enthalten. Es wird daher die Grenze nicht uberall 
scharf zu ziehen sein; doch solI im allgemeinen diejenige Darstellung, die 
auf einer Angabe unwahrer Tatsachen in juristischem Sinne beruht, 
nicht mit in Betracht gezogen werden. 

Es sind auch jene FaIle auBer acht zu lassen, die ohne jede darauf 
gerichtete Absicht, nur durch mehr oder minder zufallige Umstande, 
wie vielleicht durch Unkenntnis, zu einer Verschleierung fUhren, sondern 
es sind nur die mit dem bewuBten Ziel der Unersichtlichmachung der 
Verhaltnisse vorgenommenen FaIle zu berucksichtigen. Allerdings kann 
es sich hierbei nicht um eine erschopfende Darstellung aller uberhaupt 
denkbar moglichen FaIle von Verschleierungen handeln, sondern die 
Arbeit verfolgt nur den Zweck, die Methoden, nach denen grund
satzlich Verschleierungen vorgenommen werden, im Zusam
menhange klarzulegen und ihre bilanz- und buchtechnische Behandlung 
zu zeigen. 

B. Formale und sachliche Mittel zur Bilanzversehleierung. 
I. Verschleierungen durch die formale Gestaltung der Bilanz. 
1. Ungenaue Bezeichnung. Schon die Bilanzterminologie ist im 

allgemeinen so willkUrlich und unklar, daB es ohne Schwierigkeiten mog
lich ist, diese Unklarheit absichtlich zu Verschleierungen zu benutzen. 
Die Benennungen umschlieBen oft nicht nur durchaus unbestimmte 
Begriffe, sondem ein und derselbe Ausdruck kann auch in ganz verschie
denem Sinne gebraucht werden, ebenso wie ffir ein und dieselbe Sache 
die verschiedenartigsten AusdrUcke angewandt werden. Vollkommen 
undeutlich sind solche Benennungen, die nicht erkennen lassen, welcher 
Gruppe von Aktiven oder Passiven der Posten zuzuweisen ist und da
durch irrefUhrend sind,wie Interventionskonto, Abwicklungs
konto, Separatkonto, Geheimkonto, Operationskonto, In
terimskonto, transitorisches Konto. Fiir Bankbilanzen fUhrt 
Loe b1) die Ausdrucke Reports, Lombards und gedeckte und ungedeckte 
Debitoren an, aus denen riiemals zu entnehmen ist, welches Kriterium 
die Banken diesen Posten zugrunde legen. 

Verschiedene Bedeutung in der kaufmannischen Sprache haben die 
Worte Erneuerungsfonds, Delkrederekonto 2), Reservefonds. 
Ein Ern e u er ungsfo nds kann ein Wertberichtigungsposten sein fUr 
eingetretene Wertminderungen an Gegenstanden, die auf der Aktivseite 
der Bilanz mit ihrem voIlen Betrage erscheinen; als solcher ist er ein 
durch den Betrieb aufgezehrter, also ein untergegangener Wert. Er kann 
aber auch teilweise eine wirkliche GewinnrUcklage sein, wenn er die 

1) Loeb, Schriften des Vereins fur Sozialpolitik Bd.110, S.265. 
I) Auch Conto dubioso, Reserve fUr Dubiose, Debitorenreserve usw. genannt. 
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tatsachliche Wertminderung (Abschreibung) des betreffenden Aktiv
postens iibersteigt. Ebenso ist das Delkrederekonto ein Bewertungs
oder Korrektivposten ffir solche Forderungen, die auf der Aktivseite 
in voller Hohe aufgefiilirt sind, deren Einbringlichkeit in Wirklichkeit 
zweifelhaft ist; doch die Bezeichnung Delkrederekonto oder Delkredere
fonds wird auch haufig da angewandt, wo es sich gar nicht oder nicht 
ausschlieBlich um Korrektivposten handelt, sondern wo das Delkredere
konto eine Kapitalsreserve darstellt. In gleicher Weise kann ein Re
servefonds entweder ein Bewertungsposten oder eine GewinnrUcklage 
sein; aus der Bilanz ist der Charakter dieser Posten jedenfalls nicht ohne 
weiteres zu ersehen. 

DaB fUr ein und dieselbe Sache die verschiedenartigsten Ausdriicke 
angewandt werden, mogen folgende von SimonI) angefiihrte und der 
Praxis entnommene Beispiele zeigen. Ffir den Erneuerungsfonds finden 
mch die Bezeichnungen: Abschreibungskonto (Thfiringische Gas
gesellschaft), Herabsetzungskonto (Norddeutsche Affinerie), Er· 
neuerung und AbschreibungsfondB (WeiBthaler Aktienspinnerei), 
Grundstiicksreparaturfonds (Schlesische Bodenkreditgese&Chaft, 
Amortisationskonto (Gesellschaft ffir Spinnerei und Weberei in 
Ettlingen), Konto fiir Ersatz der Abn utzung des lnventarwer· 
tes (Aktiengesellschaftffir Rhein-und Mainschiffahrt), Spezialreserve 
(Sii.chsische Lombardbank), Reser·vekonto fiir Reparaturen (Han
seatische Dampfschiffahrtsgesellschaft). 

2. UnkJare Gliedernng. Diese Vieldeutigkeit und Unklarheit der Be
zeichnungen erleichtert es auah, Posten von ganz verschiedenem 
Charakter zusammenzuziehen, und statt einer klaren Gliederung 
der Aktiven und Passiven eine undeutliche und verschleierte Obersicht 
zu geben. Nach den Grundsii.tzen ordnungsmii.J3iger Buchfiihrung muB 
jeder Vermogensbestandteil im Hauptbuch kontenma.Big unter einem 
zutreffenden Titel nach Bestand, Zugang und Abgang behandelt bzw. 
kontrolliert werden; eine Ubertragung von Konten auf andere, ihrem 
inneren Wesen und dem Gegenstande nach verschiedene Konten, darf 
nicht stattfinden. Erfolgt aber eine derartige tJbertragung, und Ver
mengung einzelner unter sich giinzlich fremder Konten in der Bilanz
aufstellung, so ist dies als Verschleierung anzusehen, da eine Beurteilung 
der Vermogenslage ohne speziellen AUBweis ffir j"den Vermogensgegen
stand unmoglich ist. 

3. Zusammenfassung verschiedenariiger Vermogenswerte unter ein
heitlichen Namen. Die Zusammenziehung einzelner selbstandiger Posten 
in der Bilanz geschieht haufig in der Weise, daB Sammelposten ge
bildet werden, die unter einheitlichem Namen, der meist noch un
zutreffend ist, Gegenstande ganz verschieden6l' Beschaffenheit enthalten, 

1) Simon, Die Bilanzen der Aktiengesel1schaften, S. 131. 
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ohne daB dies auch nur angedeutet ware. Als Kassenbestand wird 
nioht nur bares Geld, sondern werden Wertpapiere, ja auch Weohsel auf
gefiihrt; unter den Effekten erscheinen ebenfalls Weohsel oder auch 
andere Vermogenswerte, die keine Wertpapiere darstellen. So verbuohte 
eine chemisohe Fabrik ihre Beteiligungen an einer G. m. b. H. als 
W ertpa piere; das gleiche war in der Bilanz einer Terraingesellschaft 
festzustellen. 

In der Bilanz der Donnersmarckhiitte pro 1908 fiihrt nach Leitner 
die Gesellsohaft "Immobilien und Inventarien" mit 19,89 Millionen Mark 
auf. Ais von der Zulassungsstelle eine Spezifikation dieses Sammelpostens 
verlangt wurde, stellte es sich heraus, daB auch vier Beteiligungen mit 
21,7 Millionen Mark darin eingeschlossen waren. 

Unterden Namen Forderungen, Debitoren oder AuBenstande 
werden Forderungen ganz verschiedenen Charakters, z. B. Buohforde
rungen, Hypothekenforderungen, Forderungswertpapiere, zusammen
gefaBt, meist um den Anschein zu erwecken, ala seien - etwa bei einem 
groBen Bestand an Schuldverschreibungen - viel fliissige Mittel im 
Unternehmen vorhanden, wahrend, was nicht selten vorkommt, viel
leicht sogar eingetretene oder in Aussicht stehende Veriuste in diesen 
Posten enthalten sind. 

Auf der Passivseite findet man als Sammelposten vornehmlich 
das Kreditorenkonto; es enthitlt sehr oft zwei grundverschiedene 
Schulden, namlich die Lieferanten- und Bankkredite; es werden 
aber mitunter auch nooh die laufenden Akze pte darin gefiihrt. Ferner 
dient es dazu, antizipierte Gewinne, also Forderungen an das neue 
Jahr zu versteoken, oder Tantiemen von Vorstands- und Auf
sichtsratsmitgliedern zu verbergen. In den Kriegsbilanzen ist in 
zahlreiohen Fallen unter den Kreditoren die Riiokstellung fiir die 
Kriegsgewinnsteuer enthalten, woduroh die Rohe dieser Riiokstel
lung und somit vor allem die Rohe der Kriegsgewinne der Konkurrenz 
und den Aktionaren versohleiert werden solI. 

Verluste an dem einen oder anderen Vermogensgegenstande suoht 
man in der Weise zu verbergen, daB das Delkrederekonto, das ordnungs
maBig nur die mutmaBliohen Verluste an dubiosen, sowie. die moglichen 
Verluste an den iibrigen Debitoren enthalten solIte, oft auch diejenigen 
an Wertpapieren oder an Beteiligungen umfaBt. Oft versohleiert man 
aber Veriuste auoh daduroh, daB man das Delkrederekonto unter anderen 
Posten, beispielsweise den Kreditorenposten versteokt, um so den Schein 
zu weoken, als hiitte die Unternehmung keine dubiosen Debitoren. 

Die beliebtesten, den Zwecken der Versohleierung dienenden Sammel
posten sind das Konto pro Di verse und das transitorisohe Konto, 
unter denen sioh Gewinne oder Verluate, zweifelhafte Forde
rungen, Bestitnde an unsioheren Effekten und ahnliches ver-
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stecken lassen. Das "Konto pro Diverse" "Debitoren oder Kreditoren", 
das ordnungsmiWig nur ein Kontokorrent mit Debitoren und Kreditoren 
ist, mit denen nur ein unbedeutender oder einmaliger Kreditverkehr 
stattfindet, muB oft belangreiche Schulden und Forderungen, die ge
trennt in die Bilanz gehOrten, mitunter sogar auch Betriebsgewinne und 
Verluste verbergen. Als ein Beispiel fiihrt Beigell ) an, daB er bei einer 
Aktiengesellschaft aus dem Wirrnis eines unklar gefiihrten "Konto pro 
Diverse" Gehaltsvorschiisse emes Direktors herausbrachte, die sein 
J ahresgehalt bei weitem uberstiegen. 

4. Zusammenfassung versehiedenartiger Vermogenswerte unter ein
heitliehen Summen. Als nicht weniger verschleiert ist eine Bilanz an
zusehen, bei der die Zusammenfassung verschiedenartiger Vermo
genswerte zwar nicht unter einheitlichen Namen, aber doch noch unter 
~inheitlichen Summen erfolgt, so daB eine Beurteilung bezuglich 
der GroBe jedes einzelnen Wertes unmoglich ist. Diese Art der Bilanz
aufstellung ist in unzahligen Fallen festzustellen. In der Bilanz der 
Zuckerfabriken Oberglogau und Ziilz erscheinen "Grnndstiicke, Gebaude 
und Maschinen" in einer Snmme; die Neusser Dampfmiihlen A.-G. weist 
"Immobilien, Maschinen, Werkzeuge, Utensilien" zusammen auf; die 
Gesellschaft fUr Baumwollindustrie in Hilden "Grundstiicke und Fabrik
anlagen", ferner "Kasse, Wechsel und Reichsbankguthaben"; die Kulm
bacher Malzerei A.-G. "Grundstucke und Gebaude", "Debitoren und 
Bankguthaben". Die Bilanz der Diamalt A.-G. in Munchen besteht nur 
aus solchen Sammelposten, und zwar: 

Immobilien und Mobilien . . 
Effekten, Kasse, Wechsel •.. 
Debitoren und Beteiligungen .. 
Rohmaterialien, Ralb- und Ganzfabrikate und Emballagen 

und die Dai mler Motore n -" Gesellschaft fiihrt -pro ~31. Dezember 
1915 gar "Grundstiicke, Gebaude, maschinelle Einrichtungen, Mobiliar, 
Patente usw." in einem einzigen Posten auf. 

5. Zusammenfassung von Vermogenswerten versehiedener wirtschaft
lieher Qualitlit unter einheitliehen Posten. Aber auch wenn jeder Posten 
unter einheitlichem Namen und mit selbstandiger Summe in voller Rohe 
in der Bilanz erscheint, so ist unter Umstanden die als notwendig zu for
dernde Klarheit noch stark in Frage gestellt. Denn es gibt Posten, 
deren Einzelwerte, obwohl sie rechtlich gleichartig sind, vom wirt· 
schaftlichen Standpunkt aus einer so unterschiedlichen Be. 
urteil ung unterliegen, daB uber den St~nd des Unternehmens im all
gemeinen keine richtigen Schliisse zu ziehen sind, wenn nicht eine Spe
zialisierung dieser Posten nach der Verschiedenheit der Qualitat der Ein-

1) Beigel, Theorie und Praxis der Buchfiihrungs. und Bilanzrevision, S. 103. 
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zelwerte, aus denen sie sich zusammensetzen, erfolgt. Darum schreiben 
auch das deutsche Notenbankgesetz fiir die Notenbanken, das Rypothe
kenbankgesetz fUr die Hypothekenbanken und die Rechnungslegungs
vorschriften des deutschen Aufsichtsamtes ffir Privatversicherung stark 
gegliederte Bilanzschemata vor, und auch die deutschen GroBbanken 
haben sich seit 1912 verpflichtet, ihre Bilanzen mit tunlichster Speziali
sierung zu veroffentlichen (S. 237 und 250). 

Ein durch nicht genugende Spezialisierung verschleierter Posten ist 
vor aHem der We c h s e I b est and. N ur eine regullire Wechselforderung 
bedingt ein regulares SchuldverhaJtnis, und ein Wechselbestand ist 
anders zu beurteilen, wenn er sich nur aus Wechseln zusammensetzt, 
denen ein regulares Warenlieferungsgeschaft zugrunde liegt, wie es ge
wohnheitsmaBig stillschweigende Voraussetzung ist, als ein solcher, der 
auch Finanz- und Gefalligkeitswechsel einschlieBt, die mitunter fiir wenig 
Geld irgendwo erstanden sind und vielleicht auf vorgeschobenen Unter
schriften nicht existierender Personen (Kellerwechsel) oder auf zwar echten 
Unterschriften, jedoch von absolut zahlungsunfahigen Personen beruhen. 

Es ist auch als eine Verschleierung anzusehen, wenn Banken unter 
den Wechselbestanden auch solche Wechsel aufnehmen, die bei der 
Gewahrung von Krediten an die Schuldner von diesen als Akzept 
gegeben sind. Denn diese Akzepte sind nichts weiter als Schuldscheine 
in Wechselform, die von Vierteljahr zu Vierteljahr prolongiert werden 
und von denen die Bank nur bei AuflOsung der Geschaftsverbindung Ge
brauch machen darf. Eine solche Akzeptforderung ist daher als Forderung 
an den Debitoren in die Bilanz der Bank aufzunehmen. 

Auch das Reportkonto bietet den Banken, wenn es nicht speziali
siert ist, die Moglichkeit zu Verschleierungen. Es muB als selbstverstand
lich angesehen werden, daB das im Reportgeschaft angelegte Geld aus
schlieBlich durch ultimogangige Effekten gedeckt ist, nicht aber, daB 
auch andere Effekten, die an keiner Borse notiert werden, als Unterlage 
ffir ein Reportkonto dienen, wie es in den Bilanzen der Leipziger Bank 
z. B. der Fall war. Die Grunde einer derartigen Bilanzverschleierung, 
die an Bilanzfalschung grenzt, sind offensichtliche; die groBen Effekten
bestande verschlechtern das Bilanzbild, ebenso wie groBe AuBenstande; 
ein starkes Wechselportefeuille und groBe Bestande an reportierten Ef
fekten verbessern es dagegen wesentlich. 

Ferner ist bei den Guthaben nicht nur das Bankguthaben gesondert 
anzugeben, sondern es sind auch die ubrigen Forderungen zu speziali
sieren, da die wirtschaftliche Sicherheit der Guthaben eine unterschied
liche ist. Die Forderung der Spezialisation ist unter Umstanden auch 
ffir andere Bilanzposten als die angefiihrten zu erheben. 

6. Zerlegen von Posten. Wenn es somit als eine der wesentlichsten 
Notwendigkeiten fur die Bilanzklarheit anzusprechen ist, daB eine weit-
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gehende Zerlegung der BiIanzposten erfolgt, so kann mitunter ein Zer
legen einzelner Posten auch als ein Mittel der Verschleierung dienen. 

Um das Effektenkonto nicht zu hoch erscheinen zu lassen, wird es 
zerlegt in 

und 
oder in 
und 

Effektenkonto . . 
Konsortialeffekten 
Effektenkonto . . 
Reportkonto . . . 

200000 
100000 
120000 
80000 

1st ferner die Bankschuld eines Unternehmens sehr hoch, so wird 
ein Teil auf ein sogenanntes Separatkonto gestellt und z. B. gebucht: 

Diverse Bankschulden ., . . . 3000000 
Separatkonto ......... 1000000 

Bei den Bilanzverschleierungen der Leipziger Bank hat auch diese 
Art der Verschleierung eine wesentliche Rolle gespielt. 

7. Kompensieren von Posten der Aktivseite mit sol chen der Passivseite. 
Der Grundsatz der Bilanzwahrheit und -klarheit erfordert es, "daB keine 
unvollstandigen oder unrichtigen Angaben des Wesens, der Zahl oder des 
Wertes der aktiven und passiven Bilanzposten erfolgt", und "es verstoBt 
gegen die grundsatzliche Stellung des HGB., wenn in einer ... Bilanz 
als Forderung nur das, was nach Abzug der Schulden, und als Schuld 
nur das, was nach Abzug der Forderung bleibt, in die Aktiv- oder Passiv
seite eingesetzt wird"l). Aber gerade in dieser Art der Bilanzierung findet 
man ein willkommenes Mittel, um die Lage des Vermogens unersichtlich 
zu machen, indem man namlich Posten, die unbequem sind und der 
Schonheit des BilanzbiIdes Einhalt tun, dadurch verringert, oder sie 
ganz verschwinden laBt, daB man sie mit Posten der entgegengei'letzten 
Seite kompensiert und nur die Differenz zwischen beiden einsetzt. Fiir 
diese Verschleierungsmethode kommen vornehmlich die Schulden und 
die Forderungen in Betracht. Will man die Hohe der Schulden nicht 
erkennen lassen, so zieht man den betreffenden Passivposten von den 
Forderungen ab, und in der Bilanz finden sich dann nur Debitoren; 
oder wenn der Betrag der Schulden groBer ist als der der Forderungen, 
n ur Kreditoren. Es kommt auch vor, daB nur eine gewisse Gruppe 
von Debitoren von den Kreditoren in Abzug gebracht wird, wie bei
spielsweise eine Aktienbrauerei, die Bierdebitoren und Darlehnsdebitoren 
hatte und diese in der BiIanz wie folgt hatte erscheinen lassen miissen: 

Bierdebitoren 215 000 I Kreditoren . . . . . . 170000 
Darlehnsdebitoren. 90000 

nur auffUhrt: 

Debitoren . . . . . . . 215 000 I Kreditoren . . . . .. 80000 

1) Leipziger Zeitschrift 1908, S.468. 
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wodurch sowohl die ta tsachlichen Schulden der Aktiengesellschaft ala 
auch das Risiko, daB sie durch die Darlehnsgewahrung trligt, ver
schleiert sind 1). 

Bei Grundstiicken verbirgt man gern die hypothekarische Belastung 
bzw. ihre Hohe und setzt Gebaude und Grundstiicke nach Abzug der 
Hypothek in die Bilanz ein. Ein Muster einer derartigen Bilanzverschleie
rung gibtHecht2) in seinerUntersuchung tiber die Bik~methoden bei 
Immobiliengesellschaften, darin bestehend, daB dne Immobiliengesell
schaft ihre Passivhypotheken nicht auf der Passivseite der Bilanz auf
fiihrte, sondern sie vom Tax- resp. Buchwert ihrer Imn:obilien abge
:iogen hat. 

Immo bilienkonto 
IIypothekenkonto 

gibt als Bilanzposten 

Immobilien 

33743103,07 
26287407,56 

7461723,11 

Ferner werden Abschreibungen gegen Wertzugange aufgerechnet, 
um die Rohe der Neuanschaffungen zu verbergen. Eine Aktiengesell
schaft hatte auf das Maschinenkonto eine auBerordentliche Abschrei
bung von 10 000 M. vorgenommen. Sie lieB diese aber nicht als Ab
schreibung in Erscheinung treten, sondern rechnete sie yom Zugang 
auf Maschinenkonto in Hohe von 29508.- M. ab und stellte diesen Be
trag abziiglich der Extraabschreibung ein in folgender Weise: 

Maschinenkonto Zugang. . • . . . . 19 508.- M. 

damit war Bowohl die Extraabschreibung als der Zugang unersichtlich S). 
Aberauch zwischen Aktiven und Passiven ganz verschiedenen 

Charakters erfolgen Kompensationen in der oben beschriebenen 
Weise. Die Bilanz einer Wollwarengesellschaft zeigte ungetrennt: 
"Lieferanten und Bankschulden" mit 784000 M. (davon nach dem 
Bericht der Direktion 60000 M. Bankschulden) und AuBenstande 
358132.- M., die im Verhaltnis zum Umsatz zu gering erschienen. 
In Wirklichkeit betrugen auch die Warenforderungen ungefahr 1,25 Mil
lionen Mark mehr, und auch die Bankschulden waren groBer. Man hatte 
den groBten Teil der AuBenstande an eine Bank verpfandet, diese 
Forderungen mit dem Darlehn des Bankiers verrechnet und dement
sprechend aus der Bilanz weggelassen 4). 

Ein weiteres Beispiel wird von R e h m 5) in folg~nder Weise erlautert: 
Eine Aktiengesellschaft (A) hat einen groBen Teil Aktien einer anderen Ge-

I) R e h m, Die Bilanzen der Aktiengesellschaften, S. 495. 
2) Hecht in Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik, Bd.111, S.343. 
3) Leitner in Deutsohe HandeIslehrerzeitung, Jahrg. IX (Sonderdruck). 
') Leitner, GrundriB II, S.146. 
6) Rehm, a. a. O. S.494. 
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sellschaft (Z). Der Borsenpreis am Bilanztage ist 70%, also kOnnten 
diese Aktien im Aktivum auf Effektenkonto mit 21 Millionen gebucht 
werden. Aber die Gesellschaft A hat fiir die Gesellschaft Z auch eine 
Garantie ihres Bankkredits bis zu 30 Millionen Mark iibernommen. 
Die Bankschuld, deren Riickzahlung und Verzinsung garantiert wird, 
betragt augenblicklich 20 Millionen. Nach der wirtschaftlichen Lage 
der Z-Gesellschaft ist nicht ausgeschlossen, daB die garantierende Ge
sellschaft in Anspruch genommen wird. Ihre Verwaltung ist daher 
veranlaBt, die Garantieverbindlichkeit zu bewerten. Sie tut es mit 
6 Millionen, aber um die Garantiepflicht in der Bilanz zu verdecken, 
macht sie es in der Form, daB sie nicht dem Aktivposten "Effekten 
21 Millionen" einen Passivposten "Kreditoren 6 Millionen" gegeniiber
stellt, sondern daB sie diese Posten gegeneinander aufrechnet, und 
nur "Effekten 15 Millionen" einsetzt. 

U. Versehleierungen dureh saehliehe Veranderungen der Bilanz
posten. 

Wenn wir die Formen der Verschleierungen, die die bisherige Unter 
suchung uns gezeigt hat, mit Riicksicht darauf betrachten, in welchem 
MaBe es gelingt, den Blick des die Bllanz Priifenden so weit zu triiben, 
daB er sich iiber den wahren Stand des Unternehmens tauschen IaBt, 
so werden wir im allgemeinen finden, daB zum mindesten der Kundige 
bei einer Bllanz, die mit irgendeinem der beschriebenen Mittel zurecht
gemacht ist, diese "Verschonerung" erkennen wird. Denn abgesehen 
davon, daB zum Beispiel Sammelposten mehr oder weniger deutlich 
immer erkennbar sind, kann je nach der Art des Unternehmens der 
sachverstandige Interessent es heurteilen, ob wesentliche Posten auf 
irgendeine Weise versteckt oder verschleiert sein konnten, so daB er, 
falls ihm ein Recht daraill zusteht, sich im gegebenen FaIle Aufklarung 
iiber die ihm bedenklich erscheinenden Posten verschaffen kann. Aber 
der Schleier ist nicht immer so durchsichtig, daB man die Wahrheit 
iiber die Lage der Dinge dahinter noch zu erkennen vermag, sondern 
das Gewebe ist mitunter so vielfaltig und verschlungen, daB nur bei 
genauer Kenntnis der Verhaltnisse der Faden zu entwirren und das Bild 
klar zu ersehen ist. Es gibt unzahlige FaIle, in denen die in der Bilanz 
ausgewiesenen Werte zwar formell den Tatsachen, wie sie auf Grund 
der Buchfiihrung sich ergeben, entsprechen, denen aber materiell Ge
schafte zugrunde liegen, die nur darum vorgenommen worden sInd, 
damit die Bilanz nicht denwirklichen Stand der Verhiiltnisse auszuweisen 
braucht. Man sucht Bestande zu vermehren, Rechtsgiiter in Sachgiiter 
zu verwandeIn, aus Forderungsrechten, deren Wert gering ist, solche 
von hoherem Werte zu machen, Verluste zu verbergen und ahnliches, 
und alles dieses auf Grund von Schiebungen und Scheingeschiif-
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ten, die dadurch, daB sie durch die BuchfUhrung gehen, auch mit dem 
Schein der OrdnungsmaBigkeit in der Bilanz erscheinen konnen. 

1. Wertversehiebungen innerhalb der Bilanzposten mittels Sehie
bongen ond Seheingesehaften vor Aufstellung der Bilanz. Es gibt Ban
ken, die an den Ausweistagen moglichst hohe Kassenbestande dadurch 
erwirken, daB sie Schecks, Diskonten, Inkassi und andere Posten ala 
bare Kasse aufnehmen, groBere Betrage dagegen, die von der Kund
schaft abgehoben werden, oder welche diese uberweisen laBt, erst 
einen Tag nach dem Bilanztage verbuchen. Entgegen sonstigem 
Gebrauch werden zum Inkasso gegebene Wechsel sofort gutgebracht 
und wenn moglich auch bei der Reichsbank diskontiert. Eine Anzahl 
Kunden werden zur Herabminderung ihres Debetsaldos ersucht, Dis
konten und Inkassiwechsel hereinzugeben, ihre Abhebungen und Vber
weisungen aber moglichst bis nach dem Ausweistage zu verschieben1). 

Bei Ind ustriegesellschaften ist es eine oft festgestellte Art 
der Verschleierung, daB noch vor Aufstellung der Bilanz Warenposten 
als Debitoren eingestellt werden, die erst zu spateren Terminen zu 
'1iefern sind, wodurch sich nicht nur eine Verschiebung der Werle, son
dern auch, da die verkauften Waren bereits den Gewinn enthalten, ein 
hoheres Gewinnresultat ergibt. 

Um die Forderungen an Debitoren, die nicht das Ansehen leicht 
greifbarer Aktiven besitzen, zu verringern bzw. verschwinden zu lassen, 
werden vor der Bilanzaufstell ung von den Schuldnern Akzepte 
geforderl und diese dem Wechselkonto gutgeschrieben, so daB die Bilanz 
statt Debitoren Wechselbestande, also leicht greifhare Aktiven auf
weist. Nach Beginn des neuen Geschaftsjahres werden diese Akzepte 
den Schuldnern zuruckbelastet und zurlickgegeben. Diese Praxis ist 
besonders bei Provinzbanken beliebt, vornehmlich bei solchen, die 
in unverhaltnismaBiger Weise an einzelne ihnen vielleicht nahestehende 
Firmen, Gesellschaften, Tochtergrundungen usw. hohe Blanko- und 
Sicherheitskredite gewahrt haben, die sie den prufenden Aufsichts
ratsmitgliedern verbergen und liberhaupt in den Bilanzen nicht sehen 
lassen wollen 2). 

Ferner werden die Wec)lselbestande, auch solche, die aus der Um
wandhmg der Debitoren hervorgegangen sind, kurz vor dem Bilanz
tage bei der Reichsbank oder einer anderen Bank diskontiert, um einen 
groBen baren Kassenbestand, ein groBes Giroguthaben oder ein groBes 
Bankguthaben ausweisen zu konnen. Dieses Guthaben ist natlirlich 
nur ein scheinbares und tauscht liber die wirkliohe Lage, solange die an 
den weitergegebenen Wechseln haftende Verbindlichkeit nicht ersichtlich 
gemacht wird, was aber in solchen Fallen naturgemaB niemals geschieht. 

1) Obst, Das Bankgeschaft. 2. Teil. S.368. 
2) Prion. Das deutsche Wechseldiskontgeschii.ft. S.233. 
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Will man hohe Effektenhestande verschleiern, so verkauft man ent
weder einen Teil der Effekten auf Kontokorrent und weist in der Bilanz 
an Stelle der Effekten dann Debitoren aus, oder aher der Verkauf wird 
fur den Tag der Bilanzaufstellung zum Schein gegen har vorgenommen 
mit der Absicht, die Effekten nachher wieder zuruckzuerwerben; der 
Zweck, einen hoheren Kassenbestand auszuweisen und den Eindruck 
groBerer Flussigkeit zu erwecken, ist erreicht. 

Aktiengesellschaften, die schlechte Beteiligungen oder auswartige 
Geschafte haben, verschleiern dies dadurch, daB sie vor Errichtung 
der Bilanz das Forderungsrecht zum Schein zedieren, und das Konto, 
auf dem sich die Beteiligung vorfindet, wird zum vollen Betrage zu 
Lasten dessen, dem das Recht iiherlassen wurde, entlastet. Spater 
findet dann eine Ruckzession statt 1) .. Derartige Geschafte werden oft 
wechselseitig bei Aktiengesellschaften des gleichen Konzerns vorgenom
men, und ihre Anwendung ist begiinstigt dann, wenn der Zeitpunkt 
der Bilanzaufstellung bei den in Betracht kommenden Gesellschaften 
€in verschiedener ist. Dadurch lassen sich unbequeme Posten jahre
lang von einer Gesellschaft zur anderen schieben. 

Nicht unerwahnt sind auch jene Falle zu lassen, in denen, urn un
verkaufliche Aktiven, vor allem Grundstiicke, los zu werden, 
mit Hilfe von Strohmannern eine neue Aktiengesellschaft oder eine 
G. m. h. H. gegriindet wird; an diese werden die sonst unverkauflichen 
Gegenstande zu hohen Preisen verkauft, es ergibt sich auf diese Weise 
ein ansehnlicher Gewinn, und die BiIanz ist gerettet, 

Ein Beispiel dafiir, in welchem Umfange mit Riicksicht auf den Bilanz
ausweis Scheingeschafte erfolgen, gihtObst2) noch mit folgendem Fall: 
Eine Bank suchte den Saldo ihres Konsortialkontos herabzumindern 
dadurch, daB sie sich von einem Mitkonsortialen, einer Privatfirma, 
am 31. Dezember 1 Million Mark zahlen lieB. Die Zahlung erfolgte 
aber nicht in bar, sondern in einem Scheck auf die Reichsbank, und die 
Hauptkasse erhielt die Anweisung, den Scheck erst am 2. Januar zur 
Zahlung vorzulegen. Am 2. Januar erhielt die Kasse dann die weiOOre 
Anweisung, an die erwahnte Privatfirma zu' LasOOn des Konsortial
kontos 1 Million Mark zu zahlen, und zwar sollte der Einfachheit halher 
der tags zu vor gelieferte Scheck in Zahlung gegeben werden. Auf diese 
Weise erschien am Bilanztage das Konsortialkonto der Bank um 1 Mil
lion Mark niedriger, der Kassenhestand um 1 Million Mark hoher, als ef 
tatsachlich war. 

Es ist, wie eingangs erwahnt, unmoglich, eine auch nur einigermaBen 
€fschOpfende Darstellung ailer Verschleierungsmoglichkeiten zu gehen, 
und auch die mit Rucksicht auf den Bilanzausweis vorgenommenen 

1) Rehm, a. a. 0., S.479. 
t) Obst, a. a. 0., S.368. 

SchAr, Bnchhaltung nnd BHanz. 4. And. 24 
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Schiebungen und Scheingeschafte sollen durch die angefiihrten Bei
spiele nur im allgemeinen charakterisiert werden. Wie vielfiHtig sie ge
staltet sein konnen, sollen noch die spater zu behandelnden Falle, die 
beim Leipziger BankprozeB zutage getreten sind, erweisen. Dort hatte 
man durch Umbuchungen, Zessionen, Wechseldiskontierungen usw. 
Forderungen von Millionen Mark fortlaufend aus den Bilanzen ver
schwinden lassen, ohne daB dabei der Buchfiihrung hatte der Vorwurf 
gemacht werden konnen, sie sei nicht ordnungsmaBig gefiihrt worden. 

2. Die Vbersichtlichmachung des im Laule des Geschliftsjabres tat
siichlich erzielten Erfolges in der ErtragshiJanz. Fiir die Beurteilung 
eines Aktienunternehmens von wesentlichster Bedeutung ist der im 
Laufe eines Geschaftsjahres erzielte Gewi nn oder Verl ust, denn 
der innere Wert des Unternehmens, der bei der Aktiengesellschaft seinen 
Ausdruck im Kurswert der Aktie findet, ist in der Hauptsache auf 
dem Ertrage aufgebaut. Damit man den Erfolg des Geschaftsjahres 
mit einem Blick zu iibersehen vermag, schreibt das Gesetz in § 261, 6 
vor, daB der "aus der Vergleichung der Aktiva und Passiva sich ergebende 
Gewinn oder Verlust am Schlusse der Bilanz besonders anzugeben" ist. 

Ober diese in der Vermogensbilanz in einer Summe auszuweisende 
Gewinnziffer ist der Nachweis, woher dieser Gewinn stammt und wie er 
sich im einzelnen zusammensetzt, durch die Gewinn- und Verlust
rechn ung zu fiihren. Die Gewinn- und Verlustrechnung, die gesetz
lich vorgeschrieben ist (§§ 260, 325 HGB.) hat "die Gewinneinnahmen 
und Verlustausgaben, die Kapitalverluste und Wertverluste an Be
standen, ordentIiche, au13erordentliche und Zufallserfolge nach den 
Quellen zu klassifizieren, gleichartige Gewinne und Verluste zusammen
zufassen", und so durch die Berechnung des Aufwandes und Ertrages 
der Wirtschaft den Gewinn zu ermitteln. Diese Gewinn- und Verlust
rechnung wird auch ala Erfolgs- oder Ertragsbilanz bezeichnet. 
Ober Form und Inhalt der Ertragsbilanz sind keine gesetzlichen Vor
schriften gegeben, und darum kann auch sie ebenso wie die Vermogens
bilanz, ausfiihrIicher oder summarisch, durchsichtig oder verschleiert 
aufgestellt werden; auch sie bietet die Moglichkeit, durch Verschiebungen 
und Veranderungen in den Ergebnissen eine Beurteilung der tatsachIichen 
VerhaItnisse zu erschweren. 

Die Mittel zur Verschleierung der Ertragsbilanz unterscheiden sich 
prinzipiell nicht von denen, die der Unersichtlichmachung der Ver
mogensbiIanz dienen. Es werden Gewinne oder Verluste verschiedenen 
Charakters zusammengeworfen und in einer Ziffer ausgewiesen; so 
erscheinen dann auf der Gewinnseite Posten wie "Bruttogewinn", 
"Fabrikationsgewinn", "Betriebsiiberschu13" und ahnIiches, 
die aIle Arlen- von Ertragnissen, solche aus dem Betriebe mit solchen 
aus Finanzierungsgeschaften oder BeteiIigungen, Gewinne aus dem 
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gewohnlichen Betriebe mit Konjunkturgewinnen oder mit auBerordent
lichen Zuwendungen zusammenfassen. Die Verlustrechnung wiederum 
enthiilt unter "Verlust" oder "Handlungsunkosten, Geschiiftsunkosten, 
Generalunkosten" die verschiedenartigsten Kosten, wie Betriebskosten, 
Steuern. Zinsen, Versicherungen, auch Rucklagen, Abschreibungen, 
Tantiemen usw. I ). 

Nicht wesentlich kIarer wird die Gewinn- und Verlustrechnung, 
wenn man zwar erkennen laBt, daB einzelne Gesamtsummen verschie
dene Gewinn- bzw. Verlustposten enthalten - "Fabrikationsgewinn, 
BeteiIigung und Sonstiges", oder: "Generalunkosten, Versicherungen, 
Steuern" - "Handlungsunkosten und Steuern", wenn aber diese Sam
melposten nicht spezialisiert sind, sondem man sie in einer Summa 
angibt. Eine rtihmliche Ausnahme machen in der Regel die Brauerei
bilanzen, die die Betriebsrechnung enthalten, wenn auch nur in den 
Hauptteilen. 

Eine Kompensation zwischen Gewinn und Verlust vor Aufstellullg 
der Ertragsbilallz findet jedesmal statt, wenn ill einem der verschiedenen 
Gewinn- und VerlustkOllten nur der Sal do, der Unterschied zwischen 
SoIl- und Habensummen ill die Probebilanz, der einen Grundlage der 
Ertragsbilanz, eingestellt wird. Das geschieht in der Regel bei den 
meisten Unterkonten der Gewinn- und Verlustrechnung, z. B. bei 
Agio- und Kursdifferenzen, bei Wertschriften- oder Immobilienertrags
konten, bei Diskontokonto, Kommissiollskonto, Unkostenkonto u. a. m. 
Auch bei den gemiscIlten Konten, z. B. beim Warenkonto, wird der 
etwaige Verlust an einem Verkaufsposten gegen den Gesamtgewinn 
an allen anderen kompensiert. Es ware zuvieI verlangt, weil teilweise 
eine technische Unmoglichkeit, wenn man aIle und jede derartige 
Kompensation als Bilanzverschleierungen verponen wollte. Man kann 
daruber nur den allgemeinen Gl'undsatz aufstellen: Die Ertrags
bilanz entspricht um so mehr den Grundsatzen der Wahr
heit und Klarheit, je weniger Kompensationen zwischen 
Gewinn· und Verlustposten vorweg, also vor Aufstellung 
der Ertragsbilanz, vorgenommen werden. Ala tatsachliche 
Bilanzverschleierungen sind dagegen folgende Falle zu beurteiIen: 
GroBere Betragewerden a18 Reserven vorweg yom Gewinn abgeschrieben 
und auf irgendeinen Reservefonds, auf ein Amortisationskonto oder 
einen Dividendenfonds und iihnliches gebracht. Eine wahrend des Krie
ges vielfach getlbte Gepflogenheit ist es, die Kriegsgewinnsteuerrticklage 
vorweg yom Gewinn abzusetzen. Verluste werden vorher aus Reserven 
gedeckt. Es sind auch Falle vorgekommen, wo Verluste durch auBer
ordentliche Zuwendungen ausgeglichen worden sind, und weder des be-

l) Siehe als Beispiel hierfiir die Gewinn. und Verlustrechnung der Daimler· 
lIotoren.Gesellschaft, Anlage S.403. 

?4* 
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treffenden Verlustes noch der entBprechenden Zuwendung Erwahnung 
getan worden ist. Aktivzinsen werden mit Passivzinsen verrechnet, 
so daB bei ungezahlten Gesellschaften weder die Nutzenzinsen noch die 
Lastenzinsen zu ersehen sind, sondern nur der Saldo zwischen Einnah
men- und Ausgabenzinsen in der Bilanz erscheint; dadurch wird eine 
Kalkulation der Kapitalertragnisse und -aufwendungen verunmoglicht 
und die ganze Ertragsrechnung verschleiert. 

Die Ertragsbilanz ist jedoch keine selcstandige und unabhangige 
Erfolgsrechnung, sondern ihre Ergebnisse sind im wesentlichen von der 
richtigen Bewertung der Vermogensgegenstande in der SchluB
bilanz abhiingig; denn der bilanzmaBig berechnete Gewinn ist nur 
dann der wirklich verdiente Jahresgewinn, wenn die Aktiven und Schul
den in der Bilanz materiell richtig bewertet sind. In der Frage der Be
wertung liegt daher der Kernpunkt der zu fordernden Bilanzwahrheit, 
sowohl in bezug auf die Vermogenslage in der Vermogensbilanz, als auch 
in bezug auf den Nachweis des tatsachlich erzielten Ertrages in der Er
tragsbilanz.· 

3. Die Unersichtlichmachung des tatsachlich erzielten Erfolges alB 
Folge unrichtiger Bewertung. Soll die Bilanz den tatsachlichen 
Jahresgewinn ausweisen, so kann dies nur geschehen, wenn der Vor
schrift des § 40 HGB. entsprechend, "samtliche Vermogensgegenstande 
und Schulden nach dem Werte" angesetzt werden, "der ihnen in dem 
Zeitpunkt beizulegen ist, ffir welchen die Bilanz aufgestellt wird", Aus 
dieser Forderung folgt, daB 

1. Aktiva nicht iiber-, Schulden nicht unterbewertet werden diirfen, 
2. daB Aktiva aber auch nicht unter-, Schulden nicht iiberbewertet 

werden diirfen. 
Auf die Frage, welcher Wert der Vorschrift des § 40 zugrunde zu 

legen ist, ob der VerauBerungs· oder Liq uidationswertl) oder 
der Gebraucbswert 2) oder der individuelle Wert 3) oder der 
Geschliftswert4) oder der gemeine WertS), solI hier nicht naher 
eingegangen werden. Das Berwertungsproblem nach § 40 ist als eines 
der wichtigsten und schwierigsten des ganzen Bilanzwesens ausfiihr
lich in der Literatur5 ) behandelt worden, sowohl hinsichtlich der ver-

1) Simon, Bilanzen, S.290. Passow, Bilanzen, S.85. 
I) Scheffler, O'ber Bilanzen in der Vierteljahrsschrift fiir VoIkswirtBchaftl. 

Politik und Kulturgeschichte 1879, Bd. 62, S. Iff. 
8) Simon, S.299ff. 
') Staub, Kommentar zum HGB. 
5) Siehe auch: Fischer, Die Bilanzwerte, was sie sind und was sie nicht sind 

I, S. 48 If. - Reisch - Krei big I, S. 315 ff. - Rehm. Bilanzen, S. 351 ff.; Die 
Bilanzwahrheit und ihr Wesen in Zeitschr. f. Handelswissenschaft u. Handelspraxis. 
I. Jahrg., S. 41. - Neukamp, Das Dogma von der Bilanzwahrheit in Zeitschr. 
fiir das gesamte Handelsrecht, Bd. 48, S. 45(1 If. 
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8chiedenartigen Auffassung, die der Wortlaut der gesetzlichen Vor
schriften zulaBt, als auch im Zusammenhange mit den Gepflogenheiten 
der Praxis, die mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht immer im Ein
klang stehen. 

FUr die Bewertung in den BiIanzen der Aktiengesellschaft ist der 
§ 40 nur beschrankt maBgebend, in der Hauptsache sind die Grund
linien festgelegt durch den § 261 HGB. (S. 98). 

Danachist also ffir aIle der Aktiengesellschaft gehorigen Vermogens
gegenstande der Anschaffungs- oder Rerstell ungspreis zurn 
Ausgangspunkte zu wahlen und dieser stets ala Maximalgrenze fiir die 
Bewertung anzusehen. Mag der Wert eines der Aktiengesellschaft ge
horigen Grundstuckes sich im Laufe der Zeit noch so· sehr erhohen, 
mag der Wert ihrer Effekten noch so sehr steigen, mag der Verkaufs
wert der Produkte den Betrag der Herstellungskosten noch so sem 
ubertreffen, in der BiIanz darf, solange die betreffenden Aktiva nicht 
veraul3ert sind, hochstens der Anschaffungs- oder Herstellungspreis 
eingesetzt werden. 

Diesen ffir die Bilanzen der Aktiengesellschaften nicht erreichbaren 
Mehrwert de:.: verschiedenen VermogensteiIe kann man als gebundenen 
oder latenten Gewinn bezeichnen. 1m Gegensatz dazu steht der 
realisierte Gewinn, der in dem Momente entsteht, wo eine Vel"'
auBerung des betreffenden VermogensteiIs stattgefunden hat und der 
Gewinn im Verkaufspreis greifbar geworden ist. Firmen, die nach 
§ 40 HGB. bilanzieren (Einzelfirmen, offene und Kommanditgesell
schaften, G. m. h. H., Genossenschaften), konnen 1) nach Gesetz auch 
den latenten Gewinn bilanzmiWig anzeigen, die Aktiengesellschaft nie~ 
mals. Insofern zwingt das Gesetz die A.-G. zur BiIdung einer stillen 
Reserve in Rohe des latenten Gewinns, nnd da die richtige Bewertung 
in der Bilanz nicht zuUissig ist, auch zn einer BiIanzverschleierung. 

Neben dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis ist fiir Wert
papiere und Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis haben, noch eine 
zweite Maximalgrenze gegeben, namlich der Borsen- oder Marktpreis 
des Bilanztages. 1st der Anschaffungs- oder Herstellungspreis niedriger 
als der BOrsen- oder Marktpreis, so ist der erstere maBgebend; steht 

1) Ob sie es wirklich tun oder nicht, iet eine Frage der geechaftlichen Klug
heit und Vorsicht. In allen den Fallen, wo der bilanzmaBige Gewinn nicht in 
irgendeiner Form zum Eigenkapital g~Bchlagen, sondern zu privaten Zwecken 
verbraucht oder verteilt und dadurch zu einer Schuld der Unternehmung um
gewandelt wird, halte ich die Bilanzierung dieses latenten Ge
winns fiir eine geschaftliche Unklugheit und Ge£ahr, weil 
dadurch die finanzielle Kraft der U nternehmung geschwacht wird, sogar zu 
einem Selbstbetrug ausarten kann, wenn der latente Gewinn auf einer Konjunktur 
beruht, deren zukiinftige Gestaltung bekanntlich nierpand vorauszusagen ver
mag. "Man soil das Fell nicht verteilen, ehe man den Bar erlegt hat!" 
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dagegen der Borsen- oder Marktpreis unter dem Anschaffungs- oder 
Herstellungspreis, so gilt der Borsen- oder Marktpreis. 

Diese gesetzlichen Vorschriften sind, wie ersichtlich, nicht auf dem 
Grundsatze aufgebaut, eine moglichst zutreffende Darstellung vom 
Vermogensstande der Aktiengesellschaft zu geben, sondem sie verfol
gen ausschlieBlich den Zweck, eine moglichst vorsichtige Gewinnermitt
lung herbeizufiihren, jedenfalls die Verteilung des latenten Gewinnes 
zu verhiiten. 1st damit von vornherein die Tatsache gegeben, daB 
infolge der Vorschriften des § 261 bei Aktiengesellschaften fast aus
nahmslos der wirtschaftlich wahre Stand des Unternehmens verschleiert; 
wird, so ist in der Praxis die Bewertung noch sehr viel weniger genau, 
als sie im allgemeinen durch die gesetzIichen Vorschriften gefordert 
wird. Denn da man bei der BiIanzaufstellung in erster Linie den rech
nungsmaBig sich ergebenden Gewinn im Auge hat, so wli.hlt ma.n die 
Bewertung nur in Riicksicht auf diesen; wiinscht man den Gewinn 
hoch, so· wahlt man eine hohe, wiinscht man ihn niedrig, so wahlt m.a.n 
eine niedrige Bewertung. 

Wie ist dieses nun innerhalb der gesetzlichen Vorschriften zu er
reichen! 

4. Umgehung der gesetzIiehen Vorsehrift, den A.nsehaHungspreis ala 
Hochstgrenze ZII behandeln. 

Die tjberbewertung der Aktiven. 

Die gesetzIiche Vorschrift, den Anschaffungspreis immer als Hochs~ 
grenze zu behandeIn, laBt sich, wie so viele Vorschriften, umgehen. 
1st der wirkIiche Wert sehr viel hoher als der AnschaUungspreis, so 
verkauft die Gese11schaft das betreffende Aktivum zu dem hOheren 
Werte, um es kurz darauf zu dem gleichen Betrage zuriickzukaufen. 
Dies gilt fiir alle leioht verauBerlichen Gegenstande, vor allem fiir EUek
ten. Ein solches Vorgehen fiihrt allerdings nicht zur Verschleierung 
des wahren wirtschaftIichen Wertes der betreffenden Vermogensgegen
stande; dies ist erst dann der Fall, wenn der wirkIiche Wert nicht ilber 
den Anschaffungspreis gestiegen ist, sondern sich im Gegenteil ver
mindert hat, und man die Aktiva nur zum Schein verauBert, um sie 
zu dem unberechtigten hoheren Werte zuriickzukaufen. 

Sodann ist in Betracht zu ziehen, daB es keine Gewahr dafiir gibt, 
daB der urspriingliche Anschaffungswert im rechtlichen Sinne jemaIs 
mit dem wahren wirtschaftIichen Wert iibereingestimmt hat. Dem 
Erwerb von Aktiven durch eine AktiengeselIschaft liegen, vor aHem bei 
der Griindung einer GeselIschaft und trotz der in §§ 192ff. HGB. vor
gesehenen Nachpriifung der Griindung, oft Rechtsgeschafte zugrunde, 
denen zufolge Verm6genswerte zu viel hOheren Preisen, aIs es nach 
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objektiver Beurteilung auch rechtlich zulassig ware, erworben werden. 
Wird ein so entstandener Anschaffungswert auch in der Zukunft zu
grunde gelegt, so kommt dies immer einer tJherwertung gleich. 

a) Willkiirliche Erhohung der Anschaffungs- oder 
Herstell ungswerte. 

Es ist aber auch nicht immer ohne weiteres klar, was als Erwerbs
kosten der Aktiven angesehen werden kann. Werden verschiedenartige 
Gegenstande, z. B. ein Grundstiick mit den daraufstehenden Gebauden, 
oder ein Fabrikgebaude mit vollstandiger maschineller Einrichtung 
zu einem einheitlichen Preise erworben, so muB man, um den speziellen 
Erwerhspreis des einzelnen Aktivums, des Gebaudes oder der Maschinen 
festzustellen, eine Schatzung vornehmen, die nach dem Belieben des 
Abschatzenden zur Ansetzung eines hoheren Anschaffungswertes als 
berechtigt fUhren kann. 

Werden ferner Vermogensgegenstande nicht gekauft, sondern von 
den Unternehmern selbst hergestellt, so ist die Festsetzung der Her
stellungskosten vollkommen abhangig von der Art und Weise der Be
rechnung dieser Kosten. In der juristischen Literatur ist es bestritten, 
was als Herstellungskosten anzusehen ist, auch in der kaufmannischen 
Praxis herrscht keine Einigkeit dariiber. Die Grenze, was als Erwerbs
kosten zu behandeln ist, wird nun mitunter sehr weit gezogen. Es 
werden groBe Ausgaben, die gar nicht fiir die Zwecke der Anschaffung 
oder Herstellung gemacht sind, doch als Erwerbskosten eingesetzt. 
Wenn es sich urn den Neubau einer Anlage handelt, werden vielfach 
Kosten des laufenden Betriebes noch als Baukosten angesehen. In 
groBem Umfange wurde und wird diese Praxis insbesondere bei Eisen
bahnunternehmungen betrieben, wie Bamberger vor der Spezial
kommission zur Untersuchung des Eisenbahnwesens ausfiihrte 1). ,.Die 
Gesellschaften ... hahen vielfach kiinstliche Mittel angewendet, um 
sich iiber die Resultate ihres Betriebes zu tauschen. In der Regel ge
schieht es so, daB man die Bauzeit fiktiv noch weiter durchfiihrt, als 
sie in Wirklichkeit dauert, und daB man Ausgaben, die sich jahrlich 
regelmaBig wiederholen, fortdauernd zum Baukapital zuschlagt und so 
die Betriebsausgaben ohne Belastung vermehrt." 

Bodann ist die Bemessung der anteiligen Kosten ausnahmslos 
eine durchaus willkiirliche und ein leicht anzuwendendes Mittel, um 
beispielsweise Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate zu erhohten Her
stellungswerten in der Bilanz ausweisen zu konnen, liegt in der Heraus
rechnung belie big hoher anteiliger Kosten. 

1) Bam berger in Anlagen zu den preuBischen Berichten tiber die Verhand· 
lungen des Abgeordnetenhauses wahrend der 1. Session der 12. Legislaturperiod('. 
3. Bd., 1873/74,. S. ISI6/17; zit. bei Passow a. R. 0., S. 129. 
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b) Dberbewertung der Aktiven durch zu geringe Abschrei
bungen. 

FUr Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur Weiterver
auBerung, sondern dauernd zum Geschaftsbetriebe der Gesellschaft 
bestimmt sind, ist der Anschaffungs- oder Herstellungspreis einzusetzen, 
"sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht 
wird". Es soli also ffir diese Gegenstande der Zeitwert festgesetzt 
werden, und die Wertverminderung wird beriicksichtigt durch die 
sog. Abschreibungen, welche dadurch zum Ausdruck kommen, 
daB entweder die Werte urn den Betrag der Abnutzung erniedrigt in 
die Bilanz eingesetzt werden, oder daB sie unverandert mit ihrem 
Anschaffungs- oder Herstellungswert in den Aktiven erscheinen und ein 
der Abnutzung entsprechender Betrag als Gegenposten in die Passivseite 
eingesetzt wird, wodurch sich der Wert des Aktivpostens richtig steIIt. 

Die Hohe der Abschreibungen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben 1) ; 

es ist nur gesagt, sie solle der Abnutzung gleichkommen. Die Bemessung 
der GroBe der Abnutzung - diese in weitestem Sinne genommen -
ist zwar teils von Erfahrungstatsachen, in der Hauptsache aber von 
subjektiven UrteiIen abhangig, und feststehende Grundsatze fUr das 
MaB der Abschreibungen werden sich niemals finden lassen (S. 175). Damit 
ist aber auch hier der WillkUr Spielraum gelassen, und diese Willkfir 
ermoglicht es, daB Aktiengesellschaften ihre Abschreibungspolitik ganz 
ihren Zwecken entsprechend einrichten konnen. Bei manchen Gesell
schaften ist die Hohe der Abschreibungen statutenmaBig festgesetzt, 
was meist nicht fUr eine moglichst genaue Abschatzung der eingetretenen 
Wertminderungen biirgt" da eine bestimmte von vornherein vereinbarte 
Quote nicht unter allen Voraussetzungen anwendbar ist. Vberhaupt 
ist die Art der Abschreibung, wie sie in der Praxis gewohnlich vorgenom
men wird, namlich gleichmaBige Quoten vom jeweiligen Buchwert 
abzusetzen, in der Hauptsache nicht dazu angetan, die Vermogens
gegenstande auf iliren wirtschaftlichen Zeitwert, d. h. denjenigen Wert, 
der funen ihrem wirtschaftlichen Nutzen gem~iB zur Zeit der BiIanz
aufstellung zukommt, zu bringen, da der wirkliche, durch Abnutzung 
eingetretene Verlust meist nur zufallig mit dem buchmaBigen durch die 
Abschreibung ausgedriickten iibereinstimmen wird, denn die Gebrauchs
dauer laBt sich nicht immer von vornherein genau abschatzen. 

Aber abgesehen von diesen mehr unwillkfirlich begangenen Un
richtigkeiten liegt in der Bemessung der Hohe der Abschreibung eines 
der wesentlichsten Mittel, die Vermogensgegenstande in der BiIanz 

1) Die SteuerbehOrden haben allerdings fiir viele Sachen Abschreibungssatze 
zusammengestellt und betrachten dariiber hinausgehende Abschreibungen als 
steuerpflic.htig, wenn nicht die berechtigten hOheren Abschreibungen im einzelnen 
FaIle nachgewiesen werden. 
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absichtlich uber oder unter ihren wirklichen Werten einzusetzen. Werden 
ungenugende Abschreibungen vorgenommen, d. h. werden die durch 
Abnutzung eingetretenen Verluste nicht in vollem MaBe berucksichtigt, 
so erscheinen die Vermogensgegenstande mit einem hoheren als ihrem 
tatsachlichen Werte, was zur Folge hat, daB auch der rechnungsmaBig 
sich ergebende Gewinn ein h6herer wird 1). Es kommt nicht selten vor, 
daB nicht nur Einzel- und Gesellschaftsfirmen, sondern auch Aktien
gesellschaften in Verl ustjahren keine oder nur ungenugende Abschrei
bungen machen, um die UnterbiIanz zu verschleiern oder den Jahres
verlust zu verkleinern, eventuell auch um einen bilanzmaBigen Ge
winn zu vergroBern. Diese Bilanzverschleierung, die auf einer tJber
bewertung der Aktiven beruht, ist unzulassig bei Aktiengesdlschaften 
und Genossenschaften, bei anderen Firmen ein Selbstbetrug. Ein sol
ches Verfahren kann nur,dann gebilligt werden,wenn in fruheren Jahren 
an den betreffenden Aktiven ubermaBige Abschreibungen gemacht 
worden sind, so daB der Ausfall der diesjahrigen Abschreibung durch 
das Zuviel in fruheren Jahren nachweisbar gedeckt ist. Die stille 
Reserve, die man in fruheren Jahren in Form von ubermaBigen Ab
schreibungen geschaffen hat, wird dann zu einem A usgleich ungs~ 
f 0 n d s, der zur Deckung derjenigen Abschreibungen herangezogen wird, 
die man in Verlustjahren unterlaBt oder zu niedrig bemiBt. (tJber die 
ubermaBigen Abschreibungen siehe S.176ff.) 

c) Vberbewertung d urch Einsetzung immaterieller Werte. 

Abschreibungen sind nicht nur vorzunehmen an Sachgiitern, also 
an beweglichen und unbeweglichen Sachen, sondern auch an gewissen 
Rechten und rein wirtschaftlichen Giitern, d. h. juristisch nicht greif
baren, immateriellen Gutern, fUr die, da sie Gegenstand des Erwerbes 
sein konnen, auch der Anschaffungspreis maBgebend ist. Hierher ge
horen die erworbenen Patentrechte, Firmenrechte, Verlagsrechte, 
Rechte an Fabrikationsgeheimnissen, Rechte an die Kundschaft und 
ahnliches. Solche unkorperlichen Gegenstande konnen einen Teil des 
Vermogens einer Gesellschaft bilden und diirfen daher in der BiIanz 
aufgefiihrt werden, aUerdings nur soweit besondere Aufwendungen fiir 
ihren Erwerb gemacht worden sind. Sind solche rein wirtschaftlichen 
Guter durch eigene Tatigkeit erst geschaffen worden, odor sind sie eine 
Folge der Organisation oder Verwaltung, so diirfen sie nicht als Ak
tivum eingesetzt werden 2). Die in Frage kommenden Rechte, die zu
meist beim Erwerb eines Unternehmens auf das andere iibergehen, 

1) Eine weitere Folge ist, daB, da die Abschreibungen auf Anlagen einen Teil 
der Herstellungskosten der Fabrikate bilden, bei einer zu niedrigen Bemessung der 
Abschreibungen der Herstellungspreis der Fabrikate sich zu niedrig ergibt. 

2) § 261,4 HGB. 
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werden oft nicht in einer besonderen Summe bereohnet, sondem del' 
Preis daffir ist mit im Betrag del' einzelnen iibemommenen Aktiv& 
anthalten und biIdet die Differenz zwischen dam Kaufpreis und dam 
wirklichen Wert del' Aktiva. Diesel' Wert wird iiblicherweise na.ch del' 
RentabiIitat des Geschaftes in den letzten J ahren berechnet. Andern sioh 
die Verhii.ltnisse, welche den Wert bedingen, und sinkt die RentabiIitii.t, 
so muB naturgemaB eine Abschreibung an diesen Werten erfolgen. 

In del' Mogliohkeit abel', uberhaupt immaterielle Guter erwerben und 
als Aktivum behandeln zu konnen, liegt auch eine groBe Gefahr ffir die 
Richtigkeit del' BiIanz. Denn entweder konnen solche Rechte zu einem 
hoheren Werte als del' ist, den sie wirtschaftlich fur das Unternehmen 
haben, erworben sein, und dann bedeutet die Einsetzung des Aru!chaffungs
preises diesel' Guter von vornherein eine Vberbewertung del' Aktiven; 
odeI' man unteriaBt es, an solchen Rechten, die auf jeden Fall an Wert 
verlieren, die notwendigen Abschreibungen zu machen, was gleichfalls 
einer Vberbewertung gleichkommt. Eine besondere Art del' BHanz· 
verschleierung bildet die sog. Kapita)verwllsserung. Sie kommt meistens 
VOl' bei del' qualizierten Griindung von Aktiengesellschaften, odeI' auch 
bei del' durch Kauf odeI' Fusion erfolgten Zusammenlegung oder Ver· 
schmelzung von Aktiengesellschaften. In diesem FaIle werden nicht 
selten die Sacheinlagen del' Vorbesitzer bzw. die Aktiven del' fusionierten 
Aktiengesellschaft von del' neuen Gesellschaft zu einem Werte liber
nommen, del' viel Mher illt, als er in del' Bilanz del' Vorbesitzer angesetzt 
'War. Um nun die neue BiIanz aufzustellen, mussen zu den alten Bilanz
warten "kiinstlicho Mehrwerte" hinzugefiigt und auf die entsprechenden 
Sachkonten, wie Grundstucks-, Gebaude-, Maschinen-, Patent-, Kon
zessions-, Werkzeug-, Modellkonto usw. verteilt werden, derart, daB 
die Summe del' neuen Aktiven gleichwertig dem vereinbarten Erwerbs
preis, del' als Schuld an den Vorbesitzer. zu den Passiven gehort, gegen
iibersteht. Man verschleiert dadurch den wahren Sachverhalt, welcher 
den Tatsachen entsprechend so bilanziert werden muBte, daB del' 
gesamte Vberpreis ala imaginares Aktivum unter dem Titel "Firma· 
erwerbswert" eingestellt wiirde. Durch diese Verschleierung wird 
del' Offentliohkeit vorenthalten, daB die Gesellschaft sohnell zu amorti
sierende imagina.re Bilanzwerte hat, sie kann auoh den in den Anlage
konten versteckten tiberpreis gleich dem Anlagevermogen auf viel 
Iangere Zeit hinaus amortisieren, also die jahrliohen Absohreibungs
quoten viel kleiner machen, als dies beim Firmaerwerbskonto del' Fall 
ware, das in del' Regel in 5, langstens in 10 Jahren ganzlich zu tilgen ist. 

Das Kunststuck derVerwli.sserung hat Europa. von Amerika. uber
nommen; gibt es dooh in den Vereinigten Staaten Nordamerikas unter 
den Trust- und' Holdinggesellschaften einige, deren Kapital bis zu 50% 
und mehr "verwiissert" ist .. Der groBe Stahltrust hat ffir 500 Millionen 
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Dollar Common Shares (Stammaktien) und 500 Millionen Dollars 
Prefered Shares (Prioritatsaktien) ; der Gegenwert der gesamten Common 
Shares solI bei der Griindung aus "Wasser" bestanden haben. Daher 
gehoren auch die Prefered Shares mit 7 % kumulativer Dividende zu 
den Anlagepapieren, die Common Shares dagegen zu den "wildestesten" 
Spielpapieren, deren Kurs im Laule der Zeit auf und ab von 20% bis 
auf 140% schwankte. 

5. Die Unterbewertung lIer Passiven. 
Die 'Oberbewertung einzelner Aktiven auf die verschiedene 

oben dargelegte Weise ist aber nicht der einzige Weg, um den Vermogens
stand eines Unternehmens gUnstiger als er in Wirklichkeit ist, erscheinen 
zu lassen; das gleiche Ziel erreicht man dann, wenn die Schulden geringer 
bewertet werden, als es wirtschaftlich zulassig ist. Auch hierfiir sind die 
M:oglichkeiten . mannigfach. Das Gesetz gibt besondere Bewertungs
vorschriften fiir die Passiva einer Aktiengesellschaft nicht; auch sie 
sind nach dem Werte anzusetzen, der funen in dem Zeitpunkt beizulegen 
ist, fur welchen die AufsteUung stattfindet. Danach sind samtliche 
Schulden zu ihrem vollen Betrage in der Bilanz aufzufiihren und Zinsen, 
die fiir die Zeit bis zum Bilanztage zu zahlen sind, auch wenn der Zah
lungstermin erst spater ist, mit als Schuldposten zu behandeln. In der 
Praxis geschieht dies aber nur selten. In der Regel werden, wenn wir 
von Banken absehen, die anders verfahren, die Schulden einfach mit 
ihrem Nominalbetrage eingesetzt, ohne Riicksicht darauf, ob sie ver
zinslich oder unverzinslich, langfristig oder kurzfristig sind. Bei Dar
lehnsschulden wird auch nicht in allen Fallen darauf Riicksicht genom
men, daB der Betrag des empfangenen Darlehens mit dem Betrage der 
RuckzahIungsverpflichtung nicht zusammenfallt, wie es bei Obligationen 
oft der Fall ist. Die Begebung der Obligation erfolgt entweder 
zu einem Betrage, der niedriger oder evtl. hoher ist als der Nominal
betrag; es entsteht also aus der Differenz zwischen Ausgabe- und Til
gungsbetrag jedesmal ein Agio oder Disagio, das auf die einzelnen Jahre 
genau zu berechnen und gerecht zU verteilen ware, was allerdings oft 
unterIassen wird; die Hypothekenbanken kommen dieser Forderung 
entsprechend einer gesetzlichen Vorschrift nacho 

6. Die Nichtaufnahme eventueller VerpDichtungen. 
Fiir die Beurteilung der finanziellen Verhaltnisse eines Unternehmens 

ist es vor allem wichtig, aus der Bilanz samtliche Verpflichtungen, die;, 
die Gesellschaft eingegangen ist, zu ersehen. Wesentliche fUr die Be
urteilung der okonomischen Verhiiltnisse notwendige oder wUnschenswerte 
Momenta werden aber iiberhaupt nicht in der Bilanz beriicksichtigt, wie 
beispielsweise das Risiko, das den geschaftlichen Unternehmungen zu-
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grunde liegt, und das eventuelle Verluste a.us Lieferungs- und Annahme
vertragen, Anspriiche aus Dienst- und Mietvertragen erwa.chsen lassen 
kann. 

Es wird aber auchnur selten in der Bilanz kenntlich gemacht, daB 
Kredite gegen Verpfandung von Aktiven in Anspruch genommen worden 
sind, d. h. es ist nicht zu ersehen, wenn ffir .einen Betrag eine Sicherungs
hypothek eingetragen oder den Glaubigern Pfandrechte an Effekten, 
Waren oder Buchforderungen eingeraumt worden sind. 

Besitzt eine Gesellschaft Aktien anderer Unternehmungen, die noch 
nicht voll eingezahlt sind, so wird gewohnlich nur der Betrag, der bereits 
gezahlt iet, in der BiIanz aufgefiihrt; die Verpflichtung aber ffir die in 
der Zukunft noch zu leistende Zahlung, die doch eine Schuld der Geeell
schaft darstellt, geht aus der Bilanz meist nicht hervor. Auch etwaige 
NachschuBverbindlichkeiten aus Beteiligungen an anderen Unterneh
mungen oder Geschaften bleiben auBer acht. 

Nicht in der Bilanz erscheinen regelmaBig die Verpflichtungen aus 
sog. GenuBscheinen1 ), das sind solche Papiere, die ohne Mitgliedschafts
rechte zu gewahren, Anspruch auf einen bestimmten Teil des Rein
gewinns zusichern. Es gibt mancherlei GenuBscheine; wenn sie keine 
Mitgliederrechte noch Stimmrechte besitzen, auf keine Summe lauten, 
nur ein Anrecht auf einen bestimmten DberschuB des Jahresgewinns 
und einen solchen am Liquidationsergabnis haben, so kann ihre Auf
nahma in die Bilanz unterbleiben. Wenn dagegen die Gesellschaften 
verpflichtet sind, solche GenuBscheine gegen einen bestimmten Betrag 
einzu16sen, so sollte diese Verpflichtung in die Bilanz aufgenommen 
werden, da das Vorhandensein solcher GenuBscheine an sich ffir die 
Beurleilung der finanziellen Verhaltnisse der Aktiengesellschaft von 
wesentlicher Bedeutung sein kann. 

Es kommt auch vor, daB ein Unternehmen fiir die Verpflichtungen 
anderer Biirgschaft ubernimmt. Banken ubernehmen im Interesse 
ihrer Kundschaft die Burgschaft ffir die diesen eingeraumten Zoll- und 
Frachtkredite, oder sie leisten Biirgschaft bei der Beleihung von Im
mobilien durch Hypothekenbanken. Auch bei allen anderen Unter
nehmungen kommen Bfirgschaftsverpflichtungen oft in groBem Um
fange vor, die unter Umstanden fast den Charakter einer eigentlichen 
Schuld haben, so z. B. wenn ffir die Verpflichtungen von Tochtergesell
schaften Biirgschaft ubernommen ist. Aber nicht immer sind solche 
Verpflichtungen aus der BiIanz zu ersehen, obwohl es tinstreitig ist, 
daB sie durch die Buchfiihrung, sofern diese richtig gehandhabt 
wird, wohl zu erfassen sind 2), und daB wenn sie verschwiegen werden, 

1) Passow. a. a. 0 .• S.268. 
~) Siehe Schar. Kaufm. Unterrichtsstunden. Bd. I. S.486. auah Buchhaltung 

und Bilanz S. 105 ff. 
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ein riehtiges Bild von der wil'tsehaftlichen Vermogenslage eines Unter
nehmens nicht gegeben wird. 

Noch andere Garantieverbindlichkeiten kommen in Frage, so vor 
allem die Verpflichtung aus weiterbegebenen Wechseln, die insbesondere 
bei allen Kreditinstituten von Bedeutung ist und unter Urnstanden 
darauf hinweisen kann, daB die finanzielle Lage eines Unternehmens 
eine auBerst ungesunde ist. Bei industriellen Gesellschaften kommt es 
ferner vor, daB der Hersteller fiir seine Ware auf langere Zeit eine Garan
tiepflieht ubernimmt, und die Kosten: die aus einer solchen Garantie 
entstehen konnen, muBten ordnungsmliBig als eventuelle Schuld in 
der BiIanz erscheinen, ebenso solche Garantieverpflichtungen, die anderen 
Unternehmungen gegenuber fur einebestimmte Einnahme oder einen 
bestimmten Gewinn geleistet sind. 

So konnen also eine ganze Reihe von Verpflichtungen, deren Vor" 
handensein die wirtsepaftliehe Lage unter Umstanden wesentlich be
einflussen kann, bei jedem Unternehmen bestehen. Da sie eine Last 
des Gesehaftes darstellen, soUten sie unbedingt in der Bilanz entsprechend 
kenntlich gemacht werden, wenn der Vorwurf einer Verschleierung 
der tatsachlichen Verhaltnisse dureh Unterbewerteri der Schulden un
begriindet sein SOlll). 

Es bleibt nun noch die Frage der zu niedrigen Bewertung, d. h. 
die Herausrechnung eines geringeren als des tatsliehlich verdienten 
Gewinnes zu untersuchen. 

7. Unterbewertnng der Aktiven. 
Zu hohe Abschreibungen. DaB die Einsetzung des Anschaf

fungs- oder Herstellungspreises bzw. des Borsen- oder Marktpreises 
gemaB § 261 HGB. als Hoehstgrenze in zahlreichen Fallen zu einer 
Unterbewertung fUhrt, ist einleitend bereits hervorgehoben worden, 
Uberall da, wo der Zeitwert eines Vermogensgegenstandes tiber den 
Ansehaffungspreis gestiegen ist, seien es Grundstueke oder Gebaude, 
Wertpapiere oder Waren, Patente, dauernde Beteiligungen und ahnliches, 
entspreehend § 261 aber nur der Ansehaffungswert eingesetzt werden 
darf, ist der Vermogensstand der Gesellsehaft versehleiert; sie besitzt 
alsdann in denjenigen Vermogenswerten, deren Vorhandensein uner
kennbar ist, die sog. stillen Reserven. Die von den Gesellsehaften 
gehiIdeten stillen Reserven beruhen aber keineswegs nur auf den ge
setzliehen Bestimmungen des § 261, sondern weit liber die durch das 
Gesetz gebotenen Grenzen hinaus greifen die Gesellschaften zum Mittel 
der Schaffung stiller Reserven, urn ihren Vermogensstand absichtlich 
zu verschleiern, und zwar dadurch, daB entweder Unterbewertungen 
der Aktiven oder Dherbewertungen der Sehulden vorgenommen werden. 

1) Man vergleiche die Lehre von den Zwischenkonten, S. 106ff. 
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Die Unterbewertung der Aktiven steht im Zusammenhange mit 
der bereits (s. S. 376ff.) behandelten Frage der Abschreibungen. Wird 
an den Vermogensgegenstanden ein groBerer Betrag abgeschrieben, 
ala die tatsachlich eingetretene Wertminderung betragt, so ist eine stille 
Reserve gebildet, eine Unterbewertung geschaffen. Jeder Bilanzposten 
bietet die Moglichkeit, derartige Reserven zu verstecken, und zum Be
weis dafUr, in welchem MaBe diese MogIichkeit gerade von den groBten 
Gesellschaften ausgenutzt wird, mogen auBer einigen anderen vor allem 
die Bilanzen der Allgemeinen' Elektrizitatsgesellschaft (S. 260-263) 
und die der Daimler-Motoren-Gesellschaft (S. 403) dienen. Hier sind 
Gebaude, Anlagen, Maschinen, Werkzeuge usw. bis auf eine Mark 
herunter abgeschrieben, obgleich, wie bekannt, diese Gegenstande viele 
Millionen wert sind. 

8. Weglassen von Aktiven. 

Die Unterbewertung kann allerdings noch weitergehen und zum 
volligen Weglassen von Vermogenswerten fnhren, entweder dadurch, 
daB Posten, die im.Vorjahre noch mit I M. aufgefuhrt waren, im nach
sten Jahre ganzlich verschwinden, oder ferner, daB die Kosten fUr neue 
Werte, anstatt sie dem betreffenden Bestandkonto zu belasten, sofort 
nber Unkosten verbucht und somit als Vermogenswert weder in 
den Buchern noch in der Bilanz ersichtIich werden. Nicht anders ist 
es, wenn man solche Kosten zwar dem betreffenden Konto belastet, sie 
aber dann sofort oder vor der BiIanzaufstelIung wieder abschreibt. In 
einer Besprechung der Bilanz der deutschen Waffen- und Munitions
fabriken durch die Frankfurter Zeitungl) wird eine derartige Bilan
zierungsmethode aufgedeckt. Diese Gesellachaft hat Zugange auf 
Maschinenkonto, auf Werkzeug- und Utensilienkonto, samtlich sofort 
wieder abgeschrieben, ohne daB dies irgendwie ersichtlich gewesen 
ware, ferner hat sie einzelne Posten, die noch mit 1 M. zu Buch ge
standen hatten, vollkommen fortgelassen, und auBerdem hatte sie an 
Effekten stille Reserven geschaffen, was man daraus ersah, daB sich 
der ausgewiesene Effektenbestand im Vergleich zum Dividendenertrag 
ala zu niedrig ernies. 

Unterbewertungen an Aktiven werden weiterhin dadurch erreicht, 
daB man Gewinne zu Abschreibungen verwendet und in der Gewinn~ 
rechnung weglaBt. Es ist bekannt, daB die Allgemeine Elektrizitats
gesellschaft seit J ahren ihre betrachtlichen Gewinne aus _ Effekten 
und Finanzgeschaften zu Abschreibungen benutzt und Bowohl diese 
Gewinne wie die Abschreibungen geheimhalt 2). 

1) Frankfurter Zeitung vom 25. 6. 1914. 
2) Rosendorff, Die stillen Reserven der Aktiengesellsohaften, S.8. 
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9. Unterbewerten durch finanztechnische Operation en 

Finanzgeschafte sind es vor allen Dingen, durch die viele Gesellschaften 
eine Unterbewertung zu erreichen suchen; vornehmlich geschieht dies bei 
der Erhohung des Aktienkapitals, und da diese Methode im Laufe der 
letzten J ahrzehnte eine groJ3e Bedeutung erlangt hat, so solI sie auch hier 
- nach der Darstellung von Rosendorffl) - kurz erlautert werden. 

Sofern eine Aktiengesellschaft ihr I):apital erhoht, kann sie, falls 
ihre Aktien an der Borse fiber Pari stehen, die neuen Aktien mit einem 
entsprechenden Agio begeben, das nach § 262 HGB. in den gesetzlichen 
Reservefonds zu legen ist. Um dies zu umgehen, verfahren die Gesell
schaften in der Weise, daB sie die Aktien nicht mehr mit Agio, sondern 
zu Pari ausgeben und hiergegen die betreffenden Sacheinlagen erwerben. 
Ist beispielsweise eine Gesellschaft in der Lage, junge Aktien zum 
Kurse von 200% auszugeben, und will sie Sacheinlagen im Werte von 
2 Millionen erwerben, so braucht sie nur 1 Million in Aktien als Gegen
leistung zu gewahren. Die erworbenen Sacheinlagen stehen alsdann 
mit 2 Millionen zu Buche, und 1 Million ist in den gesetzlichen Reserve
fonds zu legen. Gibt die fibernehmende Gesellschaft jedoch die Aktien, 
die in Wirklichkeit einen Wert von 2 Millionen haben, zu 100 aus und 
erwirbt hierffir eine Sacheinlage im Werte von 2 Millionen, so mull sie 
die Sacheinlage zwar mit 1 Million einstellen, sie braucht jedoch kein 
Agio in den gesetzlichen Reservefonds zu legen und schafft mithin eine 
stille Reserve von 1 Million Mark 2). 

Von Bedeutung ist ferner die Bildung stiller Reserven anlii13lich 
der zum Zwecke einer Fusion erfolgenden Emission junger Aktien ge
worden. Bei einer Fusion ist kein Agiogewinn entsprechend § 262 zu 
erzielen; die Aktien der einen Gesellschaft werden gegen die Aktien 
der anderen umgetauscht und dadurch die neue Unternehmung gekauft. 
Das Agio der neuen Aktien geht nicht in bar ein, sondern ist nur ein 
Bestimmungsfaktor ffir das Verhaltnis, in dem die jungen Aktien der 
aufnehmenden Gesellschaft gegen die Aktien der aufgenommenen 
umgetauscht werden. Der infolge dieses Agios erzielte Gewinn ist mit
hin nur ein Buchgewinn, der nicht in den Reservefonds gelegt zu werden 
braucht, sondern von den betreffenden Gesellschaften nach ihrem Be
liehen verwendet werden kann und meist dazu dient, stille Reserven 
und Riickstellungen zu schaffen. AIs Beispiel einer derartigen Praxis 
diene die Fusion der Bergisch-Markischen Bank mit der Trierer Bank, 
der Kommanditgesellschaft auf Aktien Molenaar & Co. und dem Pader
steinschen Bankverein in Paderborn im Jahre 1904. In dem Prospekt 

1) Rosendorff, a. a. 0., S. 10 ff. 
2) Beispiele dafiir, wie auf diese Weise~von der A. E. G. und anderen Gesell

schaften stilleReserven geschaffenworden sind, gibtRosen dorff a.a. 0., S.1I u.ff. 
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fiber die neuen Aktien heiBt es: "Aus den der Gesellscha£t infolge der 
Vbernahme der Banken in Trier, Crefeld und Paderborn zugefallenen 
Reserven, sowie aus dem sich aus diesen Transaktionen ergebenden 
Buchgewinne sind Ertrage in denordentlichen und auBerordentlichen 
Reservefonds nicht ge£Iossen. Dieselben sind vielmehr nach AbstoBung 
der Kosten in vollem Betrage zur Verstarkung der stillen Reserven 
und Riickstellungen verwendet worden.'" 

10. Stille Reserven durch tJberbewertung der Passiven. 

DaB bestimmte Schulden hoher bew.ertet werden, tritt verhaltnismaBig 
selten ein, doch kommen auch derartige FaIle vor. Z. B. eine Aktiengesell
scha£t verbucht die jahrlichen Abzahlungen auf ein Darlehen auf Hand
lungsunkosten und laBt das Darlehen in seiner urspriinglichen GroBe, 
auf der Passivseite der Bilanz stehen. Sie scha£ft somit in dem Unter
schied zwischen Darlehens betrag und der wirklichen Restschuld eine stille 
Reserve. 

Weit ofter tritt eine 'Oberbewertung der Passiven jedoch dadurch 
ein, daB ein zu hoher Bewertungsposten unter die Passiven aufgenommen 
wird. Erfolgen namlich die Abschreibungen an den Vermogensgegen
standen ink!. Forderungen nicht direkt an den betre££enden Posten auf 
der Aktivseite, sondern wird ein Wertberichtigungsposten auf der Passiv
seite gebildet, so muB dieser der eingetretenen Wertminderung gleich 
sein, was nicht immer der Fall ist. Um stille Reserven zu schaffen, 
werden mit Vorliebe Delkredereposten gebildet und diese zu hoch 
dotiert, obgleich die unter den Aktiven stehenden Forderungen durch
aus sieher sind. ,Zu erwahnen ist aueh noch der Fall, daB nicht verteilte 
Gewinne auf Kreditorenkonto gebracht werden, statt sie dem Gewinn
konto gutzuschreiben. 

Zusammenfassung. 

Wer es sich zur Aufgabe stelIt, eine Bilanz daraufhin zu untersuchen, 
ob und in welcher Weise sie den tatsachlichen Vermogensstand darstellt 
oder ihn verhiillt, wird sehr haufig nur eine sehr ungeniigende Kenntnis 
aus den Bilanzzahlen sieh verschaffen konnen; denn der Moglichkeiten 
zur Verschleierung sind, wie die keineswegs erschopfende Darstellung 
gezeigt hat, unzahlige. Wohl konnen einzeIne Posten durch die Undeut
lichkeit ihrer Bezeiehnung, durch ihr Zusammenziehen mit anderen 
Posten, dureh die unzweifelhafte Unterbewertung und manehes andere 
noch als verschleiert erkennbar sein, der wahre Sachverhalt ist aber 
ohne genauere Kenntnis und Aufsehliisse iiber die geschaftliehen Vor
nahmen und Ergebnisse, fiber die Buchungs- und Bilanzierungsmethoden 
nicht zu ergriinden. Manehes laBt sich vielleicht ersehen, wenn man 
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die Bilanzen mehrerer aufeinanderfolgender Jahre miteinander ver
gleicht, aber auch dieses Mittel versagt, sobald die Grundsatze, nach 
denen die Bilanzen aufgestellt sind, in den verschiedenen Jahren wech
sem, was allzu haufig der Fall ist. Man verandert die Gliederung, man 
verandert die Benennung, man verandert die Einreihung bestimmter 
Posten, man bemiBt die Abschreibungen in jedem Jahre nach anderen 
Bewertungsgrundsatzell, man weist die Gewinne und Verluste das eine 
Mal inder Ertragsbilanz aus, das andere Mal verrechnet man sie vor
her usw. usw. Es ist leider Tatsache, daB die Bilanzell der Aktiengesell
schaften nur in den allerseltensten Fallen eine zuverlassige Grundlage 
fiir eine richtige Beurteilung der Vermogenslage und des Ertrages 
geben. Fachliteratur und Fachpresse, denen in erster Linie die Kritik 
der Bilanzen der Aktiengesellschaften obliegt, konnen selbst bei einer 
Kenntnis von wesentlichen Vorgangen im Inhern eines Unternehmens 
auch stets nur mutmaBliche Schliisse ziehen. Wie weit ihr UrteiI richtig 
war, zeigt sich immer erst dann, wenn irgendwelche besonderell Um
stande eine Gesellschaft zur uneingeschrankten Aufdeckung ihrer Ver
haltnissezwingen. Und dann erweist es sich in den meisten Fallen, 
daB jahrelang durch die Aufstellung verschleierter Bilanzen eine Tau
schung und Irrefiihrung aller Interessenten stattgefunden hat. Diese 
Tatsache hat sich besonders aus einer ganzen Anzahl von Prozessen 
ergeben, die im Anfangedieses Jahrhunderts gegen groBe und bekannte 
Gesellschaften gefiihrt worden sind, und bei denendie zutage getretenen 
Verschleierungen der Bilanzen eine wesentliche Rolle spielten. Am 
interessantesten in dieserHinsicht war der gegen die Direktoren und den 
Aufsichtsrat der Leipziger Bank im Jahre 1902 gefiihrte ProzeB, derdie 
aufs verschiedenartigste kombinierte Anwendung nahezu aller derin 
Verfolg dieser Arbeit gefundenen Verschleierungsmethoden offenbarte. 
Es sollen daher die durch' die Literatur bekannt gewordenen wesent. 
lichsten Verschleierungen im Zusammenhange hier dargestellt werden, 
denn man kann die Bilanzverschleierungen bei der Leipziger Bank 
mit Recht als ein "Schulbeispiel" bezeichnen1). 

c. Die Bilanzverschleierungen bei der Leipziger Bank. 
1m Jahre 1838 war mit einem Stammkapital von 3500000 M. 

die Leipziger Bank, eine Kreditbank (zuerst als Notenbank), gegriindet 
worden, die weit uber die Grenzen Sachsens hinaus hohes Ansehen ge
noB. Sie hatte ihr Grundkapital nach und nach auf 48 Millionen Mark 
erhoht, ihreReservefonds vergroBert und ihre Geschaftstatigkeit durch 
Errichtung von Zweigstellen erweitert. 

1) Literatur: Schriften des Vereins fUr 8ozialpoIitik, Rd. 110, 8.373-381}; -
8 t ern, Kaufmallllische Rilanz, 8.187/196. --Der Leipziger BankprozeB. Leipzig 1905. 

s c hli r, Buchhaltung und Bllanz. 4. Aufl. 25 
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1m Jahre 1889 trat die Leipziger Bank in Geschaftsbeziehung zu 
der Aktiengesellschaft fUr Trebertrocknung, die zum Zwecke der voll
standigen Ausnutzung von Bier- und Brauereitrebern mit einem Stamm
kapital von 350 000 M. in Kassel gegriindet worden war, spater wegen 
Ausnutzung eines Patentes zur Holzdestillation ihr Grundkapital auf 
20 000 000 M. erhoht und in der darauffolgenden Zeit in verschiedenen 
Gebieten des Reiches und auch im Auslande Tochtergesellschaften er
richtet hatte, um durch einen Treberkonzern die Monopolisierung des 
Marktes auf dem Gebiete der Holzdestillation durchzufuhren und einen 
Welttrust fur Destillationsprodukte zu schaffen. Die Leipziger Bank 
raumte der Trebergesellschaft nach und nach innerhalb kurzer Zeit
raume Kredite ein, die schlieBlich die Hohe von ca. 90 Millionen Mark 
erreichten. Da die Aktiengesellschaft fur Trebertrocknung aber ein 
vollkommen unsolides mid zahlungsunfahiges Unternehmen war und 
die Bank somit eine uneinbringliche Forderung besaB, die weit uber die 
Hohe ihres Grundkapitals hinausging, so muBte nach auBen hin diese 
Tatsache verheimlicht werden mit Hilfe von verschleierten Bilanzen, 
die sowohl seitens der Leipziger Bank als auch seitens der Aktiengesell
schaft fur Treber-Trocknung veroffentlicht wurden, denn es war bekannt, 
daB die einzige Bankverbindung der Trebergesellschaft die Leipziger 
Bank war, und der Kreditorenposten in der Bilanz der Trebergesellschaft 
hatte jeden auf die Leipziger Bank hingewiesen. 

I. Die erste Schiebung erfolgte in den Bilanzen vom 31. Marz 1899, 
als es galt, einen Posten von 31 Millionen Mark zu verbergen. In der 
Hauptsache geschah dies dadurch, daB die Leipziger Bank Akzepte 
von Tochtergesellschaften und Mitgliedern des Treberkonzerns zur Gut
schrift ubernahm, zum anderen Teil wurden den Tochtergesellschaften 
neue Kredite eingeraumt und diese der Trebergesellschaft gutgebracht. 
In der Bilanz der Trebergesellschaft konnte auf diese Weise der Kredit
posten auf 31/ 2 Millionen Mark heruntergebracht werden. 

II. Beim AbschluB am 31. Marz 1900 schuldete die Trebergesell
schaft der Leipziger Bank bereits 57 Millionen Mark; ausgewiesen wurden 
aber in der Bilanz del' Trebergesellschaft nul' 5 Millionen Mark Kredi
toren, alles andere verschwand auf folgende Weise: 

1. Bereits im September 1899 war del' Schuldposten der Treber
gesellschaft in den Buchern der Leipziger Bank zerlegt worden in ein 
Konto ordinario und ein VorschuBkonto. 1m VorschuBkonto wurden 
spater bei Bedarf Dbertragungen auf ein Sekretariatskonto vorgenom
men und dieses sowie die Gegenkonten, ca. 40 Debitorenkonten, aus 
der laufenden Buchhaltung herausgenommen und im Sekretariat ge
fuhrt, wodurch die Dbersicht verIorenging. Dem VoriJchuBkonto der 
Leipziger Bank entsprechend, wurde bei del' Trebergesellschaft ein 
Konto in gleicher Hohe als "Geheimkonto" gefiihrt. Von den 57 Mil-
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Honen versteckten sich 30 Millionen im VorschuBkonto, nur 27 Millionen 
erschienen auf dem Konto ordinario, und von diesen verschwanden in 
der Bilanz fiber 21 Millionen. 

2. FUr 9 570 000 M. Effekten(Aktien der Tochtergesellschaften) 
wurden an Konsortien verkauft, die zum groBen Teil niemals bestanden 
haben und erst gebildet werden sollten. 

3. 7 Millionen wurden durch sog. Reportgeschafte beseitigt, d. h. 
die Leipziger Bank kaufte ffir die zu bildenden Konsortien die verschie
denartigsten Tochterwerte der Trebergesellschaft im Gesamtbetrage 
von 7 Millionen Mark auf, verpflichtete die Trebergesellschaft, nach 
einerfestgesetzten Anzahl von Monaten (7 bzw. 71/ 2 , 14 und 20 Monaten) 
Kaufer zu benennen, brachte den Kaufpreis der Treberzentrale auf dem 
Konto ordinario gut und belastete denselben den zu bildenden Kon
sortien. Die Bank erreichte durch diese Schiebung zweierlei: Erstens 
vermied sie es, trotz des Ankaufs der Tochterwerte als offizielle Besitzerin 
dieser Aktien der Trebergesellschaft zu erscheinen, denn in den Bfichern 
der Bank erschienen die Konsortien als selbstandige Schuldner der Bank, 
wahrend in Wirklichkeit die Bank allein die Besitzerin der Reporteffekten 
geworden war. Der Leipziger Bank war aber damals schon vorgeworfen 
worden, daB sie einen groBen Besitz von Treberwerten habe, und daher 
wollte sie einer Anfrage seitens der Generalversammlung vorarbeiten. 
Zweitens gelang der Bank die Gutschrift fUr die Trebergesellschaft, was 
fur deren Bilanz notwendig war. 

4. Fur 1,25 Millionen wurden von der Leipziger Bank wertlose 
Hypotheken auf einzelne Tochterwerke bestellt, und diese Hypotheken 
brach te die Leipziger Bank dem Kon to ordinario der Tre bergesellschaft gut. 

5. Zwei Millionen Mark wurden von der Leipziger Bank fUr eine 
Forderung, die die Trebergesellschaft an ein Berliner Finanzblatt aus 
dem Konsortialgeschaft hatte, ubernommen und dem Konto ordinario 
gutgeschrieben: 

6. Ffir 1,5 Millionen wurde ein LagerscheinvorschuBkonto eroffnet, 
das aber durch Lagerscheine nie ganz gedeckt war, und dieser Betrag 
dem laufenden Konto abgebucht. 

7. Der Rest wurde wieder in der Weise aufgebracht, daB die Leip
ziger Bank wertlose Akzepte der Tochtergesellschaften in groBem Um
fange annahm und der Trebergesellschaft gutbrachte. 

III. 1m Herbst 1900 war die Schuld der Trebergesellschaft an die 
Leipziger Bank auf 70 Millionen gestiegen, die durch folgende Mani~ 
pulationen verschleiert wnrden: 

Die Aufsichtsrate und der Direktor der Aktiengesellschaft fUr Treber
trocknung kauften der Trebergesellschaft die laufenden Debitoren 
(Tochtergesellschaften) in Hohe von ca. 221/2 Millionen abo Das Geld 
hierzu schoB die Leipziger Bank der Verwaltung der Trebergesellschaft 

25* 



388 Die Bilanzverschleierung. 

vor, indem sie die Verwaltung der Trebergesellschaft auf einem "Separat
vorschu13konto" fiir diesen Betrag belastete und hierfUr die Treber
gesellschaft erkamlte. Die Trebergesellschaft wurde dadureh die faulen 
Debitoren los, und auf beiden Seiten wurde eine Verminderung des 
buchma13igen Saldo erreieht. An eine Abtragung der Schuld der Auf
siehtsrate wurde in Wahrheit uberhaupt nieht gedaeht, und es wurde 
somit ein Geschaft, das tatsaehlieh nur eine Burgsehaft als wirtschaft
liehe Grundlage hatte, lediglich zu Buehzwecken in eine Sehuldiiber
nahme umgewandelt. Die Bilanz der Leipziger Bank gab natiirlieh 
keinen AufsehluB daruber. 

AuBer dem SeparatvorsehuBkonto wurde noeh ein Solidarvorschu13-· 
konto el'l'ichtet, bei welehem gleichfalls die Mitgliedel' der Verwaltung 
der Trebel'gesellsehaft die Sehuldner waren. Dieses Konto war sehlie.B
lieh mit uber 10 Millionen belastet. 

Selbstverstandlieh mu13ten fUr den Leipziger AbschluB noeh Weehsel 
in groBer Zahl zur Aufbesserung des Weehselbestandes hereingenommen 
werden. 

So wiesen die Bilanzen der Leipziger Bank und der Trebergesell
schaft fortlaufend aUe Arten von Versehleierungen auf, von den ein
faehsten der falsehen Benennungen und der unklaren Gliederungen bis 
zu den verwickeltsten Sehiebungen und Scheingeschaften; auDer clem 
Versehweigen gro13er eventualer Verpfliehtungen, Unterbewertungen 
der Schulden und Dberbewertungen der Aktiven. Vor allem waren 
Patente seitens der Trebergesellsehaft an Toehtergesellschaften zu be
traehtliehen Summen verkauft und dadurch buehml.i.Big riesige Ge
winne erzielt worden, die, obwohl sie niemals zu realisieren waren, 
doeh in der Bilanz ausgewiesen wurden . .Tedenfalls ergaben aIle diese 
Vornahmen das Gesamtbild, daB am Tage der Konkurseroffnung die 
AktiengeseUsehaft fiir Trebertroeknung auf laufenden Konten einen Be
trag von 7,3 Millionen Mark auswies, wahrend es tatsaehlieh liber 
90 Millionen waren. Der groBte Teil erschien auf Konten, die nieht 
ohne weiteres verstandlieh waren und auch den Anschein erweekten, 
als ob das Engagement sieh auf eine grol3e Anzahl von Kopfen verteile, 
wodureh der wahre Stand der Verhaltnisse in einen undurehdring
lichen Sehleier gehlillt Wlirde. 

D. Die Bilanzverschleierung eill Mittel del' Geschiiftspolitik 
del' Aktiengesellschaften. 

Von der Art der Gesehaftsfuhrung einer Untemehmung hangt das 
Gecleihen derselben, ihre Entwicklungsmoglichkeiten und ihr Erfolg 
abo Jede Geschaftsfiihrung ist auf bestimmte Ziele gerichtet und mu/3 
im Hinbliek a,uf diese Ziele die Grund- und Leitsatze ihres Hrtndelns 
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einstellen. Diese Grund- und Leitsatze, nach denen eine wirtschaftliche 
Unternehmung in Rucksicht auf ihren Zweck durchgefUhrt wU'd, sind 
es, was man als Geschaftspolitik einer Unternehmung bezeichlleV). 
Ais ein Teil der aktiengesellschaftlichen Geschaftspolitik ist die B i 1 a n z
poli ti k, d. h. eine zielbewuBte Beeinflussung und Gestaltung del' zu 
veroffentlichenden Bilanzen anzusehen. 

Da die Bilanzpolitik bestrebt sein muB, sich im Rahmen der bestehell
den rechtlichen Vorschriften der Moglichkeiten zu bedienen, die ihr 
die Erreichung ihrer Ziele sichern sollen, so ist die Frage der Bilanz
politik einer Aktiengesellschaft, ebenso wie die Frage der Geschafts
politik uberhaupt, in er'ster Linie eine rechtliche; trotzdem soU hier die 
rechtliche Seite aUer aufzurollenden Fragen nicht beriihrt werden, 
da diese Ul der gesamten sich mit dem Aktienwesen uberhaupt befassen
den Literatur eUlgehend behandelt ist und weit ti.ber den Rahmen 
dieser Abhandlung hinausgehen wiirde. Dagegen lohnt es sich, den 
Grunden nachzugehen, die durch wirtschaftliche Ul'sachen und Ziele 
bedingt, die Leiter aktiel1gesellschaftlicher Unternehmungen bestimmen, 
eine Bilanzpolitik zu treiben, wie sie im Vedaufe diesel' Arbeit entwickelt 
worden ist, eine Bilanzpolitik llamlich, die darauf gerichtet ist, die Bi
lanzen nicht so aufzustellen, wie es dem objektivim Zweck del' Bilanz ent
sprechend erforderlich ist, sOlldern sich aller moglichen Mittel zu bedienen, 
urn Stand und Lage des Vermogens der Gesellschaft oder die Resultate der 
Gesehaftsfuhrung oder beide zugleich zu verschleiern. Es handelt sich also 
darum, zu ulltersuchen, inwieweit die Bilanzverschleierung als ein Mittel 
der Bilanz- bzw. Geschaftspolitik einer Aktiengesellschaft dient. 

I. Die wirtschaftIiche Struktur der Aktiengesellschaft. 
Urn die Politik einer Aktiengesellschaft zu verstehen, muB mall sich 

vorerst klar sein uber ihre eigenartige wirtschaftliche Struktur. Nicht 
nur rechtlich steht die Aktiengesellschaft als juristische Person getrennt 
neben den physischen Personen der Grunder und aller spaterell Aktio
nare, sondern llamelltlich wirtschaftlich ist die Aktiengesellschaft als 
solche vollkommen unabhangig von den Personlichkeitell geworden, 
die das Kapital eingezahlt haben, was am deutlich"ten schon daraus 
erhellt, daB der Aktionar seillen Kapitalanteil an del' Gesellschaft jccler
zeit ubertragen, verauBern kann (abgesehen von den Aktiengescllsehaf
ten mit vinkuliertell Namensaktien, llamentlich den Nebenleistungs
gesellschaften) , daB somit die Aktionare zu allen Zeiten andere seill 
konnen, ohne daB dies irgendwelchen EillfluB auf das Ullternehmell 
an sich zu haben braucht, das, fur die Zukunft errichtet, stets ein gleiches 
bleibt. Aus dieser Tatsache ergibt sich aber, claB es fur die Gesch1i.fts-

1) Steinitzer, Die okollomische Theorie der Aktiengesellschait, S.112. 
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politik der Aktiengesellschaft vollkommen darauf ankommt, wer sich 
jeweils im Besitze der Aktien befindet; denn da jede Politik von einem 
Interessenstandpunkt aus gefuhrt wird, so ist die Frage der Interessen 
des Unternehmens gegenuber den Interessen der an ihm beteiligten 
Aktionare die fur die Geschaftspolitik ausschlaggebende. 

1. Die rein im Interesse des Unternehmells gefiihrte Politik. 

Gehen wir davon aus, daB in der uberwiegenden Mehrzahl der Falle 
die Aktien eines Unternehmens im Besitze solcher Aktionare sind, 
die kein dauerndes Interesse an der Gesellschaft haben, sondern die 
durch die Anlage ihres Kapitals in Aktien nur zu einem hOchst moglichen 
Ertrage aus ihrer Einlage zu gelangen hoffen, oder gar die Aktien nur 
zu Spekulationszwecken kaufen, um dann, wenn der Kurswert der Aktien 
steigt und ihnen die Gelegenheit giinstig scheint, diese Aktien wieder 
zu verauBern. Wie stehen in diesem FaIle die Interessen der Gesell
schaft zu denen der Aktionare 1 

"Das Wesen der Unternehmung erfordert es, durch fortwahrende 
Selbsterneuerung aus eigener Kraft zu Wachstum, absoluter GroBe und 
Stabilitat zu gelangen, wenn es seinen Platz iill wirtschaftlichen Leben 
behaupten will l )." Das Interesse des Unternehmens beruht daher in 
erster Linie darin, seine Kapitalkraft zu starken, Unabhangigkeit von 
anderen Unternehmungen, vor allem von der Bankwelt zu erlangen, 
dadurch seine wirtschaftliche Sicherheit zu gewahrleisten, seine Zah
lungs- und Kreditfahigkeit zu erhOhen und befahigt zu sein, allen Ein
flussen, die durch die Konkurrenz und die Konjunktur auf das Unter
nehmen einwirken, standzuhalten. Das Interesse des Aktionars Qa
gegen ist in der Regel ein vollig anderes. Da es diesen Aktionaren 
nur darum zu tun ist, eine moglichst hohe Verzinsung ihres' Kapitals 
zu erhalten, so verlangen sie fUr die mehr oder weniger lange Dauer 
ihres Mitbesitzes an der Gesellschaft eine Ausschuttung moglichst 
hoher Dividenden, die ihnen, da diese den Kurswert der Aktie beein
£lussen, auch gunstige VerauBerungsmoglichkeiten bieten. Da nach dem 
Gesetz der Aktionar in der Lage ist, den gesamten sich auf Grund der 
Bilanz ergebenden Jahresgewinn (§ 215 HGB.) fur sich zu beanspruchen, 
so wiirde er naturgemaB, da er ja kein dauerndes Interesse an der 
Gesellschaft hat, bei einem vollen, offensichtlichen AufschluB uber den 
Vermogensstand und infolgedessen auch uber den wirklichen Geschafts
ertrag auch die volle Ausschuttung des Gewinnes verlangen, ungeachtet 
der Gefahren, die den Lebensinteressen des Unternehmens hieraus 
erwachsen konnen. Dieser Gefahr zu begegnen, bleibt der Verwaltung 
der Gesellschaft kaum ein anderes Mittel, als den Aktionar uber 

1) Rathenau, Vom Aktienwesen, S.55. 
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den tatsachlich erzielten Jahresgewinn im unklaren zu lassen, einen 
Teil desselben in stillen Reserven zu verbergen oder durch vorherige 
Verrechnungen oder Versteckon in anderen Posten den Blicken der 
Aktionare zu entziehen. Hierin mag auch die Erklarung dafiir zu 
suchen sein, daB noch mehr als fruher gerade in der Kriegszeit 
bei den Verwaltungen der Wunsch erkennbar ist, den Aktionaren einen 
Einblick in die Verhaltnisse zu erschweren. Die Kriegsgewinne sind 
in manchen Fallen so auBerordentlich groB, daB die Aktionare bei einer 
vollen Bekanntgabe von den Forderungen hoher Dividenden nicht ab
gehalten werden konnten; doch konnen die Gesellschaften in einer Zeit 
groBer politischer und wirtschaftlicher Unklarheit, wo fiir eine nicht 
abzusehende Dauer des Krieges und fiir den tJbergang zur Friedens
wirtschaft Vorsorge getroffen werden muB, ihre hohen Uberschusse 
nicht voll verteilen. 

Die Interessen des Unternehmens an sich erfordern abei Vorsicht 
in der Publizitat auch noch in anderer Richtung. Bei einem neugegrun
deten oder einem im Aufbluhen begriffenen Unternehmen wird stets 
die Konkurrenz einen Einblick in die Geschaftsfuhrung zu erlangen 
trachten (ein Konkurrent kann durch Erwerb von Aktien bis zu einem 
gewissen Grade das Recht auf Offenlegung erlangen), um ihre eigenen 
M:aBnahmen entsprechend zu gestalten, und ihr kann eine Bilanz, die 
eingehenden AufschluB uber die wirtschaftliche Lage gewahrt, in der 
Tat gute Dienste tun, ist ja doch auch in Betracht zu ziehen, daB schon 
allein die Bekalllltgabe hoher Gewinne und die Aufdeckung der Quellen, 
aus denen diese Gewinne stammen, zur Griindung von Konkurrenzunter
nehmungen herausfordern. Darum wird es auch hier im Interesse der Unter
nehmung liegen, ihre Karten nicht voll aufzudecken, ohne daB ihr darum 
der Vorwurf gemacht werden konnte, daB ihr Spiel ein falsches sei. 

Zur Beurteilung dieser Bilanzpolitik fuge ich noch 
folg endes bei: 

a) Die Schaffung von stillen Reserven durch hohe, selbst uber
maBige Abschreibungen im Interesse der Lebensfahigkeit des Unter
nehmens kann man insofern rechtfertigen, als die meisten Unterneh
mungen ein groBes Risi ko laufen. Dieses liegt in der Konjullktur 
der Fabrikate und dertechnischen Verfahren. Mode, Geschmack, Kauf
kraft, Konkurrenz, verkehrs- und steuerpolitische Einwirkungen, Sper
rung oder Verlust bisheriger Absatzgebiete usw. konnen einen zur Zeit 
lohnenden und schlanken Absatz der Produkte zu einem stockenden, 
nicht mehr lohnenden oder gar verlustbringenden gestalten; Betriebs
abteilungen mussen kaltgestellt oder durch neue ersetzt werden; die 
bisherigen Verfahren, Patente und Modelle, Einrichtungen, Maschinen 
konnen durch neue Erfindungen uberholt werden, so daB das alte teil
weise oder ganzlich wertlos wird, neue Maschinen, Patente, Verfahren 
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notwendig sind. Aus allen diesen Griinden sind die Konjunktur
abschreibungen, wie ich diese auf S. 175 genannt habe, eine Art von 
Risi kopramie und daher durchaus notwendig. Wenn nun Direk
Hon und Aufsichtsrat im Interesse der Lebensfahigkeit des Unterneh
mens Abschreibungen machen, die iiber das MaB des tatsachlichen 
Mindestsatzes hinausgehen, so tun sie nur ihre PfIicht und Schuldigkeit. 
Zum Mittel der Bilanzverschleierung brauchten sie aber deshalb nicht 
Zuflucht zu nehmen; vorausgesetzt, daB sie durch Stimmeniiber
macht sicher sind, daB die Generalversammlung ihre Antrage annimmt, 
so konnen sie offene Reserven oder Speisung des sog.Erneuerungsfonds, 
das die iibermlWigen AbEchreibungen offensichtlich macht, beantragen. 
Eine Verschleierung ist nur insofern entschuldbar, als die "wilden 
Aktionare", die kein Interesse an der Erhaltung del' 
Le ben sfahigkei t des Un tern eh mens h a ben und in ihrer 
Profitgier eine hOchstmogliche Dividende herauspressen wollen, in 
§ 215 HGB. unter gewissen Voraussetzungen einen Anfechtungsgrund 
gegen die Beschliisse der Generalversammlung haben konnen, oder 
die Mehrheit auf sich vereinigen. 

b) Die Bilanzpolitik geht sehr oft auf eine Stetigkeit del' Divi
dende, was den standigen Aktionaren angenehm ist, weil sie Jahr um 
.Jahr mit ziemlicher Sicherheit anf einen gleichbleibenden Ertrag ihres 
in den betreffenden Aktien angelegten Kapitals rechnen konnen. Auch 
sonstist eine moglichst gleichmaBige Dividende dem sprunghaften 
Auf und Ab derselben vorzuziehen. Aus diesen Griinden ist es vollauf 
gerechtfertigt, wenn der Aufsichtsrat in gnten Jahren stille Reserven 
schafft, etwa durch Unterbewertung der Warenvorrate oder Wert
papiere, die man in schlechten Jahren wieder fliissig machen, bzw. in 
verteilbaren Bilanzgewinn verwandeln kann. Aber auch hier lieBe sich 
die Verschleierung umgehen, z. B. durch Schaffung eines "Waren
amortisationsfonds", also einer offenen Reserve. Verschleiernng 
laBt sich auch hier nur in Hinblick auf das etwaige Einspruchsrecht 
von dividendenhungrigen "wilden Aktionaren" rechtfertigen. 

c) Im allgemeinen kann man diejenigen Bilanzverschleierungen, die 
zwecks Herabminderung des verteilbaren Bilanzgewinns unter den wirklich 
erzielten Reinertrag des Unternehmens gemacht werden, insofern 
a Is e rIa u b t bet r a c h ten, als die zur Bilanzaufstellung befugten 
Organe dabei die Absicht haben, das Unternehmen finanziell zu 
k raft i g en, gegen die moglichen oder wahrscheinlichen Zukunfts-Verlust
gefahren sicherzustellen und fiir die Fortentwicklung, den Ansbau, die 
VergroBerung vorzubereiten, falls man der Genehmigung der entspre
chenden offenen Reserven durch die Generalversammlnng nicht sicher 
ist. Den standigen Aktionaren erwachst hieraus kein Schaden, weil 
durch Schaffung stiller Reserven der innere Wert der Aktie zunimmt; 



Die Bilanzverschleierung ein Mittel der Gesohaftspolitik der A.-G. 393 

was sie durch Kiirzung der Dividende in den betreffenden Jahren ein
biiSen, erhalten sie be1 gedeihlicher Fortdauer des Unternehmens in 
spateren Jahren reichlich vergutet.Auch beim Verkauf der Aktien 
kommen sie in der Regel nicht -zu kurz; denn der Kurswert der Aldie 
hiingt nicht allein von der Rohe der Dividende, sondern auch vom 
inneren Wert der Aktie und von der Lebensfahigkeit des Unternehmens, 
insbesondere auch davon ab, ob dieses im Rufe einer soliden Bilanzierung 
steht. Nur die wilden Aktionare werden verkiirzt und kommen um 
den erhofften Spekulationsgewinn. 

d) Verwerflich wird aber eine solche Bilanzverschleierung, wenn 
sie in der Absicht erfoIgt, den uneingeweihten Aktionaren durch wieder
holte Kiirzung oder Entziehung ihres Gewinnanteils ihren Aktienbesitz 
zu verleiden, so daB sie ihre Aktien unter ihrem Wert verkaufen und 
dadurch den Eingeweihten die beabsichtigte Gelegenheit geben, diese 
Aktien billig zu erwerben. Da man nie wissen kann, welche Motive die 
zur Bilanzaufstellung befugten Organe eine Bilanzverschleierung vor
nahmen, so ist dieser die offene Reservebildung in den oben angedeu
teten Formen in allen Fallen vorzuziehen, wo es moglich ist, sie in der 
GeneralvffsammIung durch unanfechtbare Beschlusse durchzusetzen. 

2. Die vornehmlich im Sonderinteresse einzelner Aktionare gefiihrto 
Politik. 

Allerdings muB man sich dariiber klar sein, daB die Rechtfertigung 
der Verwaltung, die Interessen der Unternehmung zwingen sie zur 
Verschleierung der Bilanzen, nicht immer den wahren, oder zum min
desten nicht den einzigen Grund enthalt. Befinden sich namlich die 
Aktien in den Handen einiger weniger GroBaktionare (theoretisch 
macht es keinen Unterschied, ob es ein GroBaktionar oder eine Gruppe 
von GroBaktioniiren ist), die auBerdem, wie es fast ausnahmslos der 
Fall ist, in Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten sind, 
da die Stimmenmehrheit den Aufsichtsrat wahlt und dieser wiederum 
den Vorstand einsetzt, so werden die Interessen der Unternehmung 
mit den Sonderinteressen dieser GroBaktionare meist zusammenfallen. 
In solchen Fallen wird es daher nie abzugrenzen sein, inwieweit die 
Interessen der Unternehmung durch eben diese Sonderinteressen be
einfluBt sind. Vor allen Dingen hat ein GroBaktionar, wenn er als Auf
sichtsrat vollen Einblick in die Verhaltnisse hat, von vornherein nicht 
den Wunsch, den anderen Aktionaren irgendwelche Kenntnis von der 
Lage der Gesellschaft zu geben, selbst wenn er gar keine spekulativen 
Interessen damit verfolgt. Er hat also gar nicht das Bestreben, eine liber
sichtliche und spezialisierte BiIanz herauszugeben, sondern halt sich eben 
in den rechtlich gerade noch zulassigen Grenzen. Andererseits 
aber werden beispielsweise die stillen Reserven in einem solchen FaIle 
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nieht mehr nur ein Mittel der Vorsicht im Interesse der Kapitalkraft 
und Widerstandsfahigkeit des Unternehmens sein, sondcrn es werden 
ganz andere Zweeke damit verfolgt werden. Nieht selten lauft llamlieh 
die Unterbewertung darauf hinaus, sich eine Deekung dafur zu versehaf
fen, wenn unvorsichtigc und riskante Gesehafte VOl' der Offentliehkeit 
bzw. den Aktionaren verborgen werden sollen. Die stillen Reserven 
durch Ullterbewertung geben dann nur das Mittel ab, urn spateren 
Bilanzen jede gerade nutzlieh erscheillellde Farbung zu geben, damit 
das sehleehte Resultat unergiebiger Jahre verdeckt, ungluekliche MaB
regeln verschleiert werden konnen 1). Eine solche Politik liegt allerdings 
aueh vollig im Interesse des Unternehmens, insofern man darauf be
dacht sein muB, VOl' del' AuBenwelt alles das zu verbergen, was eine 
Schwaehung des Vertrauens zu der Gesellsehaft hervorrufen konnte; 
daraus ist es auch zu erklaren, wenn man nieht nul' ffir moglicherweise 
eintretende ungunstige Verhaltnisse Vorsorge trifft, sondern auch einen 
tatsachlichen schlechten Geschaftsstand verbirgt, sei es durch Verschlei
erung der Hohe del' Schulden, durch Verschonerung in bezug auf die 
Liquiditat, durch Verbergen erlittener oder zu erwartender Verluste, 
ja dadureh, daB man mit Rucksicht auf die Bilanzaufstellung Sehie
bungen und Seheingeschafte vornirnmt, urn einen Gewinn auszuweisen, 
del' eine gleich hohe Dividende wie in den Vorjahren auszuschutten 
ermoglieht, alles das in del' Hoffnung, das Vertrauen aufrechtzuerhalten, 
die kritisehe Zeit zu uberwinden und die Moglichkeit zum Wieder
emporarbeiten nicht zu gefahrden 2). 

Anders abel' ist es, wenn die Verwaltung 801che geschilderten Ver
haltnisse del' AuBenwelt gegenuber verbirgt, urn aus den ihr allein be
kannten Tatsachen personlichen Nutzen zu ziehen. Je nachdem nam
lich del' Geschaftsgang del' Gesellschaft ein besserer odeI' schleehterer 
ist, konnen Vorstand und Aufsichtsrat, d. h. die "Eingeweihten", ihren 
Aktienbesitz vermehren odeI' vermindern. Gelingt es ihnen, einen nicht 
aufzuhaltendell Niedergang durch verschonerte Bilanzell zu verbergen, 

1) Sehmalenbaeh in der Zeitschrift fUr handeIswissensehaftIiehe Forschung, 
2. Jahrg., S. 297. 

2) leh haIte aIle hier aufgezahlten Formen der BiIanzvcrschleierungen al~ be
denkIieh und gefahrlich. Allerdings konnen sic im Interesse des Unternchmcns 
Iiegen, wenn die Zustande, die man verschleiern will, nul' voriibergehcnd sind. 
Aber was dann, wenn man in foIgenden Jahren zu clenselben Bilanzkiinsten Zu
flucht nehmen muB, sieh die Vermogenslage oder die Ertragnisse sogar verschlech
tern? Machen sich dann die verantwortlichen Organe nieht der Bilanzfal
s c hung schuldig, insbesondere gegen cliejenigen neuen Aktioniire, welche die 
Aktien auf Grund del' kiinstlieh aufgeputzten Bilanz gckauft haben? Tatsiichlich 
ist von derartigen Bilanzverschleierungen bis zur Bilanzfalsehung nur ein kleiner 
Schritt. leh wiirde daher zu solchen Bilanzkiinstcn nur dann meine Zustimmung 
geben, wenn mir gJaubhaft gemacht wiirde und ich die festgegriindete Uher
zeugung hatte, daB der zu vel'schleiernde Zustand nur voriibergehend ist. 
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so sind sie in del' Lage, reehtzeitig ihren Aktienbesitz zu verauBern, 
um, wenn einmal del' Zusammenbrueh nieht mehr aufzuhalten ist, am 
Verluste keinen Teil mehr zu habeIL Zeigt das Unternehmen dagegen 
eine steigende RentabiIitat; so konnen sie bei del' Verfolgung des ent
gegengesetzten Weges das Unternehmen vollig in ihre Hand bekommen. 
Sie drueken die Gewinne herab und farben dauernd die Bilanzen so 
ungunstig, daB del' Kurswert del' Aldie sinken muB, die noeh am Unter
nehmen beteiligten, angstlieh werdenden kleinen Aktionare ihre An
teile verkaufen und die GroBaktionare sich billig in den Besitz diesel' 
Aktien setzen konnen. Haben die kleinen Aktionare verkauft, dann ist 
del' GroBaktionar in del' Lage, das in den Vorjahren aufgestap~te Ver
magen widerspruehslos in seine Tasche flie13en zu lassen. So hatte 
z. B. eine Gesellschaft eine Reihe von Jahren keine Dividende aus
geschuttet; die Aktien wurden dadurch entwertet, in aller Stille 
von den Wissenden aufgekauft, und zur graBten Dberrasehung 
del' Interessenten kam dann eine Dividende von 100% zur Aussehut
tung l ). 

Dberall da, wo eine Bank an einem Aktienunternehmen, sei es 
direkt durch Aktienbesitz odeI' indirekt als Glaubiger in erheblichem 
MaBe beteiligt ist, und wo ihr ein EinfluB auf die Gesehaftsfuhrung 
zusteht so weit, daB sie ihren Willen durchzusetzen vermag - was 
meistens del' Fall ist, da die Banken in del' Regel im Aufsichtsrat del' 
betreffenden Gesellschaft vertreten sind - wird eine Interessenpolitik 
festzustellen sein. Eine Bank geht ja aueh nul' dann Geschafte mit einer 
Aktiengesellschaft ein, wenn illr ein EinfluB auf die Geschaftspolitik 
eingeraumt wird, die sie dann in ihrem Interesse lenken kann. Die Ban
ken sind es beispielsweise ja auch oft, die die Gesellschaften zu Kapi
talserhohungen notigen, fur die in dem betreffenden Umfange vielleicht 
gar kein Bediirfnis vorliegt, und die dann nur zu einer Kapitalsver
wasserung dienen. Das Interesse del' Bank hierbei ist del' groBe Gewinn, 
den jede Ausgabe Heuer Aktien mit sich bringt. Handelt es sich darum, 
die neuen Aktien im Publikum unterzubringen, so muB die Bilanz
politik del' Gesellschaft schon im vorhinein darauf Bedacht nehmen. 
Ohne eine Steigerung del' Kurse ist eine neue Emission (abgesehen 
davon, daB man den alten Aktionaren das Bezugsreeht auf die neuen 
Aktien einraumt), wenn ein Nutzen fiir die Bank herauskommen soIl, 
nieht unterzubringen. Da sieh abel' eine Steigerung del' Kurse nie bessel' 
als durch Aussehuttung hoher Dividenden erreichen laBt, so werden 
fur solohe Zweoke die Absehreibungen ermaBigt, notigenfalls ganz 
unterlassen, die notigen Reservestellungen nioht gemaeht, dubiose 
Debitoren als zahlungsfahig eingestellt usw. 

1) Berliner Tageblatt VOID 24. 12. 1914. 
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Die gleiche Politik kommt in Frage, wenn eine Bank die Aktien 
neuer Untemehmungen an der Borse einfuhren will und im Hinblick 
auf die bevorstehende Einfuhrung gfinstige Resultate - sei es auch nur 
zum Schein - nachgewiesen werden sollen. Die Zulassungsstelle, die 
fiber die Einfuhrung neuer Aktien beschlieBt, entscheidet sich hieriiber 
auf Grund der Bilanzen; sie verlangt zwar eine genau spezialisierte Bilanz, 
was freilich nicht immer verbiirgt, daB diese der Wahrheit entspricht. DaB 
eine tJberspannung im Hinblick auf die sog. Emissionsdividende friiher 
oder spater einen plotzlichen Fall, wenn nicht einen vollkommenen 
Ausfall der Dividende hervorrufen muB, ist natiirlich, bedeutet aber 
fiir die'nur an der Emission interessierte Bank kein Hindemis, sofem 
sie nur fiir den zum Zwecke der Emission gewiihrten Kredit gesichert istI). 

3. Die durch MiBbrauch der Gesellschaftsherrschaft gegen die Interessen 
der Unternehmung gefiihrte Politik. 

Die Verfolgung von Sonderinteressen einzelner an der Gesellschaft 
beteiligter Personen oder Personengruppen kann nun allerdings so weit 
gehen, daB sie zu einer den Interessen der Gesellschaft direkt entgegen
gesetzten Politik fUhren. Hierher gehOrt vor allem der Fall, den man 
in der Praxis als "Geschafte der Gesellschaft mit der Verwaltung" be
zeichnet, und der dadurch charakterisiert ist, daB Leistungen der Ge
sellschaft an die Verwaltung (oder einzelne ihrer Mitglieder oder an 
mit solchen in Verbindung stehende Personen) zu niedrig, Leistungen 
der Verwaltung usw. an die Gesellschaft zu hoch bezahlt werden1 ). 

Nicht selten zeigt es sich, daB Gesellschaften Objekte erwerben, die sich 
im Moment des Kaufes im Besitze des Aufsichtsratsvorsitzenden oder 
seiner Freunde befinden. Die willkiirliche Bewertung dieser Aktiva 
beeinfluBt zwar Gewinn und Dividende, aber den Aktionaren kann 
doeh leicht ein gfinstiger Erwerb vorgespiegelt werden, indem man nicht 

1) Die in diesem Abschnitt geschilderte miBbrauchliche Ausnutzung des Ab
hangigkeitsverhaltnisses del' Aktiengesellschaften von den Banken kommt ja 
leider nur zu oft vor; aUein es ist nicht angebraoht, sie ala allgemeine Regel hin
zusteUen, weil die Banken nioht nur ihr eigenes Interesse, sondem auch das del' 
von ihnen abhangigen Aktiengesellschaften wahrnehmen mii.ssen. 1st die Bank 
GroBaktionar einer Aktiengesellschaft, so liegt es in ihrem eigenen Interesse, 
das betreffende Unternehmen Iebensfii.hig zu erhalten und sein Gedeihen zu for
dern. 1st dagegen die Bank Grunder oder bei den Neuemissionen von 
Aktien beteiligt" so wi.i.rde sie ihren Ruf schii.digen, wenn sie ihren Kunden 
Wertpapiere zur Anschaffung empfahle, welche die in Aussicht gestellte Divi
dende nicht erreichen, deren Kurs rasch fallen .und deren Verkauf nur bei nam
haftem Verlust moglich ware. Ein Bolides Bankhaus, das seinen guten Ruf be
halten will, wird seine Unterschrift auf Prospekte zu Griindungen oder Neu
emissionen nur daun hergeben, wenn es den guten Glauben an die Lebensfiihigkeit 
des betreffenden Unternehmens gewonnen hat. 
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den wahren Preis der gekauften Objekte, sondern nur den Nominalwert 
der daffir hingegebenen Aktien einsetzt. 

An die Stelle solcher Geschafte mit der Verwaltung selbst konnen, 
was prinzipiell keinen Unterschied macht, auch Geschafte mit anderen 
Gesellschaften treten, an denen die Verwaltung bzw. die GroBaktionare 
noch in starkerem MaBe beteiligt sind. Eine spekulative Ausnutzung 
der Gesellschaftsherrschaft setzt zwar nicht notwendig die Schadigung 
dieser Gesellschaft voraus, da man ja auch gfulstige Ereignisse spekulativ 
ausnutzen kann, aber das Vorherrschen des 1nteresses an einer anderen 
Gesellschaft wird unter Umstanden die Unternehmungsleiter zum MiB
brauch ihrer Macht fuhren. 1st der Aufsichtsrat einer Gesellsehaft 
beispielsweise in starkerem MaBe an einem Konkurrenzunternehmen 
beteiligt, so konnte seine Politik darauf hinzielen, diese Gesellschaft 
dem KonkiIrrenzunternehmen billig in die Hande zu liefern. Es werden 
verschleierte Bilanzen dazu dienen mussen, die Aktiengesellschaft als 
minderweTtig darzustellen, um den Kurswert der Aktie herunterzu
drucken und den billigen Erwerb durch das andere Unternehmen zu 
erreichen, wenn nicht etwa gar die Generalversammlung sich zur Liqui
dation bestimmen laBt, und alsdann bei Auflosung der Gesellschaft 
Aktiven billig zu erwerben sind. 

Nicht ausgesehlossen sind aueh Falle, wo die Aktiengesellsehaft 
von einem Vorstand geleitet wird, der seine Stellung dazu ausnutzt, 
in schwindelhafter· Weise der Gesellschaft Verpfliehtungen aufzuerlegen 
zu seinem eigenen Vorteil, indem er miBgluckte Geschafte fur eigene 
Rechnung naehher der Gesellschaft zuschiebt, was er vor dem Auf
sichtsrat, den Aktionaren und den Glaubigern verbergen muB. Mit 
verschleierten Bilanzen werden allerdings solehe Ziele kaum noch zu 
en'eichen sein, sondern es wird zu Falsehungen gegriffen werden mussen, 
was aber schon allzusehr in das Gebiet des Strafrechts fallt, um hier 
noch naher berucksichtigt zu werden. 

Unendlieh schwer wird es immer sein, von auBen zu beurteilen, 
welches im besonderen Falle die Griinde fUr eine Verschleierung sein 
mogen. Nur ein Blick hinter die Kulissen kann Ursprung und Motiv 
so mancher komplizierten Geschafts- und Bilanzpolitik erweisen, und 
darum wird fur jeden AuBenstehenden die Frage, wo die Wahrheit 
aufhort und der Schein beghmt; ewig ungeli.ist bleiben. Darum lii.Bt 
sich im Rahmen dieser Arbeit die Frage nach den Griinden der Ver
schleierungspolitik auch nur andeutungsweise behandeln. 

1) Steinitzer, a. R. 0., S. ll5. 



398 SchluBwort. 

Schlu6wort. 
Was zur Aufldarung tiber die Bilanz tiberhaupt, uber die Bilanz

verschleierung im besondern dienen kann, glaube ich in diesem Werk 
geboten zu haben. leh verweise auf die Abschnitte im Hauptteil des 
Werkes: Begriff, Wesen und Zweck der Bilanz; die Bilanz
k unst; A ufstell ung einer m ustergul tigen Bilanz nach Inhalt 
und Form; vier versehiedene Bilanzmuster aus der Praxis mit Er
klarungen; die Ergebnisse, welche die kalkulatorische Buch
haltung aus einer richtigen Bilanz ziehen kann. Erst auf Grund 
dieser allgemeinen und besonderen Bilanzstudien konnte im Anhang 
das Problem der Bilanzverschleiernng mit Verstandnis behandelt wer
den. Hier haben wir zunachst die Mittel und Methoden der Verschleie
rung zusammengestellt und erklart, im AnschluB daran die Verschleie
rung als Mittel der Geschaftspolitik der Aktiengesellschaften betrachtet. 
Auf Grund dieser Studien soUte jedermann, der ein materielles oder 
ideelles Interesse daran hat, imstande sein, eine Bilanz mit Verstand
nis zu lesen, Verschleierungen als solche zu erkennen und an Hand der 
im letzten Abschnitt entwickelten Moglichkeiten den Motiven nach
z ufo r s c hen, welche die zur Bilanzaufstellung befugten Organe ge
leitet haben, den wahren Stand und die Lage des Vermogens sowie die 
Ertragnisse zu verschleiern, statt offen darzulegen. Dann wird man 
auch erkennen, daB die groBte Zahl der veroffentlichten Bilanzen, ge
messen an den indiesem Werke aufgestelltenMustern, mehr oder weniger 
verschleiert sind. Es erubrigt sich daher, an verschiedenen Beispielen 
der veroffentlichten Bilanzen die Verschleierungen nachzuweisen, es 
gentigen einige Beispiele von tausenden, die in handgreiflicher Weise 
ein verschleiertes Bild von der Vermogenslage und den Ertragnissen 
geben. 
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400 Billlnz der Leipziger Bank. 

Gewinn. und 
Zweillndsechzigstes Rechnungsjahr, den ZeltrauDl 

De bet. 

Flil' Zinsen auf Rechnungsbiicher und Scheckkonlen . . . 1138146 02 
" Handlungsunk)sten: 

a) Steuern und Abgaben. . . . . . . 313333,36 
b) Besoldungen und Remunerationen · .. 381627,59 
c) Sonstiges. . . . . . . . . . . . · .. 144394,59 839355 ()7 

" Unkos:e'l auf die Hausgrundstiicke, a,bziiglich Miet· 
ertrage der~elben . . . . . . 4107 16 

Zu verteilender Gewinniibers~huB . · . . . ~.~~~ __ ~5~6~2~3~5~0~2~7_7_ 

7605 III 02 

Leipzig, 31. Dezenber 1900. 

Gewinn· und Verlustkonto. 

Netto Gewinn des 62. Rechnunrrsjahres . . . . ..... M. 5271 777 ,14 
Hierzll Dbertrag aus dem Jahre 1899. . . . . . . . . . " 351725,63 

Verteilbarer Netto·Gewinn M. 6623502,77 
Hiervon sind zu kiirzen: 
4 % ordentliche Dividende auf das Aktienkapital VOIl 

M. 48000000.- . . . . . .. .. . . . . . . . . . . M. 1 920000,-
M. 3703502,77 

Sow:e die st:1tuten· resp. vcrtragsmaBigen Tantiemen an den 
Aufsichtsrat und die Dire'ktion . . . . . . . . . . . . .. M. 415731,01 

so daB M. 3287771,76 
als Rest vcrbleiben. 

Del' Aufsichtsrat beantragt in Gemeimchaft mit der Direk· 
tiol!, aus diesem Gewinn 

dem Beamtmp~nsions. und Unterstiitzun!s.Fonds, Bowie fiir 
Gratifikationen an die Beamten und Angestellten der Bank 

M. 200000,-
und dem Baureserve·Fonds . . . . M. 400000,-

zu ubel'weisen, 
den Aktioniiren 5% Sup?rdivid'lldc 1\1. 2400 000,- M. 3000000,-

11,'1£ neue Rechmmg vorzutragen. 

Leipzig, im Februar 1901. 

Z'l gew!ihren und restJiche M. 287111,76 

Direktion der Leipziger Bank 
A. H. Ex n cr. Dr. Gen tzs c h. 



Bilanz der Leipziger Bank. 401 

V ~rInst·Konto. 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1900 umfassend. 

Kredit. I 
nbertrag yom vorigen Rechnungsjahr . 351725 63 
FUr Zinsen und Gewinn auf Wechselkonto. 1304 705,52 

ab: Riickzinsen von Weohseln, welohe nach 
ultimo Dezember 1900 verfallen 243732,45 1060973 07 

" Zinsen von Pfandgeschaften 322823,95 
ab: Riickzinsen von Pfandgesohaften, welche 

naoh ultimo Dezember 1900 verfallen . 1516,30 321307 65 

" 
Gewinn und Zinsen aus Effektengeschaften .. 1102907 85 

" Zinsen in laufender Rechnung: 
vereinnahmte . 4574070,14 
ab: verausgabte. 1390941,33 3183128 81 

" 
Provision: 
vereinnahmte . 170185490 
ab: verausgabte. 116861,89 1584993 01 

" verfallenen Dividendenschein yom 57. Rechnungsjahr 75 -
I 7605111 I 02 

Direktion der Leipziger Bank, 
A. H. Exner. Dr. Gentzsch. 

Bilanz der Maschinen.Aktiengesellschaft "Turbine" 1). 
I (verschleiert) 

Grundstiioke, Gebiiude und 
Maschinen . . . . . . 2460722,30 

Kassabestand. . . . .. 24327,60 
Fabrikate u. Halbfabrikate 6720324,27 
Wechselbestand. . .. 420216,-
Beteiligungen. . . ., 175316,-
Effekten ........ 1000000,-
Debitoren . . . . . . . 4321 904,18 
Transitorische Posten 627901,-

15750711,35 

Aktienkapital. . . . . . 7000000,
GesetzIicher Reservefonds 600000,
ObIigationen . 2000000,-
Kreditoren ....... 3720331,90 
Gewinn ........ 2430379,45 

157507II,35 

II. (ri c h t i g g est e 11 t) 

Grundstiioke, Gebiiudeund 
Maschinen . . . . . . 2460 722,30 

Kassenbestand . . . .. 24327,60 
Fabrikate u. Halbfabrikate 7720324,27 
Wechselbestand. . . 675308,
Beteiligungen. . . . .. 275316,
Debitoren . . . . . . . 4321 904,18 
Transitorische Posten .. 842703,-
Eigene, zuriickgekaufte 

Aktien ........ 1000000,-

17320605,35 

1) Anmerkung auf folgender Seite. 

Sell ar. Buchllaltullg un;! Bilallz. 4. AUf!. 

Aktienkapital. . . . . . 7000000,
Gesetzlicher Reservefonds 600000,
Obligationen . . . . . . 2000000,
Kreditoren. . . . . . . 2720331,90 
Riickstellung fUr Kriegs-

gewinn ........ 1000000,-
Riickstellung fiir die nber-I le!tung in die Friedens-

W1rtschait . . . . . . 1000000,
.Akzepte . . . . . . .. 255092,
Hypotheken . . . . .. 100000,
Transitorische Passivpost. 214802,
Gewinn . . . . . .. 2430379,45 

17 320 605,35 

26 



402 Bilanz der Vereinigten Metallwarenfabriken Aktien-GeseI1schaften. 

1. .An dem Bestande der Fabrikate und Halbfabrikate ist ein Betrag von 
M. 1 000 000,- ala Riickstellung fiir U'berleitung in die Friedenswirtschaft 
abgesetzt. 

2 • .An Wechselbestand sind iiir eigene .Akzepte M. 255092.- abgesetzt. 
3. Die Beteiligungen bestehen in einer im Geschiiftsjahre zur Liquidation iiber

nommenen G. m. b. H. Von dem Ankaufswert ist der Betrag fiir eine dem
nAchst fallige Hypothek in Hohe von M. 100 000,- abgesetzt worden. 

4. Der ala Effekten mit M. 1000000,- aufgefiihrte Posten betrijJt eigene 
zuriickgekaufte Aktien. 

5. Von den transitorischen Posten der Aktivseite sind die transitorischen 
Passivposten im Betrage von M. 214802,- abgesetzt. Wils alles unter den 
auBergewohnlich groBen Posten Transitorische Aktiven und Psssiven ver
steckt worden iat, bleibt schleierhaft. 

6. Unter den Kreditoren befindet sich als Riickstellung fiir Kriegsgewinnsteuer 
ein Betrag von M. 1 000 000,-. 
Die hiernach berichtigte Bilanz ergibt sich aus II. 

BiIanz der Vereinigten Metallwarenfabriken Aktien-Gesellschaften 1). 
I (verschleiert) 

Grundstiicke, Gebiiude und 
Maschinen ...... . 

Kassenbestand. . . . . . 
Fabrikate ....... . 
Patente und Schut7.rechte . 
Debitoren ....... . 

112327,-
3420,65 

140403,81 
40224,90 

171628,27 
468004,63 

I Eingezahltes Aktienkapital 375000,
Gesetzlicher Reservefonds. 30000,
Akzepte . 6730,90 
Gewinn . . . . . . . . . 56273,73 

468004,63 

II (richtiggestellt) 

Grundstiicke, Gebaude und 
Maschinen .... . 

Kasse ....... . 
Fabrikate ..... . 
Verlust an der Beteiligung 

"Gasanziinder". . . . . 
Verlust an der Beteiligung 

162327,-
3420,65 

130625,51 

II Aktienkapital . . . . . . 
Gesetzlicher Reservefonds . 
Akzepte ... 
Kreditoren . . . . . . . 
Hypotheken. . . . . . . 

9 778,30 Reingewinn... 6270,53 

"Gehfix" . . . . . 40 224,90 
Verlust aus Be

teiligungen. . . 50 003,20 
Reinertrag der Fabrik Debitoren. . . . . . . . 314737,12 

Fehlende Einzahlung auf dss 
.Aktienkapital . . . . . 125000,-== 786 Il3,48 II = 

500000,-
30000,-
6730,90 

143108,85 
50000,-

56273,73 

786113,48 

1. Von den Gebauden und Grundstiicken sind Hypotheken im Werte von 
M. 50 000,- abgesetzt. 

2. Zu den Fabrikaten ist der Verlust sn der Beteiligung "Gasanziinder" G. lli. 

b. H. mit M. 9 778,30 hinzugerechnet. 
3. Unter der Bezeichnung Patente und Schutzrechte ist ebenfalls ein Verlust, 

und zwar aus der Beteiligung "Sohlenschoner Gehfix" im Betrage von 
M. 40224,90 aktiviert worden. 

4. Von den Debitoren sind die Kreditoren im Betrage von M. 143108,85 ab
gesetzt worden. 

5. Das nominelle Aktienkapital betragt M. 500000, eingezahlt sind 75%. 
6. Der Gewinn ist um die aktivierten Verluste aus den Beteiligungen (50003,20) 

kleiner, er betragt nur l\1. 6270,53. 

1) Die letzten zwei Beispiele, die schon mehr an Bilanzfalschung grenzen, 
sind mir von Dr. P a u I G e r s t n e r mitgeteiIt worden. 



Bilanz der Daimler.Motoren·GeseIIschaft Stuttgal't.Untertiirkheim. 403 

BiIanz per 31. Dezember 1915 
der Daimler-Motoren-Gesellschaft Stuttgart-Untertiirkheim 

Aktiva. 

Grundstiicke, Gebaude, maschinelle Einrichtungen, 
Mobiliar, Patente usw. 

Bestand am 31. 12. 15 * . 
Abschreibung * . . . . . 

Waren (Materialien und Teile) 
Fabrikate und Halbfabrikate *. . 
Kasse .......... . 
Wechsel ......... . 
Effekten und Beteiligungen * . 
A vale und Biirgschaften * 
Debitoren * . . . . . . . . 

M. 5993469,38 
." 648 517,08 M. 5 344 952,30 

" 4293575,78 
" 5 732 204,23 

" 
74666,57 
25140,15 

" 10160565,25 
56367,69 

" 16696785,65 
M. 42 384 257,62 

Passiva. 

Aktienkapital ... 
"41/ 2 % Obligationen 
Reservefonds . . . 
Arbeiterunterstiitzungskasse 
A vale und Biirgschaften 
Kreditoren * . . . . . 
Vortragsposten . . . . 
Gewinnvortrag vom 1. 1. 15 
Reingewinn pro 1915 . . . 

M. 496 978,40 

M. 8000 000,-

" 
927500,-

6500000,-
" 74971,08 
" 56367,69 
" 19662 113,38 
" 542701,55 

" 6 123 625,52" 6 620 603,92 
M. 42384257,62 

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12. 1915 

SolI Raben. 

Obligationszinsen M. 80083,65 
Abschreibungen *." 648 517,08 
Gewinn . . . . . " 6 620 603,92 

M. 7 349 204,65 

Vortrag v. 1. 1. 15 M. 496978,40 
Fabrikations-

iiberschuB * " 6 852 226,25 
M. 7 349 204,65 

1) Vom Standpunkt der BiIanzklarheit sind die mit * bezeichneten Posten 
zu beanstanden. 

26* 



II. Anhang. 

Tenernng, Geldentwertnng nnd Bilanz. 
A. Die Valutakrisis. 

I. Ursaehen, Umfang und Wirkungen der Valutakrisis und ihr Ein
fluB auf Volks- und Privatwirtsehaft im allgemeinen. 

Die folgenschwerste, zugleich sichtbarste und fiir jeden Wirtschafter 
empfindlichste Nachwirkung des Weltkrieges ist die gewaltige, nie 
zuvor erlebte Preissteigerung aller tauschwertigen Wirtschaftsgi1ter 
und entgeltlichen Dienstleistungen. Diese allgemeine Teuerung pflanzt 
sich wie eine Seuche auf aIle europaischen Staaten, ob kriegfiihrend 
oder neutral, fort, allerdings im unterschiedlichen Grade; infolge dar 
wechselseitigen wirtschaftlichen Abhangigkeit der durch den Verkehr 
und Produktenaustausch verketteten Lander der Okumena. auch 
nach den fremden Erdteilen, insbesondere nach dem zur Zeit reichsten 
Staate von Nordamerika, wo die Indexziffer fiir Preise aller entgelt
lichen Dinge von 100% in der Vorkriegszeit auf 200-230% in 1920 
gestiegen ist. 

Die Ursachen dieser Teuerung liegen fiir aIle darunter leidenden 
Staat en der Okumena in der durch den Weltkrieg herbeigefiihrten 
Gleichgewichtsstorung zwischen Weltproduktion und Weltkonsumtion, 
im Notschrei der ganzen Welt nach Lebensmitteln, Rohstoffen, Maschi
nen, Werkzeugen, Wohnungen, Schiffen, Lokomotiven; andererseits in 
dem Unvermogen der Produzenten aller dieser Wirtschaftsgiiter, auch 
nur annahernd den allgemeinen Warenhunger zu stillen. 

Fiir aIle diejenigen Staaten, deren Geldverfassung durch den Welt
krieg nicht flber den Haufen geworfen wurde, ist die eben geschilderte 
Starung des Gleichgewichtes zwischen Produktion und Konsumtion, 
der allgemeine Warenhunger, der durch die Weltproduktion nicht 
befriedigt werden kann, wenn nicht die einzige, so doch die Haupt
ursache der allgemeinen Teuerung; sie liegt also fast ausschlielHich 
auf der Warenseite, nicht auf der Geldseite, d. h. nicht in der 
Geldentwertung1). Es sind dies in Europa die Schweiz, Holland, 

1) Beweis dafiir ist der allgemeine Preisabbau, der in Nordamerika in der 
zweiten Halite von 1920 begonnen und sich von dort auf die anderen Litnder 
ausgebreitet hat. Nach der zuverlassigsten Statistik sind in New York die 
GroBhandelspreise vom Mai bis Dezember 1920 im Durchschnitt von 100% 
auf zirka 60% gefallen. Rohbaumwolle ist von 41 Ct. auf 14 Ct., also fa.st 
auf den vorkriegszeitlichen Preis gesunken, also von 100% auf 34%. 
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Sohweden, Spanien, England, Griechenland, die nordamerikanischen 
Freistaaten. So hat die Schweiz der Goldwahrung entsprechende Ver
baItnisse; jetzt (November 1920) bat die schweizerische Valuta in Europa 
die Fiihrung insofern ubernommen, als der Schweizer Franken an der 
Goldparitat gemessen die h6chstbewertete Geldeinheit ist. Die Bank
noten sind wie in Friedenszeiten zu 60-70% durch Metallgeld gedeckt, 
so daB von einer Inflation nicht die Rede sein kann. Und doch ist in 
der Schweiz die Indexzahl ffir die Preise aller Gegenstande des taglichen 
Bedarfs von 100% in 1913 auf 265% im Herbst 1920 gestiegenl). Auf 
die nordamerikanischen Freistaaten ist schon oben hingewiesen worden. 
Sie haben in ihren Notenbanken den gr6Bten Teil des Goldvorrats der 
Welt aufgespeichert, der Dollar ist als Zahlungsmittel des Auslandes 
sogar dem Golde uberwertig und doch diese gleiche Teuerung wie in 
der Schweiz. 

In den am Weltkrieg aktiv beteiligten Staaten Europas 
mitwirken die oben geschilderten Ursachen in gleicher 
Weise an der Teuerung. Aber dazu kommt ein zweites, das ist die 
Geldentwertung durch die sog. Inflation als Folgewirkung der Ent
artung der Banknote zum Papiergeld, der Ubergang von der Gold
wahrung zur Papierwabrung. 

Bis zum Ausbruch des Weltkrieges hatten fast aIle Kulturlander 
faktisch Goldwahrung; diese verlieh den Miinzen aller dieser Lander 
eine feststehende Wertbasis; denn das internationale WertmaB aller 
Miinzeinheiten war das Gramm Feingold, das diese, wenn auch je nach 
den staatlichen Miinzsystemen in unterschiedlicher }Ienge, enthielten. 
Dieses Grammgewicht von Feingold biIdete auch die Grundlage ffir die 
Berechnung der wechselseitigen Wertverhaltnisse der Miinzeinlleiten, 
das in Gleichwertigkeitszahlen ausgedriickt, Miinz pari genannt wird. 
So sind z. B. 100 Goldfranken = 81 Goldmark, weil 100 Fr. das gleiche 
Grammgewicht Feingold enthalten, wie 81 M. (= 29,032 g); und so 
entsprechend zwischen allen auf Goldwahrung beruhenden Miinzein
heiten. Diese Miinzparitaten sind aus den betreffenden Munzgesetzen 
abgeleitet und daher feststehend. 100 Fr. = 81 M. ; 100 danische 
Kronen = 112,50 M.; 100 holl. Gulden = 168,74 M. usw. 

Solange die Goldwabrung aufrecht erhalten bleibt, bilden diese 
Miinzparitaten gleichzeitig auch die Grundlage fiir die 
Wechselkurse jedes einzelnen staatlichen Miinzgebietes zu allen 
anderen fremden Munzgebieten, welche Kurse ffir den internationalen 
Geld-, Kredit-, Waren- und Personenverkebr, also den gesamten Zah
lungsverkebr maBgebend sind. Die Wechselkurse sind taglichen Schwan-

1) Nach der Statistik des Verbandes schweiz. Konsumvereine in Basel, die 
uber den Bedarf an Lebensmitteln fur eine Haushaltung gefiihrt und jedel1 
Monat im Verbandsorgan, dem "Schweiz. Konsumverein" veroffentlicht wird. 
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kungen unterworlen wegen der durch die Zahlungsbilanz bedingten 
Ungleichheit in Nacbfrage und Angebot. Aber diese Schwankungen 
waren bis Kriegsausbruch im Vergleich zu den heutigen sehr klein, 
sie pendelten jahraus, jahrein hochstens 1 % fiber oder unter der Paritat 
um diese herum, waren vom Goldexport- und Goldimportpunkt 
umklammert. 

Es kam anders. Die erste MaBregel bei Kriegsausbruch bei krieg
fiihrenden und neutralen Staaten war die Befreiung der Noten
banken von ihrer Pflicht zur EinlOsung der Banknoten 
und die Erklarung des Zwangskurses der Noten. Damit und in Verbin
dung mit dem Goldausfuhrverbot war der erste verhangnisvolle 
Schritt zur Aufhe bung der Goldwahrung und der Einfiihrung 
der Papierwahrung getan. AlIe kriegfiihrenden Staaten glei
teten auf der abschiissigen Bahn zur Papierwahrung immer wei
ter, durch Entbindung ihrer Notenbanken von der gesetzlichen 
Notendeckung (allgemein 2/3 Wechsel, 1/3 Gold), durch Preisgabe der 
Notenvermehrung ins unbegrenzte, durch Finanzierung des Krie
ges und des unerschwinglichen Staatshaushaltes mittels sog. 
Banknoten. Die deutsche Reichsbank, deren Noten in Friedens
zeiten im Maximum auf 21/2 Milliarden Mark stiegen, hatte Ende 1919 
35 Milliarden, im November 1920 fiber 60 Milliarden Noten ausgegeben, 
dazu iiber 13 Milliarden Darlehnskassenscheine, wahrend die 
Golddeckung von 21/2 Milliarden auf ca. 1 Milliarde zurfickging. Dazu 
kamen noch rund 100 Milliarden Kriegsanleihen, die ala Wertpapiere 
in Privatbesitz iibergegangen sind. Ahnlich liegen die Verhaltnisse in 
allen kriegfiihrenden Staaten Europas, schlimmer noch als in Deutsch
land in RuBland, Polen, Ungarn, Deutschosterreich, weniger in Frank
reich, Belgien, Italien, am wenigsten in England. Also nie gesehener 
tTberfluB an gesetzlichen Zahlungsmitteln und nie erlebter 
Mangel an Bedarfsgfitern. 

1m lnnern des Landes macht sich die Geldentwertung durch eine 
gewaltige Preissteigerung bemerkbar; in den Beziehungen zum Ausland 
findet sie in den Wechselkursen sichtbaren Ausdruck. Da das Papier
geld jeder Wertbasis entbloBt ist, so sinkt die Valuta im Ausland zum 
bloBen Kreditpapier herab, dessen Kurs den wildesten, unberechen
baren StOrungen, den Launen der Spekulation, dem Auf und Ab im 
taglichen Wechsel der Beurteilung der wirtschaftlichen und politischen 
Zustande und der Kreditfahigkeit des betreffenden Landes seitens 
der Auslander iiberantwortet ist. So wird Z. B. in Newyork eine Mark 
bald zu 4, bald nur zu 1 Cents (statt 24 Goldparitat) gewertet; 100 fran
zosische Franken bald 6, bald 10 Dollars (19,295 Goldparitat) usw. 

Welch ungeheure Verheerung in der Geldverlassung der europaischen 
Staaten der Krieg und seine Nachwirkung angerichtet hat, zeigt die 
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Tab. S. 4.08, die, wenn auch nur fiir einen Tag (den 15. November 1920) 
Giiltigkeit hat und schon nach einem Tag, geschweige in einem Jahre 
ein durchaus anderes Bild haben wird, es doch verdient, als histo
risches Dokument festgehalten zu werden. 

Die Tabelle umfaBt die Wechselkurse der Schweiz und Deutschland 
auf alle Hauptplatze der Staaten, die vor dem Kriege Goldwahrung 
hatten. In der 1. und 6. Spalte sind die vom Miinzpari abgeleiteten 
festen Wertgleichungen fiir die an den 23 in der 5. Spalte benannten 
Platze gesetzlichen Miinzeinheiten in Schweizer Franken und in 
deutschen Reichsmark angegeben. In der Vorkriegszeit waren diese in 
Franken und Mark ausgedriickten Mfulzeinheiten zugleich auch die 
durchschnittlichen Wechselkurse, die allerdings auch taglichen 
Schwankungen unterworfen waren; aber, wie schon oben angegeben, 
dieses Auf und Ab betrug hochstens 1 %. Welch ungeheuerliche GroBe 
diese in der 2. Spalte in Schweizer Franken, in der 7. Spalte in deutschen 
Mark genannten Veranderungen der Wechselkurse erreicht haben, 
ist in der 3. bzw. 8. Spalte in Prozenten ausgerechnet. Fiir die Schweiz 
variieren die Verhaltniszahlen von 126% bis 1 %; der amerikanische 
Dollar bedingt in der Schweiz ein Agio, einen tJberwert von 26%; da
gegen fiir Ungarn ein Disagio, einen Verlust von 99%. 

In Deutschland ist der Dollar auf 2071 % der Goldparitat gestiegen, 
hat also ein Agio von 1971 % erreicht; der deutsche Wechselkurs fallt 
fiir die verschiedenen anderen Platze, Schweiz = 1635 %; Frankreich 
617%; Italien 368%; Prag 104%; Wien 25,7%; Ungarn 17,2%. 

Die Gegenkurse sind in der 4. und 9. Spalte enthalten, und zwar in 
der 4. Spalte die Wechselkurse aller Platze auf die Schweiz, in der 9. 
auf Deutschland. 

Infolge der Wechselarbitrage, die bei ungehindertem Zahlungsver
kehr wieder eingesetzt hat, sind samtliche Wechselkurse im Gleich
gewicht bis auf kleine Differenzen, 

z. B. Deutschland-Sc.hweiz: 100 M. = 7,55 Frs.; 
100 Frs. = 1000000 : 755 = 1324 M. (It. Tab. Nr. 4) 

oder Deutschland-Bclgien-Schweiz: 
100 M. = 18,84 belg. Fr. = 7,55 Schweizer Franken. 

also 100 belg. Fr. = 75 500 : 1884 = 49,07 Schw. Fr. (Tab. Nr. II). 

Zum besseren Verstandnis der Tabelle diene noch folgendes: Bei 
nur einigermaBen freiem Zahlungsverkehr zwischen zwei Platzen setzt 
jedesmal die Wechselarbitrage ein, wenn das Gleichgewicht zwischen 
deren Wechselkursen gestort ist, wenn nur eine hinreichend groBe 
Differenz sich zum Eingreifen der Banken lohnt. Die Folge davon ist, 
daB, wenn in den neutralen Landern die Wechselkurse auf die valuta
leidenden Staaten fallen, die Gegenkurse dieser Lander auf die neu-
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tralen im gleiohen VerhiUtnis steigen. Es sei z. B. der Weohselkurs 
der Schweiz. auf Deutsohland = Sk, der Gegenkurs von Deutsohland 
auf die Schweiz Dk. So ist: 

S),t X Dk = 10 000 
Sk. = 10000 

Dk. 
Dk. = 10000 

Sk. 
Der Entwertung der deutschen Mark in der Schweiz ins Bodenlose 

steht die Steigerung des Schweizer Frankens zu Deutschland ins Un
gemessene gegeniiber. Das ist fUr das Verstandnis der Valutakrisis 
von fundamentaler Bedeutung, well dadurch klar wird, da8 darunter 
nicht nur die Lander mit entwerteter Valuta, sondarn auch die Lander 
mit anniihernd normaler Valuta leiden: 

Dort: GroBe Teuerung alier von den Neutralen bezogenen Waren 
bis zur Unerschwingliohkeit, Steigerung der langfristigen in °auslan
discher Wahrung lautenden Sehulden bis zur Zahlungsunfahigkeit der 
Schuldner. Auf Seite der Neutralen: Hemmung der Ausfuhr naoh den 
Staaten mit entwerteter Valuta bis zur Unverkauflichkeit der Ausfllhr
produkte, Stillegung der Fabriken, Arbeitslosigkeit der in diesen 
Industrien beschMtigten Personen, bis zur Unmoglichkeit sich steigernde 
Schwierigkeit in der Einziehung der in einheimischer Wahrung lautenden 
Forderung an das Ausland; ruinose Kursverluste an den in fremder 
Wahrung lautenden langfristigen KapitalanIagen aller Art. 

ll. Wll'kongen der Geldentwertung und der Geldwertschwankung. 
Die gegenwartige Wirtschaft beruht auf der Bewertung alIer Tausch

giiter durch das Geld. Buchhaltung und Bilanzen, aIle Schuld- und 
Forderungsverhii.ltnisse, feste Einkommen, Gehalter und Arbeitslohne; 
Steuern, Abgaben, Zolle und aIle ubrigen Gebiete der Staatsfinanzver
waltung; der interne und internationale Gtiteraustausch, Kapital-, 
Zahlungs- und Kreditverkehr sind auf dem Geld ala Wertmesser auf
gebaut. 1st nun dieser allgemeine PreismaBstab eine verii.nderliche 
GroBe, gleiohsam ein KautschukmaBstab, so muB auch das ganze 
Wirtschaftsleben ersehiittert werden. Die gleiohen Werte, Anlage- und 
Betriebsvermogen, Forderungen, Schulden, LOhue, Kredite, Wert
papiere, Produkte, Land, Hof, Haus werden bei schwankendem Geld
wert wie von unsiohtbaren Machten in ihrem Tauschwert verandert, 
der eine wird bereichcrt, der andere beraubt. Auf- und absteigender 
Wert der gesetzlichen Miinzeinheit gehort daher zu den sohwersten 
tlbeIn einer Nationalwirtschaft, ihre Verhiitung zu den vornehmsten Auf
gaben der Staatskunst. 
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Die Geldentwertung auBert sich in einer Verteuerung aller tausch
fahigen Produkte und Arbeitswerte, in einer VerschlechtellUng der Ge
halter und Arbeitslohne und damit auch in der Lebenshaltung ganzer 
Volksklassen, die sich notgedrungen zur Wehr setzen und auf giitlichem 
Wege oder durch Streiks sich hOhere LOhne und GehliJter erkampfen. 
Die Staatseinkiinfte werden gemindert, die Glau biger beraubt, die Schuld
ner entlastet und bereichert, im internationalen Verkehr werden die 
Preise der Importwaren gesteigert, der Export der inlandischen Pro
dukte nach den' Landern mit gleichbleibendem Geldwert derart ge
fordert, daB dem betreffenden Lande die "A ushohl ung" droht: der 
Staat kommt in die gefahrlichste Notlage. 

Auch das Steigen des Geldwertes wirkt nachteilig auf die innere 
Wirtschaft eines Staates, sowie Handels- und Kreditbeziehungen zum 
Ausland. Jetzt leidet der inlandische Produzent durch das Sinken der 
Preise aller Erzeugnisse, sowie der Schuldner von langfristigen Kredit
verpflichtungen. Der Export wird gehemmt, der Import gefOrdert. 

Diese Tatsache konnte man in Deutschland beobachten, als der 
Markkurs im Ausland vom Februar bis im Juni 1920 ununterbrochen 
stieg, z. B. in der Schweiz von 5,50 Fr. auf 17 Fr. fiir 100 M., in Deutsch
land der Frankenkurs entsprechend von 1900 auf 600 M. fiir 100 Fr. 
fiel. Wie mancher deutsche Fabrikant und Kaufmann hat durch diese 
Steigerung des Geldwertes um 300% sein Vermogen verloren oder 
doch groBe Verluste erlitten! 

Als in Argentinien gegen Ende des vorigen Jahrhunderts das Gold
agio ununterbrochen fie), von 350 auf 300%, dann auf 200, auf 150 
und 100%, die Farmer daher fiir ihre Exportprodukte immer weniger 
Papierpesos bekamen, drohte dem ganzen Lande eine Verelendung; 
die Regierung fand das wichtige Mittel gegen die weitere Wertsteigerung 
der Papierpeso, indem sie das Goldagio mittels der Konversionskasse 
stabilisierte auf 1273/ 11%, so daB im Inland 100 Papierpesos unver
anderlich gleich 44 Goldpesos waren und die Wechselkurse auf die 
Lander mit Goldwahrmig eine feste Paritat hatten; da ein Goldpeso 
genau 5 Goldfranken oder 4,05 Goldmark waren und 44 Goldpesos 
gleich 100 Papierpesos, so ergab sich eine feste Wertgleichung: 

100 Papierpesos = 44 X 5 = 220 Goldfranken, 
= 44 X 4,05 = 178,20 Goldmark. 

Nach den gleichen Grundsatzen wurde in den letzten fiinfzig Jahren 
von allen Landern, die unter der Krankheit der Papierwahrung litten, 
die Wahrungsreform durchgefiihrt: Japan 1885-1897, Osterreich
Ungaro 1892-1900, RuBland 1893-1899, Britisch-Indien 1893-1898, 
Straits-Settlements (britischer Handelsdollars) 1901, Brasilien (Kon
versionskasse) 1906. 
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Edahrungstatsache ist, da8 der Wert des Papiergeldes im Inland 
an seiner Kaufkralt, 1m Ausland an den Weehselkursen gemessen, un
begrenzten und stetigen Scbwankungen unterworfen ist, die das gesamte 
Wirtscbaftsleben im Innem und in seinen Beziehungen zom Aosland 
in den Zostand einer sehweren, andauemden Krankheit versetzen. 

Wie groB a.uch der der gesamten Wirtschaft zugefiigte Schaden 
einer cinmaligen Entwertung des Geldes sein mag, noch viel groBere 
Schaden verursacht die Unstetigkeit des Geldwertes, das unberechen
bare Auf und Ab der Wechselkurse. Daher liegt die nachste und wich
tigste Aufgabe der Miinzpolitik der Papierlander weniger in der Wieder
herstellung des a.lten miinzgesetzlichen Goldwertes, 80ndem vielmehr 
in der StabiIisierung des Papiergeldwertes im Innem und in den Wechsel
kursen nach aoBen. Die einzigen Moglichkeiten hierzu sind entweder 
die Herstellung einer festen Wertbasis des Papiergeldes in Gold, oder 
eine feste Wertrelation zu einer intemationalen Goldmiinze (ahnlich 
der deutschen Silberrupie zur Goldmark im einstigen Deutsch-Ostafrika, 
der Silberl1lpie in Britisch-Indien zum englischen Sovereign, das 
Conant-Dollars in Manila zum Golddollar der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika usw. 1) 2) ). 

1) Oder nach meinem Vorscblag: Einfiihrung einer Weltgoldmiinzeneinheit 
von 1 g Feingold als Rechnungsgeld, wonach der samtliche internationale Zahlungs
verkehr verrechnet und durch eine entsprechende Organisation der Banken voll
zogen werden miiBte: Genaueres in meinem Werke: Umgestaltung der Geld
und Wahrungsverhiiltnisse und der Wechselkurse durch den Krieg. Berlin bei 
S. Simon, Verlag fUr Sprach- und HandelswiBsenschaft, 1920. 

2) In der Miinzgeschichte gibt es sehr viele Beispiele dafiir, daB zur Einfiih
rung der Wiihrungsreform die betreffenden Staaten zuerst ihr Silber- oder Papier
geld auf dem Weltwechselmarkt zu stabilisieren suchten und erst nachher zUr 
neuen Goldwahrung iibergingen; z. B. RuBland 1899: 2 alte Goldrubel = 3 Papier
rubel = 3 neue Goldrubel; ein alter Goldrubel = 3,20 M., ein neuer = 2,16 M. 
Japan 1897: 1 alter Goldyen = 2 Papieryen = 2 neue Goldyen. Manila 1899: 
2 Silberpiaster = 1 nordamerikanischer Golddollar. Ostlndien 1893: 1 alte Silber
rupie = 11-18 Pence, stabilisiert: 1 neue Rupie = 16 Pence. Straits Settle
ments 1906: 1 mexikanisoher Piaster = 20-30 Pence, 1 neuer britischer Handels, 
piaster = 28 Pence fest. Osterreieh 1899: 1 Papiergulden = 1,50-2,50 Fr., 
stabilisiert a.uf 2,10 Frs. = 2 Kronen Goldwa.hrung (1,05 Fr.). Mexiko 1905: 
1 alter mexikanischer Piaster = 40-60 Cents; stabilisiert 2 neue Goldpiaster 
= 1 nordamerikanischer Dollar. Argentinien 1900: 1 Goldpeso = 2-4 Papier
peso, stabilisiert durch die Konversionskasse: 44 Goldpesos = 100 Pa.pierpesos 
(Goldagio fest 1273/ 11%); ahnlich in Brasilien 1906: 1 Papiermilreis = 6--19 Pence, 
stabilisiert durch Konversionskasse: 1 Papiermilreis = 16 Pence. Deutsch·Ost· 
afrika 1905: 1 deutBche Silberrupie = 7~0 Pfennig; stabilisiert durch feste 
Wertrelation zur Goldmark, 15 Rup. = 20 M. Gold, 1 Rup. = 1,33 M. fest usw. 
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B. EinflnB der Valntakrisis anf Bnchhaltnng nnd Bilanz 
in der Schweiz. 

Nachdem wir die Ursachen, den Umfang und die Wirkungen der 
Entwertung des Papiergeldes in den am Weltkriege aktiv beteiligten 
Staaten sowie ihre Ruckwirkung auf die neutralen Staaten, insbesondere 
auf die Schweiz, besprochen haben, bleibt uns ubrig, den EinfluB dieser 
Wahrungskrisis auf Buchhaltung und Bilanz zu erortern, damit den 
Zusammenhang dieser allgemeinen wirtschaftlichen Krankheit mit 
dem Hauptthema unseres Werkes und mit ihr die Notwendigkeit der 
Aufnahme dieses Kapitels in das vorliegende Buch nachzuweisen. 
Dabei konnen wir uns auf zwei Lander beschranken, je eines mit hoch
wertiger Valuta und je eines mit entwertetem Papiergeld auswahlen; 
die Schweiz und Deutschland. 

I. Die schweizerischen Verhiiltnisse im allgemeinen. 
Schon im allgemeinen Teil ist nachgewiesen worden, daB derSchweizer 

Waren-, Geld- und Kreditverkehr mit den Papierlandern, insbesondere 
auch mit Deutschland an drei der Valutakrisis entspringenden Dbein 
leidet. Einmal an der Unstetigkeit der Wechselkurse, welche sogar 
stundliche und taglicheSprnnge auf und ab machen, daBaberdiewochent
lichen, monatlichen oder die in langeren Zeitraumen ganz unerhort 
sind und jeglichen Kreditverkehr in auslandischer Wahrung mit 
derartigen Kursverlustgefahren verkniipfen, die kein vorsichtiger 
Kaufmann auf sich nehmen kann. Mit Bezug auf diese Schwierigkeiten 
mussen wir uns auf die schon im allgemeinen Teil erwahnten Folgen 
und MaBregeln beschranken. 

Zum andern ist der Ausfuhr der Landes- und Industrjeprodukte 
in der Kurswertsteigerung des Schweizer Franken in den Einfuhrlandern 
eine fast uniibersteigliche Schranke gezogen, so daB fiir die auf die 
Ausfuhr angewiesenen schweizerischen Industrien und Produzenten 
von Ausfuhrgegenstanden die Ausfuhr fast verunmoglicht ist, die fiir die 
auslandischen KurbedUrftigen und Reiselustigen eingerichteten groBen 
und kleinen Kurhauser mit ihren 150 000 Fremdenbetten meistens 
leer sind und die in der Schweizer Hotelerie angelegten, iiber eine 
Milliarde Franken betragenden Kapitalien nicht nur leer ausgehen, 
sondern noch Unterhaltungskosten, Versicherungen, Steuern und Zinsen 
verschlingen. Dazu kommt noch, daB z. B. im deutschen Inland die 
Papiermark bei weitem nicht so entwertet ist, als diese Entwertung 
im Schweizer Wechselkurs auf Deutschland zum Ausdruck kommt, 
daher die deutsche Industrie die gleichen Produkte viel billiger aus
fuhren kann, als die Selbstkosten der Schweizer Industriellen betragen. 
Die notwendige Folge ist, daB die in schweizerischen Exportindustrien 
beschaftigten Arbeiter entlassen, ihren Betrieb einschranken, nur 3 bis 
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4 Tage in der Woche arbeiten oder die Fabriken schlieBen mussen. 
Aber dieses zweite Dbel schlagt nur zum Teil in unser Thema - Buch
haltung und Bilanz - ein, und zwar insofern, als die Entwertung der 
Hotels, der Fabriken, die Unverkauflichkeit der Exporterzeugnisse in 
der Bewertung der Aktiven zum bilanzmaBigen Ausdruck kommt, 
Einzelfirmen und Gesellschaften mit Verlust abschlieBen und Tausende 
von Unternehmungen zunachst zahlungsunfahig oder gar uberschuldet 
werden, freiwillig liquidieren mussen oder in Konkurs getrieben werden, 
wenn nicht SchuldennachlaBvertrage abgesehlossen oder Sanierungen 
durchgefuhrt werden konnen. 

Was aber uns in der Folge etwas ausfiihrlicher beschaftigen wird, 
ist das dritte Dbel: die nie geahnte, fiir unmoglich gehaltene Entwertung 
desjenigen Vermogens von schweizerischen Privaten und Firmen, 
das langfristig in Landern mit Papierwahrung angelegt ist, sei es in 
Wertpapieren, Bankguthaben, Hypotheken, Renten, Pen
sionen, Beteiligungen, Darlehen, Versicherungen, Syndi· 
katsbeteiligungen, Patentreehte, Konzessionen, Sehrift· 
stellerhonorar, Erbschaften oder andere rech tliehe An
spruche usw., insofern aHe diese Firmen oder Aktiven in auslandiseher 
Wahmng (der Lander mit Papiergeld) lauten und keine Ruekzahlungs
klausel in Goldwahrung bzw. in Schweizerwahrung besteht. Zahllos sind 
die Personen in der Schweiz, die einen kleineren oder groBeren Teil 
ilrres Vermogens in derartigen Anleihen investiert haben. Zunachst sind 
es Kapitalisten, Banken und Genossenschaften, internationale Gesell· 
schaften, Trustbanken, Versicherungsgesellsehaften und Kaufleute, 
Industrielle usw., in deren Geschaftskreis es liegt, ihr Vermogen in aus
landischen Unternehmungen zu investieren, oder in fremden Wert
papieren anzulegen. Zu diesen geschaftsmaBigen Glaubigern der Sehweiz 
sind wahrend des Krieges noch eine sehr groBe Zahl von Kaufleuten ge· 
kommen, die im Vertrauen auf die schnelle Erholung der Weehselkurse 
nach dem Kriege we kurzfristigen Guthaben im Auslande stehen lieBen, 
bei deutsehen Banken hinterlegten, um den damaligen, naeh ihrer Mei. 
nung groBen Kursverlust zu vermeiden. Einem dritten Kreis von schwei· 
zerischen Glaubigern, der an Zahl die beiden andern noch weit iibertrifft, 
gehoren diejenigen Personen an, die wahrend des Krieges aus Valuta
spekulation auslandisehe Kriegsanleihen gekauft, oder 5hr Schweige
geld in deutsches, osterreiehisches, italienisehes usw. umgeweehselt 
haben, je tiefer im Kurs die Mark, die Lire, der franzosisehe Franken 
stand, desto mehr soleher Werte kauften. Naeh Schatzungen deutseher 
Fachmanner sollen im Auslande 15 Milliarden deutscher Banknoten 
liegen, und ein ebenso groBer Betrag Guthaben von Auslandern bei 
deutschen Banken als Depositen angelegt sein. Nun stelle man sieh 
vor, wie enorm die Kursverluste in der Sehweiz sein mussen, wo del' 
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Kurs fiir die Mark von 123 auf 7-10 Rappen, derjenige der oster
reichischen Krone von 105 auf 11/2-21/ 2 Rappen gesunken, der russische 
Rubel uberhauptnicht mehrverkauflichist, aber bis 1914266Rappengalt. 

Das schweizerische Handelsgesetz (Obligationsrecht) schreibt vor, daB 
die Aktiengesellschaften und Genossenschaften ihre Wertpapiere und aus. 
landischen Guthaben hochstens zum Durchschnittskurse des dem Bilanz
tage vorausgehenden Monats bewerten und in die Bilanz aufnehmen 
diirfen; andere Gesellschaften und Einzelfirmen halten sich auch 
an die Vorschrift. Nun entstand bis Ende 1919 eine groBe Notlage 
bei einer groBen Zahl von Banken, namentlich denjenigen, die an der 
deutschen, osterreichischen, italienischen und franzosischen Grenze 
etabliert sind und naturgemaB auch Kapitalanlagen im benachbarten 
Auslande machten; aber auch groBere Banken im Inlande, die an der 
Vermittlung des groBen internationalen Geldstromes von franzosischen 
Kapitalien insbesondere nach Deutschland teilgenommen hatten und 
nun glaubigerseits ein Markguthaben, schuldnerischerseits aber eine 
Schuld in Schweizerfranken hatten. Die strikte Ausfuhrung der gesetz
lichen Vorschrift fUr die Bilanzierung der Vermogenswerte in aus
landischer Valuta hatte einen Verlust ergeben, der die Kapitalreserven 
samt einem kleineren oder groBeren Bruchteil des Aktienkapitals auf
gezehrt und <:laher die Ausschuttung einer Dividende auf Jahre binaus 
verunmoglicht hatte, da auch nach schweizerischem Aktienrecht 
eine Dividende nicht ausgerichtet werden kann, ehe aus den Jahres
ertragnissen der vorgetragene Verlust gedeckt, bzw. das Aktienkapital 
wieder auf den Nominalwert erganzt worden ist. Aber eine groBe 
Zahl von Gesellschaften war in noch schlimmerer Lage, weil bei gesetz
licher Bewertung des Vermogens in auslandische Wahrung das ganze 
Aktienkapital aufgezehrt und die betreffenden Gesellschaften in den 
Zustand der Dberschuldung eingetreten waren und infolgedessen den 
Konkurs h~tten anmelden mussen. Um eine solche weitgreifende und 
verhangnisvolle Katastrophe zu verhiiten, hat der schweizerische 
Bundesrat kraft seinen Kriegsvollmachten folgende Verordnung erlassen: 

ll. Folgen der Wahrungsentwertnngen fiir Aktiengesellsehaften nnd Ge
nossensehaften. (Bundes:-atsbeschluB yom 26. Dezember 1919). 

Art. 1. Der nachstehende BundesratsbeschluB gilt fur Aktien
gesellschaften und Genossenschaften, nachstehend Gesellschaften genannt. 

Er bezieht sich in den Art. 2-4 ausschlieBlich auf soIche Ver
mogenswerte, die sich am Tage, auf den die erste Bilanz nach Inkraft
treten dieses Beschlusses errichtet wird, im Besitze der Gesellschaften 
befanden oder aber spater an Stelle der ursprunglichen Objekte erworben 
worden sind. 

Art. 2. Gesellschaften konnen im Auslande gelegene Immobilien 
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und industrielle Anlagen zu demjenigen Frankenbetrage in ihre Bilanz 
einstellen, der seinerzeit fiir die Erwerbung oder die Errichtung aus
gelegt wurde. Von diesem Betrage ist indessen eine der natiirlichen 
Wertverminderung entsprechende Abschreibung vorzunehmen. 

Diese Bestimmung gilt auch fiir Beteiligungen an ausliindischen 
Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Gesellschaften mit beschriinkter 
Haftbarkeit und ahnlichen Gesellschaften, wenn die schweizerische 
Gesellschaft mindestens drei Viertel des Gesamtbestandes der Gesell
schaftsanteile eines ausliindischen Unternehmens besitzt. 

Art. 3. Die auf ausliindische Wahrung lautenden Forderungen, 
sowie schweizerische Beteiligungen an ausliindischen Gesellschaften oder 
Genossenschaften, ffir welche Art. 2, Abs. 2 hiervor nicht zutrifft, dfirfen 
jeweilen hochstens zu dem Werte in die Bilanz eingestellt werden, 
der sich durch Umrechnung der ausliindischen Wiihrung in Schweizer
wahrung nach dem mittleren Kurse des dem Bilanztage vorangehenden 
Monats ergibt. Wurde dem Glaubiger durch den Schuldner selbst 
oder durch Dritte ein hoherer Umrechnungskurs garantiert, so dad 
dieser bei der Bilanzaufstellung berucksichtigt werden. 

Der Betrag des Ausfalles, der sich bei Anwendung dieser Grund. 
satze jeweilen gegeniiber dem bisherigen Buchwert ergibt, kann als be· 
sonderer Posten unter die Aktiven in die Bilanz aufgenommen werden. 

Gesellschaften, die von der in Abs. 2 dieses Artikels eingeriiumten 
Befugnis Gebrauch machen, haben zur Tilgung des unter die Aktiven 
eingestellten Postens, soweit dieser nicht durch Reserven gedeckt ist, 
bis zum Bilanztage des Jabres 1940 alIjiihrIich wenigstens denjenigen 
Betrag zu verwenden, der sich bei Teilung dieses Postens durch die Zahl 
von labren ergibt, die zwischen dem jeweiligen Bilanztage und dem 
Bilanztage des labres 194:0 liegen. 

Erreicht oder libersteigt der durch Reserven nicht gedeckte Aus
fall die Halfte des Gesellschaftskapitals, so ist auch ein liber die im 
vorhergehenden Absatz bezeichnete Minimal-Amortisationsquote hinaus 
vorhandener BetriebsliberschuB ganz zur Tilgung zu verwenden. 

Betragt der durch Reserven nicht gedeckte Ausfall weniger ala die 
Ralfte des Gesellschaftskapitals, so kann ein liber die Minimal-Amorti
sationsquote hinaus erzielter BetriebsuberschuB bis zur Rohe von 
5% des Gesellschaftskapitals als Reingewinn erkliirt und als Dividende 
ausgerichtet werden. Soweit der BetriebsuberschuB nicht als Divi
dende ausbezahlt wird, ist er zur Tilgung des Ausfalls zu verwenden. 

Art. 4. Eine Gesellschaft kann die in Art. 3, Abs. 1, bezeichneten 
Aktiven zu einem hoheren Umrechnungskurse, als er dort angegeben 
ist, einstellen. Sie hat diesfalls den Wert dieser Aktiven in ausliindischer 
Wahrung und den fUr die Berechnung zur Anwendung gebrachten 
Umrechnungskurs in der Bilanz selbst anzugeben. 
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Eine Gesellschaft, die von dieser Befugnis Gebrauch macht, hat 
die Differenz zwischen dem in die Bilanz eingestellten und dem sich 
nach Art. 3, Abs. 1, ergebenden Werte nach Verrechnung der Reserven 
gemaB Art. 3, Abs. 3 hiervor, zu tilgen und demgemaB jahrlich eine der 
Tilgungsquote entsprechende Minderbewertung auf dem eingestellten 
Posten vorzunehmen. 

Die Bestimmungen des Art. 3, Abs. 4 und 5, finden sinngemii.l3e 
Anwendung. 

Gesellschaften, welche nach MaBgabe der Bestimmungen dieses 
Artikels verfahren, haben in ihrem Geschaftsberichte einlaBliche Nach
weise fiber die Berechnung des Wahrungsausfalles und ihrer Tilgungs
quote zu liefern. 

Art. 5. Kommt eine Gesellschaft den in Art. 3 oder 4 enthaltenen 
Vorschriften iiber den Ausweis und die Tilgung des Wahrungsausfalles 
nicht nach, so geht sie den Vergiinstigungen dieses Beschlusses verlustig 
und es kommen auf sie die Bestimmungen des schweizerischen Obli
gationenrechtes unverandert zur Anwendung. 

Art. 6. Vbersteigt der durch Reservefonds nicht gedeckte Wahrungs
a usfall einer Gesellschaft allein oder in Verbindung mit einem vorhandenen 
Passivsaldo den Betrag des Gesellschaftskapitals (Oberschuldung), so 
kann auf deren Antrag oder auf den Antrag eines Glaubigers vom 
Gerichte ein Kurator bestellt werden. 

Geschieht dies; so bediirfen die die Vermogenssubstanz beriihrenden 
Verwaltungshandlungen der Organe der Gesellschaft zu ihrer Gfiltig
keit der Zustimmung des Kurators. 

Art. 7. Genfigen die Einnahmen einer Gesellschaft, um ohne 
Schmalerung ihrer Vermogenssubstanz ihre Schulden zu verzinsen, 
ist sie aber zufolge der Wirkungen von Wahrungsausfallen nicht in der 
Lage, die notigen Mittel zur Abzahlung falliger Kapitalschulden aulzu
bringen, so Mnnen ihr die von den Kantonen zu bezeichnenden gericht
lichen Instanzen, ohne Durchfiihrung eines NachlaBvertragsverfahrens, 
fUr die Abbezahlung falIiger 'Kapitalbetrage eine Stundung bis liingstens 
31. Dezember 1924 gewahren. Der letzte kantonale Entscheid kann 
auf dem Wege der Berufung an das Bundesgericht weitergezogen werden. 
Die gerichtlichen Instanzen sind befugt, die erforderlichen sichernden 
MaBnahmen zugunsten der Glaubiger zu treffen. 

Wahrend der Dauer einer solchen Kapitalstundung ist die Aus
zahlung von Dividenden ausgeschlossen. 

DieStundung fallt dahin, wenn diefalligenZinsennicht bezahlt werden. 
Art. 8. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Privat

unternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens Anwendung. 
Der Bundesrat bleibt jedoch ermachtigt, ffir die Bilanzaufstellung 

solcher Unternehmungen allgemeine Anordnungen oder hesondere Ver-
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fugungen zu treffen, die von den gesetzlichen Bestimmungen und 
den Vorschriftendieses Bundesratsbeschlusses abweichen. 

Art. 9. Die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts 
sind rechtsunwirksam, soweit die vorstehenden Bestimmungen mit 
ihnen in Widerspruch stehen. 

Der vorliegende BundesratsbeschluB tritt am 31. Dezember 1919 
in Kraft. Seine Bestimmungen uber die Bilanzaufstellung konnen auf 
aIle Abschlusse angewendet werden, die am 31. Dezember 1919 noch 
nicht vollzogen sind. 

Eine weitere diesbezugliche Verordnung ermachtigte die Gesell
schaften, die langfristigen Kapitalien durch Ausgabe von Obligationen 
an sich gezogen hatten, eine Gliiubigergesellschaft z u bil de n, die 
mit Dreiviertelmehrheit beschlieBen kann, ihre Obligatio. 
nen in Prioritatsaktien umzuwandeln. FUr diese beiden Ver
ordnungen waren die Grundlagen zu einer weitgehenden Sanierungs
aktion der durch die Wahrungsentwertung bedrangten Gesellschaften 
gegeben. Vnter den zahlreichen Gesellschaften, die davon Gebrauch 
machten, greifen wir nur eine heraus, deren Saruerung als typisches 
Beispiel von Sanierung gelten kann und gleichzeitig zur Veranschau
lichung der buchhalterischen Darstellung der Sanierung dient. Hiermit 
ist auch eine Lucke des ganzen Werkes ausgefiillt, da wir weiter nirgends 
Gelegenheit hatten, eine Sanierungsbilanz zu entwickeln. 

c. Sanierung der Bank fiir elektrische Industrie in Zurich. 
Diese Vnternehmung ist eine internationale Trustbank. Sie wurde 

1895 von der Schweiz. Kreditanstalt in ZUrich auf die Initiative der 
Allgemeinen Elektrizitatsgesellschaft in Berlin gegriindet. 1hr Zweck 
ist die Vbernahme und Durchfuhrung von Finanzgeschaften, insoweit 
diese Bezug haben auf die V orbereitung, den Bau, den Erwerb, den 
Betrieb, die Umwandlung oder die VerauBerung von Unternehmungen 
im Gebiet der angewandten Elektrotechnik, insbesondere der Beleuch
tung, der Kraftubertragung, des Transportwesens und ~der Elektro
chemie usw. Die Bank nahm rasch eine groBe Ausdehnung, griindete, 
finanzierte, beteiligte sich, betrieb Vnternehmungen in Deutschland, 
der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, RuBland, Portu
gal usw.; fur Aktienkapital wurde mehrmals vergroBert und betrug 
vor der Sanierung 75 Millionen Franken; ihre Obligationen gaiten als 
sicheres, gut verzinsliches ~ Anlagepapier und wurden hauptsachlich in 
der Schweiz in den weitesten biirgerlichen Kreisen gezeichnet, im 
Gesamtbetrag von annahernd 100 Millionen Franken; ihre Aktien 
waren an den Hauptborsen Europas notiert und erreichten entsprechend 
der hohen Dividende einen Kurswert von 150 bis 200%. 

SchAr, Buchhaltung und llilanz. 4. Anft. 27 
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Als schweizerische Gesellschaft m uBte sie ihre Bilanz in 
Schweizerwahrung aufstellen. Man beachte nun die Kurs
entwertung nach Tabelle S.418, so wird ffir jedermann klar, welche 
katastrophale Wirkung diese Valutakrisis auf die Bank ausuben muBte; 
die Kursverluste zehrten nicht nur die seit 25 Jahren angesammelten 
offenen und stillen Reserven auf, sondern das ganze AktienkapitaI 
hiug in der Luft; die Jahreseinnahmen, meistenteils auch in entwerteter 
Wahrung eingehend, reichten nicht aus, die Obligationen zu verzinsen; 
dazu kam die bevorstehende Falligkeit mehrerer Obligationenanleihen, 
ffir deren Ruckzahlung keine neuen Kapitalien aufbringlich waren; 
so war die Bank zahlungsunfahig und nahezu auch uberschuldet, so 
daB sie nur durch eine groBzugige Sanierung vor dem Konkurse gerettet 
werden konnte. 

Es folgt nun zunachst die Bereehnung der Kursverluste auf Grund 
der Angaben der Ietzten Bilanz vor der Sanierung (30. Juni 1920) und 
auf den schweiz. Wechselkursen Mitte November 1920 nach Tabelle 
S. 408; diese Kurse waren Ende Juni viel h6her, so daB die Kursverluste 
auf 30. Juni in dem Jahresbericht wesentlich niedriger waren; da die 
entscheidenden Beschlusse uber die Sanierung aber erst am 10. No
vember gefaBt worden sind, so hat der Verfasser dieses Werkes es ffir 
richtiger erachtet, den Berechnungen der Kursverluste die Kurse auf 
Mitte November zugrundezulegen. 

I. Berechnung der Kursverluste. 
a) Beteiligungen. Laut Bericht zur Jahresrechnung setzten sich die Be

teiligungen zusammen und wurden durch die Bank einbezahlt wie folgt. 

Berechneter Kurswert 

Wihrung N ominalbetrag Bei der Einzahlnng \\ Bei der Sanierung 
Gold- \ F k Kurse \ parltiit ran en 15.11.20 Franken 

Schweizer. Fr. 10540000 
1 100 10540000 100 10540000 

Deutsche. M. 55855300 123,45 68957158 7,55 4216875 
Italienische L. 21972500 100 21972500 22,50 4943812 
Franzosische. Fr. 11858500 100 11 858 500 37,40 4435079 
Be1gische .. Fr. 2175000 100 2175000 40 870000 
Russische .. Rh. 4989000 266% 13304 000 - ? 
Spanische • Pes. 9833500 

1
100 

9833500 76 7473460 
Portugiesische . MI. 405000 5,60 2268600 2,35 959750 

Summen 140909258 -

I 
33438976 

Davon inliindische Wiihrung 10 540000 = 10540000 

Ausliindische Wiihrung . 130369258 = I 22898976 

Kursverlust 82,4% an . 130369258\ = 107470282 

il 130369258 
!: 



Berechnung der Kursverluste. 

In der zu sanierenden Bilanz stehen andere Zahlenwerte: 

Die Bewertung der Beteiligungen me oben . 
Sie sind iiberwertet um. . . . . . . . . . . 

1m Sanierungsplan sind diese angesetzt 
1m Sanierungsplan ist die Bewertung der Be-

teiligungen angegeben. . . . . . . . .. 

Hieraus ergibt sich ein Einzahlungswert von . 
Nach den Paritatskursen ist derselbe, wie oben 

Der Einzahlungswert steigt also urn . . " . 
Um diesen Betrag erhOht sich auch der oben be-

rechnete Kursverlust von . . . . . . . . 

Der tatsachIiche Kursverlust an den Beteiligungen 

33438976 
52755540 

86194516 

56010866 

142205382 
140909258 

1296124 

107470282 

419 

(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

108766406 (f+g) betragt also auf den Saniernngstag berechnet = 

======== 

b) An den Vorscbiissen in Kontokorrent an 16 Unternehmnngen. 

1m Sanierungsplan sind diese angegeben wie folgt (die Kurse sind 
nach Tab. S. 408 vom Verfasser eingesetzt): 

Deutsche Mark. . 27675 657 zu 7,55 = Fr. 2104612 
ltalienische Lire . 4 993 980 ,,22,50 = " 988645 
Russischer Rubel. 75 403 " " (1) 
Schweizer Franken 8 662 788 ,,100 " 8662788 
Summe zu den Kursen von Mitte Nov.. . . = Fr. II 756045 (a) 

8662788 Hiervon in Schweizer Wahrung . . . . . . 
Kurswert der Vorschiisse in ausland. Wahr. 

1m Sanierungsplan sind diese bewertet zu 
Fr. 24125191 (c) 

ab Schweiz ,,8 662 788 

Bewertung der auslandisehen Wahrung . 

1m Sanierungsplan iiberwertet um 

Probe: Laut Sanierungsplan sind die Vor-

" 
= Fr. 3093257 (b) 

15462403 (d) 

= Fr. 12369146 (el-b) 

schiisse bewertet fUr. . = Fr. 24125191 (c) 
Der Kurswert ist aber nur. . . . ,,11 756045 (a) 

Kursverlust an Vorschiissen . .. = Fr. 12369146 
Dazu Kursverlust an Beteiligungen =" 108766406 

Gesamter Kursverlust der Bank . . . .. = Fr.121135 552 (e) 

27* 
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c) Kritik der Kursveriost-Reehnnng. 

Die vorstehende Summe der Kursverluste ist um annahernd 
zehn Millionen Franken groBer als diejenige, welche die Rechnungs
revisoren der Bank auf Grund ihrer Bewertung der am 10. November 
stattgefundenen Glaubigerv'ersammlung vorgelegt haben. Diese Diffe
renz beruht auf zwei Ursachen: 

1. Der Verfasser hat seinen Berechnungen die Mittelkurse vom 
15. November (Tab. S. 408) zugrunde gelegt; die Rechnungs
revisoren dagegen die Kurse vom 8. November. Da die Schweizer
kurse sprunghaft von Tag zu Tag oft um flinf, zehn oder 
mehr Prozent der Kurse' vom vorhergehenden Datum steigen 
oder fallen konnen, so wird man je nach dem Tage, nach dessen 
Kurse die fremden Valuten umgerechnet werden, auf so groBe 
Betrage, wie sie hier in Betracht fallen, auch auf Millionen 
Franken Differenzen kommen. Darin liegt ja gerade die gro.6e 
Unsicherheit in der .bilanzmaBigen Feststellung des Vermogens 
bzw. des Gewinns oder Verlustes einer jeden Unternehmung, 
die unter ihren Aktiven und Schuld en fremde Valuten zu be
werten hat. 

2. Der zweite Zustand liegt in der unzutreffenden Annahme des 
Verfassers, daB samtliche Beteiligungen in fremden Valuten ge
wohnliche Kapitaleinlagen seien. Nach Erkundigungen bei der 
Bankverwaltung bestehen aber diese Beteiligungen zum Teil auch 
aus Effekten (Aktiven), fiir deren Bewertung der Borsenkurs 
maBgebend ist. In verdankenswerter Weise hat die Direktion 
der Elektrabank, der diese Arbeit zur Einsicht vorlag, den Ver
fasser auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und als Bei
spiel auf ihren Besitz von Aktiva der Deutsch-Uber
seeischen Elektri zi ta ts -Gesellsc haft hingewiesen. Der 
Nominalwert dieses Besitzes betragt 4975000 Mark, die in der 
Aufstellung auf S. 418 mit allen anderen Markwerten zum 
Kurse von 7,75 nur erg eben . . . . . . . = Fr. 385562 
Der Kurs dieser Aktie betrug aber am 15. No-
vember an der Ziircher Borse Fr. 990 fiir je 
1000 Mark . . . . . = " 4935250 
Um den Mehrwert von . . . . . . Fr. 4549292 

wird der Kursverlust einzig auf diesem Posten vermindert. 
Andere Einzelheiten sind uns nicht angegeben worden; wir lassen 
deshalb noch die Aufstellung der ungedeckten Kursverluste 
folgen, wie sie von den Rechnungsrevisoren der Bank der 
Glaubigerversammlung vorgelegt worden sind. 
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AbschluB.Bewertung per 8. November 1920. 

Werden die Aktiven Moh den Bestanden der Buohbilanz vom 31. Oktober 
1920 naoh folgenden Grundsatzen bewertet: 

a) kotierte Aktien nicht tiber den Borsenkursen vom 8. November 1920; 
b) nioht kotierte Aktien mit einer Dividende von 7% und darunter zu 

hOohstens pari. Aktien mit einer Dividende tiber 7% zu einem Kurse, 
der einer 7% Kapitalisierung entspricht, hOchstens jedoch zu 150%; 

c) auslandische Aktien, sofem sie nicht an einer Schweizerborse regelmaBig 
gehandelt werden, und, soweit sie unter die Valuta-Garantie fallen, zu 
den una garantierten Valutakursen; die tibrigen zu den Valutakursen vom 
8. November 1920; 

d) Vorschiisse und Syndikatsbeteiligungen in fremder Wahrung, soweit sie 
unter die Valutagarantie fallen, zu den garantierten Valutakursen; die 
tibrigen Betrage zu den Valutakursen vom 8. November 1920; 

e) Bankguthaben "Diverse· Effekten" und' Kreditoren in fremder Wahrung 
zu den Valutakursen, die "Divers en Effekten" auch zu den Effekten
kursen vom 8. November 1920, 

so ergibt sich ein Ausfall gegentiber der dem Reorgani
sationsplan zugrunde liegenden Jahresbilanz vom 30. JuDi 
1920 von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fr. 10 311888,65 
davon entfallen auf 

Valutakursverluste . 
Effektenkursverluste 

Dem Konto "Ungedeckte Valutakursdifferenzen", 

Fr. 9535246,50 
" 776642,15 

Fr. 10 311 888,65 

das per 30. Juni 1920 einen Saldo aufweist von .....• Fr. 49344155,
waren somit "ohne ,Reorganisation" obige Valutakurs-
verluste von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 535 246,50 
beizuftigen, so daB der Bestand dieses Kontos per 8. No-
vem ber 1920 anstiege auf. . . • • . . . . . . . . . • • Fr. 58879401,50 

Del' Passivsaldo der Gewinn- und Verlustrech-
nung von ...................... . 
wiirde, "ohne Reorganisation" und ohne Berticksich
tigung der Betriebs-Ein- und -Ausgange seit dem 30. Juni 1920, 
um den Betrag der Effektenkursverluste von. . . . . . . 

per 8. November 1920 anwachsen auf ........ . 

Fr. 6666711,41 

776642,15 
Fr. 7443353,56 

Hiernach sind die durch die Sanierung nicht gedeckten Kurs
verluste urn annahernd zehn Millionen Franken kleiner als die auf 
S. 422 herechneten. 

II. Sanierung. 
a) Die Aktionare beschlie13en mit der notigen Mehrheit Herah

setzung der Aktien von nominell Fr. 1000 auf 25% = Fr. 250 und 
Umwandlung derselben in Stammaktien. 

Sanierungsgewinn an 75 Millionen Franken 
~ 75% ................ = Fr. 56250000 (f) 
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b) Kursgarantie. 
Einige an der Elektrobank beteiligte deutsche 
und schweizerische GroBbanken hatten schon 
friiher eine Kursgarantie ubernommen, wonach 
sie im Jahre 1937 einen Kursverlust zu ver-
guten sich verpfliehteten, der im Maximum = Fr. 46600000 (g) 

gegen die Verpflichtung der Elektrobank, 
durch jahrliche Zuschusse aus der Betriebs-
rechnung eine Amortisationsquote zu bezahlen, 
die mit Zins und Zinscszinsen im Jahre 1937 
die Garantiesumme erreicht. 
Summe der abgeschriebenen und garantierten 
Kursverluste (f+g) ........... = Fr.102 850 000 (h) 

Nicht abgeschriebene noch garantierte Kurs-
verluste, die in die Sanierung auch nicht ein
bezogen sind. . . 

Summe wie bei (e) . . . . . . . . . . . . 
" 

17437402 (i) 

= Fr.121135 552 

Diese ungedeckten Kursverluste setzen sich zusammen: 
Uberwertung der Beteiligungen (la, b) ... = Fr. 52755540 
tJberwertung der V orsch usse (I b, d - b ) ., 12 369 146 

Summe = Fr. 65 124686 (k) 
Kursgarantie. . . . . '.' . . . . . " 46 600 000 (g) 

Fr. 18524686 (m) 
Saniemngsgewinn laut Tabelle S. 426 . "I 087284 (n) 
Saldo der ungedeckten Kursverluste . = Fr. 17437402 (i) 

Nach der S. 421 aufgestellten Berechnung seitens der Bank betra.gt 
diese Summe Fr. 7443354 ohne den Sanierungsgewinn. 

c) Umwandlung der Obligation en und Kassascheine in Prioritatsaktien. 

Wie schon oben angedeutet, hatten die Glaubiger von Obligationen, 
Kassascheinen und Kontokorrentkrediten mit ihren Kapitalforderungen 
nach der bundesratlichen Verordnung bis 1924 durch Stundungszwang 
vcrtrostet werden konnen; aber die Zinsen hatten dann regelmaBig 
bezahlt werden mussen. Das konnte die Elektrobank nicht, weil ihre 
Einnahmen groBtenteils in entwerteter auslandischer Valuta eingehen, 
und in absehbarer Zeit nicht hingereicht hatten, die annahernd 100 Mil
lionen Franken Obligationssehulden 7.U verzinsen; die GIaubiger standen 
daher vor der Wahl, die Bank in Liquidation und Konkurs zu treiben 
oder ihre Fordemng nach Vorschlag der Bankverwaltung in Prioritats
aktien umzuwandeln. Sie beschlossen klugerweise in der Versammlung 
vom 10. November mit der notigen 8f,-Mehrheit das letztere; sie sind 
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also nicht mehr Glaubiger, sondern Teilhaber der Bank, haben als solche 
Vorzugsrecht auf eine 6proz. kumulative Dividende aus dem Jahres
ergebnis und zudem ein Privileg vor den Stammaktien im FaIle der 
Liquidation. In der sanierten Bilanz erscheinen daher unter den Passiven: 

95 000 Prioritatsaktien zu 1000 Fr.. . . . • . = Fr. 95000000 
75 000 Stammaktien zu 250 Fr. . . . . . . . = " 18750000 

Jede Stammaktie erhalt fiir die 750 Fr. EinbuBe einen GenuBschein 
ohne Nennwert, ohne Mitglieds- noch Stimmrecht; sie haben Anspruch 
auf denjenigen bilanzmaBig zu verteilenden Reingewinn und am 
Liquidationsergebnis, der nach Befriedigung der Prioritats- und Stamm
aktien noch ubrigbleibt. 

d) BuchhaltungsmaBige Darstellung der Sanierung. Erklarung zur 
Tabelle S. 426. 

Ausgangspunkt der Sanierung ist die aIte, "kranke" Bilanz, End
und Zielpunkt die neue, sanierte Bilanz; die Umformung selbst wird 
durch das Sanierungskonto dargestellt. 

1. Die durch die Sanierung nicht betroffenen Posten 
gehen unverandert aus der alten Bilanz in die neue iiber, und zwar 
mit dem gleichen Charakter, Aktiven = Aktiven; Passiven = Pas
siven; das Sanierungskonto hat mit diesen Posten nichts zu tun. 

2. AlIe Posten der alten Bilanz, die durch die Sanierung 
eliminiert, vergroBert oder verkleinert werden, oder 
ihren rechtlichen Charakter andern, gehen durch das Sanierungs
konto: SoIl = Veri ust, Haben = Gewinn. 

3. Zurn Sanierungsverlust (SoU) gehOrcn: 
a) Die zur Sanierung verwendeten Aktiven der "kranken" Bilanz, 

entweder im vollen Betrag, wenn sie in der neuen Bilanz ganz
lich verschwinden, oder nur mit dem Verlustsaldo, wenn eiu 
Bestand dieses Aktivums in die neue Bilanz aufgenommen wird; 

b) der in der alten Bilanz ausgewiesene Verlust, welcher durch 
die Saniel11ng verschwinden soli; 

c) der Bruchteil des Sanierungsgewinns, der in die neue 
Bilanz zwecks Bildung eines Reservekapitals iibergeht, im 
Sanierungskonto also storniert wird; 

d) durch die Sanierung neuentstehende Sehulden oder Ver
pflichtungen oder Eigenkapitalvermebrungen, 

4. Zurn Sanierungsgewinn (llaben) gehOren: 
a) Diejenigen Passiven der alten Bilanz, die durch die Sanierung 

verschwinden sollen in ihrem vollen Betrag, dagegen nur mit 
ihrem Saldo, wenn sie nur teilweise in die neue Bilanz auf
genommen werden. 
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b} Derjenige Bruehteil dee Saniernngsverlustes an einem Aktivum, 
der noch ala Aktivum in die n6ue Bilanz ilbergeht, also im 
Sanierungskonto storniert wird. 

e} Neuentstandene Vermogenswerte (Aktiva usw.), sei as durch 
Sehenkung,. NachlaBvertrage (Befreiung der Banierten Firma 
von Schuldenverpftiehtungen) oder durch Verglitung seitens 
del' filr den Verlust haftenden Personen oder Versicherungs
gesellschaften, oder endlieh dureh Naohschiisse seitens der 
Gesellschaften auf ihre Anteilscheine bis zur Rohe der von 
ihnen beschlossenen Herabsetzung dieser Anteilscheine, um 
diese auf ihrer alten Rohe in der neuen Bilanz zu er
halten. 

d} Neue Einzahlungen oder Verpflichtungen zu solchen auf neue 
Anteilseheine oder Obligationen, oder Darlehen (durehlaufend 
mit 3d). 

5. Die Posten, die d urch die Sanierung nur eine recht
Hehe Umwandl ung erfahren, wie z. B. die Obligationen 
in Prioritatsaktien; sie gehen unverandert dureh Sol1 und Raben 
des Sanierungskontos: zunachst als Gewinn, weil sie als Sehulden 
der Firma versehwinden, dann a1s Verlust im Sol1, weil sie ala 
Prioritatsaktien (Eigenkapital) in die neue Bilanz aufgenommen 
werden und jedem nun entstandenen Passivum ein Verlust 
gegenilbersteht. 

6. Das Sanierungskonto ist also ein reines Gewinn- und 
Verlustkonto, ein Rabensaldo-Gewinn, der als Kapitalreserve 
ins Raben der neuen Bilanz iibergeht, unwr einem Titel, der die 
Rerkunft dieser Reserve und deren Bestimmung angibt, z. B. 
ein Dispositionsfondskonto: Sanierungsgewinn. 

7. Journalisierung der Sanierung. 

Die filr die Sanierung der Elektrobank zu bildenden Journal
posten lauten: 

Neue Bilanzan aIte Bilanz: Unveranderte Aktiven. 

Beteiligungen usw .. = Fr.11l921 816 
Wertsehriften ......... . " 

69067 
Banken, neuer Saldo . . . . . . . " 2346401 
Aval- und Biirgsehaftsdebitoren _,;,;,., __ 9_41_6_4_0_3 

Sanierungskonto an alte Bilanz (Verlustposten). 

An Banken, fUr die zur Zahlung ilberwiesenen 
Kreditoren . . . . . . . . . . . . . . = Fr. 2514534 

An Kursverluste filr die dureh die Sanierung 
zu deekenden Kursverluste . . . . . . =" 56010800 
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Alte BHanz an Sanierungskonto (Gewinnposten). 
A k tie n ka pi t al; Sanierungsgewinn. 
75% an 75000000 Fr. Aktien . . . . . . . = Fr. 56250000 
Obligationen - Riickzahl ungspramienfonds: 
Freigewordene Ruckstellung ........ = Fr. 848150 
Auf die Bank zur Zahlung angewiesene Schulden: 
Verfallene Obligationen . . . . . = Fr. 22000 

8350 
1574197 

909987 

Verfallene Dividenden .... 
Verfallene Obligationenzinsen 
Kreditoren .....•.... 

" 
" 
" 

Obligationen, Kassascheine und Kreditoren in Prioritiits
aktien umgewandelt: 

Obligationen und Kassascheine 
Kredi tore n ..... . 

Alte Bilanz an neue Bilanz: 
Stammaktienkapital ....... . 
Aval- und Biirgschaftsverpflichtungen 

Sanierungskonto an neue BHanz: 
In Prioritatsaktien umgewandelte Kreditoren 
Sanierungsgewinn = Dispositionsfonds .. 

Nach tTbertrag dieser Journalposten ist 
liquidiert, das Sanierungskonto saldiert und 
aufgestellt. 

= Fr. 92691000 
" 1809000 

= Fr. 18750000 
" 9416403 

= Fr. 94500000 
" 1087284 

die alte Bilanz 
die neue Bilanz 

8. KontenmaLlige Darstell ung derSanierung; TabelleS. 426. 

9. Kritik der Sanierung: Wie man sieht, sind die nach den Wechsel
kursen von Mitte November berechneten Kursverluste nur zum Teil 
durch die Sanierung eliminiert worden; nach der Berechnung auf 
S.422 waren fiir ca. 171/2 Millionen Franken Kursverluste ungedeckt 
(V'berwertung der Beteiligungen und Vorschusse weniger Kursgarantie); 
dagegen nach den Vorlagen der Bank betragt dieser Posten zirka 
71/ 2 Millionen Franken. Um auch diese zu decken bzw. zum Ver
schwinden zu bringen und noch dariiber hinaus vorsichtshalber eine 
Reserve fiir den moglichen Fall zu bilden, daB sich die be
trefienden Valuten noch mehr entwerten, hatten die Stammaktien 
auf zirka 100 Franken abgeschrieben werden mussen, so daB sich 
der Sanierungsgewinn um 75000 X 150 = 11 250000 Franken ver
groBert hlitte. Oder es ware nach der bundesratlichen Verordnung 
auch moglich gewesen, den nichtgedeckten Kursverlust zu den Aktiven 
der sanierten Bilanzen einzusetzen, wenn alljahrlich eine dem Zeit
raum bis 1940 entsprechende Quote aus dem Jahresergebnis als Amorti
sation verwendet worden ware. Urn diese jahrliche Amortisations-
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quote waren aber die Dividenden an den Prioritatsaktien geschmiilert 
worden. Zur Rechtfertigung des eingeschlagenen Verfahrens hat man 
zwei Grlinde angegeben: Zuniichst verandert sich der gesamte Kurs
verlust von Tag zu Tag, je nachdem die entsprechenden Wechselkurse 
in der Schweiz steigen oder fallen. Um die Mitte dieses Jahres, als die 
Sanierungsvorschliige gemacht wurden, waren die Wechselkurse wesent
lich hoher, so daB der vier Monate spiiter berechnete ungedeckte 
Kursverlust annahernd gedeckt worden ware. 

Sodann ist nicht zu ubersehen, daB der ungedeckte Kursverlust 
sowieso die Stammaktien trifft. Es kann daher den Prioritiitsaktioniiren 
gleichgUltig sein, ob die Stammaktioniire ihre Anteilscheine hOher oder 
niedriger bewerten, also zu 250, oder 100 Franken. Wenn die Welt 
nicht aus den Fugen geht und die Valutakrisis wie jede wirtschaftliche 
Krankheit im Laufe der Zeit uberwunden wird, was nach geschicht
lichen Analogien wahrscheinlich ist, so konnen innerhalb 20 Jahren 
sogar die Stammaktien auf ihre urspriingliche Werthohe steigen1). 

III. Sanierung der Schweizerischen Gesellschaft fUr elektrische 
Industrie. 

Ein zum Siemenskonzern in Berlin gehOrendes Konkurrenzunter
nehmen ist die Schweizerische Gescllschaft ffir elektrische Industrie 
in Basel, eine Privatbank mit den gleichen Zwecken wie die Elektro
bank in Zurich. Auch diese Bank hat durch Kursverluste an ihren 
Beteiligungen in Deutschland, Osterreich, Italien, der Schweiz usw. 
derart gelitten, daB sie ihr Aktienkapital von 20 Millionen Franken 
aUf 4 Millionen Franken herabsetzen und diese Anteilscheine in Stamm
aktien umwandeln muBte. Um dem Konkurse zu entgehen, muBten 
sich die Inhaber der Obligationen, deren Betrag 60 Millionen Franken 
betrug, entschlieBen, ihre Glaubigerrechte in Anteilrechte, d. h. in 
Prioritatsaktien mit 6% kumulativer2) Vorzugsdividende umzu
wandeln. Das Eigenkapital der sanierten Gesellschaft betriigt also: 

40000 Stammaktien zu 100 Fr. = 4000000 Fr. 
60 000 Prioritiitsaktien zu 1000 Fr. = 60 000 000 Fr. 

1) 1m Dezember 1920 hatten die Stammaktien an der Zurcher BOrse einen 
Kurswert von 80-90 Fr. 

2) Kumulativo 6% Dividendo bedeutet, da.6die Prioritatsaktien ffir die Jahre, 
in denen sie keine oder weniger als 6% Dividende erhalten, fiir den Verlust oder 
den Ausfall an Dividende einen bevorrechteten Anspruch haben auf den bilanz
maBig zur Verteilung ausgewiesenen Reingewinn der folgenden Jahre. Die Stamm
aktien haben erst Anspruch auf eine Dividende, wenn von dem bilanzmii.6igen 
Reingewinn noch etwas iibrigbleibt, wenn die Prioritatsaktien ffir den Verlust 
aus friiheNll Jahren bis zur Hohe von 6% inklusive die diesjahrige 6% Dividende 
vollstandig befriedigt worden sind. 



428 Einflull der VaJuta.krisis a.uf Buohha.ltung und Bilanz in Deutschland. 

Die Stammaktionare erhalten ffir ihre KapitaleinbuBe auf je eine 
Aldie einen GenuBsehein ohne Nennwert und ohne Stimmrecht, mit 
ma.ximal ~4 Fr.-Antell an den die Dividende zu 6% del' Prioritats- und 
Stammaktien iiberschieBenden Tell des zu verteilenden Jahresergeb. 
nisses. 

Eine Eigentiimlichkeit dieses Sanierungsplanes besteht darin, daB 
die Vorzugsaktien im Jahre 1940 verfallen und von der Gesellschaft 
mit 110% zuriickgekauft werden. Zwecks dieser Riickzahlung wird 
von del' Gesellschaft ein Fonds angelegt, der jahl'lich mit 500 000 Fr. 
gespiesen werden soll, insofern vorab die 6% Dividende an die Priori
tatsaktien (3000000 Fr.) bezahlt sind; erst aus dem UberschuB des 
zu verteilenden Jahresgewinns von etwa 4100000 Fr. batten die Stamm
aktien Anspruch auf eine Maximaldividende von 6%. Dann erst 
konnten die GenuBscheine eine Rente von im Maximum 24 Fr. genieBen. 

D. EinfluB der Valutakrisis auf Buchhaltung und Bilanz 
in Deutschland. 

Unter Beschrankung unserer Untersuchungen iiber den EinfluB der 
Valutakrisis auf Buchhaltung und Bilanz lassen sich die verschiedenen 
Verhaltnisse in drei Gruppen ordnen: 

a) vom Standpunkt des deutschen Glaubigers; 
b) von dem des deutschen Schuldners; 
c) von dem des inlandischen VerhiHtnisses zwischen Goldmark und 

Papiermark. 

I. Der Deutsche ist Glaubiger in A.uslandswiihrung. 
Jede Person, die in Deutschland ansassig ist und kleinere oder 

groBere langfristige Vermogensbestandteile im Ausland besitzt, ins
besondere in den neutralen Landern, z. B. in der Schweiz, wiirde ganz 
fabelhafte Gewinne berechnen konnen, wenn er diese auslandischen 
Vermogensteile, die sie in Vorkriegszeit oder auch erst bis zum Jahre 
1917 erworben oder angelegt hat und diese nun nach den beutigen 
Wechselkursen in Mark verwandeln und in die Bilanz aufnahme. 
Hat z. B. ein Deutscher in der Schweiz ein Haus gekauft oder eine 
Niederlassung gegriindet, ffir die er 100 000 Schweizerfranken bezahlt 
hat, so war der Buchwert, von Abscbreibungen abgesehen, nach dem 
Friedenskurs 81 000 M. Wenn er nun heute nach dem deutschen 
Wechselkurse (Tabclle S. 408) von 1324 M ffir 100 Fr. dengleichen Ver
mogensbestandteil in die Bilanz aufnehmen wiirde, so ergabe dies 
1344000 M., also einen Gewinn von 1268000 M. Dieser fabelhafte 
Gewinn wird aber erst zu einem wirklichen, wenn das betreffende 
Vermogensobjekt tatsachlich verkauft und der Erios zum angenommenen 
Kurs in Mark bar ausbezahlt wird; er wiirde in diesem Falle auch der 
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Wertzuwachssteuer und der Rest der Vermogenssteuer, wohl auch dem 
Reichsnotopfergesetz unterliegen. Solange aber der Eigentumer das 
Vermogensobjekt im Ausland nicht verkauft, sondern als sein Eigentum 
behalt bzw. bewirtschaftet, ist dieser Gewinn nur ein imaginarer, der 
in dem Verhaltnis kleiner wird, als der Wert der deutschen Mark im 
Ausland steigt bzw. der deutsche Wechselkurs auf die Schweiz faUt. 
lch verlrete daher die Ansicht, daB in Deutschland Anlagevermogen 
und langfristige Guthaben im Ausland zum Anschaffungskurswert 
in die Bilanz aufzunehmen seien. Aktiengesellschaften konnen sich auf 
§ 261 des Deutschen HGB. lit. 2 und 3 berufen, wonach solche Ver
mogensgegenstande hOchstens zum Anschaffungs- oder Herstellungs
preis in die Bilanz aufzunehmen sind. Bei Wertpapieren, bei deren 
Bewertung in der Bilanz in Konkurrenz zwischen Anschaffungs- und 
Borsenpreis stets der niedrigere anzunehmen ist, ware folgerichtig 
auch ein noch nicht realisierter Gewinn, der auf Grund der entwerteten 
Papiermark herausgerechnet werden konnte, nicht bilanzpflichtig: 
indessen ist mir nicht bekannt, ob und wie die deutschen Steuerbehorden 
diesen Fall entschieden haben. Jedenfa11s mussen die Vertreter der 
Buchhaltungswissenschaft an dem Grundsatze festhalten: Nicht 
realisierte Gewinne gehoren nicht in die Bilanz der Aktien
gesellschaften. Eine Ausnahme davon machen nach meiner An
sicht die kurzfristigen falligen Auslandsguthaben, falls diese jederzeit 
eingezogen werden konnen. Auslandsforderungen auf kurze Zeit (1 bis 
3 Monate) konnen zu den Wechselkursen am Bilanztage bewertet wer
den; aber die Verlustgefahr infolge der Unstetigkeit der Wechselkurse 
bedingt eine entsprechende Riickstel1ung im Delkrederekonto. 
Dasselbe gilt auch fiir gestundete Auslandsforderungen. 

II. Del Deutsche ist Schuldnel in Auslandswahrung odef in 
Goldmark. 

1. Knrzfristige Schulden. Wenn diese Schulden aus solchen Trans
aktionen im Waren- oder Kreditverkehr mit dem Ausland entstanden 
sind, 'die aus jiingster Zeit stammen, wo der Schuldner schon mit dem 
gegenwartigen Hochstand der deutschen Wechselkurse, sowie mit dem 
unberechenbaren Auf und Ab derselben rechnen muBte, so muB der 
deutsche Schuldner die Verlustgefahr aus den Kurssteigerungen allein 
tragen, bei der Bilanzierung solcher Schulden auch den Tageskurs zu
grunde legen. Er darf aber dabei nicht ubersehen, daB er durch den Zah
lungsaufschub eine groBe Verlustgefahr iibernimmt, der natiirlich auch 
eine Gewinnmoglichkeit gegeniibersteht; er begibt sich also in das Ge
biet der Spekulation. Wer aber derartige Gefahren vermeiden will, 
der wird sich schon bei KaufabschluB den Kurs sichern, auf dessen Grund
lage er die Kalkulation gemacht hat. 
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2. Langfristige Schulden. Da wahrend ungefahr 10 Jahren vor dem 
Kriege langfristige Leihkapitalien im Ausland, z. B. in der Schweiz, 
leichter zu beschaffen und zu billigeren Zinssatzen erhaltlich waren, 
als in Deutschland, so wurden ffir sehr groBe Summen seitens der schwei
zerischen Banken und Privatkapitalisten langfristige Darlehen nach 
Deutschland gegeben, hauptsachlich in Form von Hypotheken, Obli
gationen von industriellen Unternehmungen und stadtischen Anleihen. 
Da damals niemand den furchtbaren Weltkrieg und den katastrophalen 
Kurssturz der deutschen Mark auf 1/10 bis 1/20 ihres Goldwertes voraus
sehen konnte, wurde die weit iiberwiegende Mehrzahl dieser Darlehen 
ffir Zins- und Kapitalriickzahlung in Mark vereinbart. Alle diese deut
schen Schuldner konnen nun Zinsen und Kapitalruckzahlungen in der 
entwerteten Papiermark als gesetzliches Zahlungsmittel leisten; del' 
deutsche Schuldner kann sich urn den Unterschied bereichern, der im 
Inland die alte Goldmark im Vergleich zur Papiermark bedingt. Del' 
schweizerische Glaubiger aber muG den viel groBeren Kursverlust tragen, 
der sich aus dem taglichen Wechselkurs fiir deutsche Papiermark und 
dem friiheren um die Goldparitat herumpendelnden Wechselkurs er
gibt. 1) Diese Verluste belaufen sich, wie oben nachgewiesen, auf 
Milliarden Franken. 

Nun haben einige vorsichtige Glaubiger in der Schweiz ihre Dar
leihen nach Deutschland entweder in Schweizerwahrung oder in Gold
mark abgeschlossen, und zwar schon vorkriegszeitlich. Wahrend del' 
Kriegszeit haben sowohl das Deutsche Reich und einzelne Staaten 
als auch Stadte und private Gesellschaften sog. Val u taanleihe n 
mit den umliegenden neutralen Landern abgeschlossen, durch welche 
sich die Schuldner verpflichtet haben, Zinsen- und Kapitalriickzahlungen 
in der Wahrung des Landes des Glaubigers zu leisten, also fUr die Schweiz 
in Schweizer Franken. Zu welch ungeheuerlichen Lasten sich in solchen 
Fallen die deutschen Schuldner vertraglich verpflichtet haben, beweist 
folgendes Beispiel: Ein deutscher Grundbesitzer in Hannover hat 1917 
von der Schweizerischen Rentenanstalt in ZUrich gegen Bestellung einer 
Hypothek auf sein in Hannover gelegenes Grundstiick 460 000 M. er
halten. Nach den vereinbarten Bedingungen solIte Kapital und 
Zinsen in deutschsr Reichswahrung in deutschen Reichsgoldmiinzen 
zahlbar sein. Da der Grundbesitzer sein Grundstiick mit groBem 
Gewinn verkauft hat, so kiindigte er die Hypothek auf 2. Juni 1920 
und verlangte vom Glaubiger die Annahme der Riickzahlung in deut
schem Papiergeld. Er stiitzte sich auf eine deutsche Verordnung vom 

1) Fachkundige schatzen das Wertverhiiltnis, das zur Zeit (Ende 1920) zwischen 
Goldmark und Papiermark unter Beriicksichtigung alIer Verhaltnisse besteht, 
wie 4 : 1; wahrend del' Wechselkurs del' Goldmark zu dem der Papiermark in der 
Schweiz gegenwiirtig 15 : 1 ist. 
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28. September 1914, nach welcher vor dem 31. Juli 1914 getroffene Ver
einbarungen, nach denen die Zahlung in Gold zu erfolgen hat, bis 
auf weiteres nicht verbindlich sind, dieZahlung also in Papiermark 
geleistet werden kann. Die Schweizerische Rentenanstalt als Glaubigerin 
verlangte statt der 460000 Goldmark jetzt 5000000 Papiermark, 
entsprechend dem damaligen Kurswert der deutschen Mark in Schweizer
franken von 11,358. Der Glaubiger hat bezahlt: 460000 Goldmark 
zu 1,23456 Fr. ;= 567900 Fr.; da der Kurs fUr deutsche Mark nun
mehr 11,358 war, so war er berechtigt, 567900 X 100 : 11,358 = 

I) 000 000 Mark zu fordern. Der Glaubiger machte geltend, jene deut
sche Verordnung habe nur fUr Vertragsverhaltnisse zwischen Deutschen 
und Deutschen, nicht aber Deutsche gegen Schweizer Gtiltigkeit; die 
deutsche Rechtsprechung konne nicht einseitig Vertragsbestimmungen, 
die ein Deutscher gegen Auslander eingegangen, aufheben. Es kam zum 
ProzeB, den der klagende Glaubiger vor zwei Instanzen verlor und auch 
vor dem obersten Gerichtshof verloren hatte, wenn nicht inzwischen 
das Deutsche Reich auf Reklamation der Schweiz mit dieser ein Finanz
abkommen getroffen batte, das folgendermaBen lautet: 

Finanzabkommen mit Deutschland. 

Der schweizerische Bundesrat hat am 6. Dezember 1920 in Bern 
ein Abkommen mit Deutschland abgeschlossen, welches die Regelung 
gewisser finanzieller Fragen zum Gegenstand hat. 

Das Abkommen enthalt in erster Linie Bestimmungen betr .. schwei
zerische Goldhypotheken in Deutschland, d. h. solcher Hypotheken, 
in welchen der Schuldner sich verpflichtet hatte, Zahlungen in Gold 
zu leisten. Der schweizerische Besitz an solchen HYJlotheken wird auf 
tiber 120 Millionen Goldmark geschatzt. Auf Grund der deutschen Ver
ordnung vom 28. September 1914 wurde die Verpflichtung zur Gold
zahlung bis auf weiteres fUr nicht verbindlich erklart. Deutsche Ge
richte haben nun dies so ausgelegt, daB der Schuldner berechtigt sei, 
seine Hypothekenschuld in Papiermark zum nominalen Betrage zu
rUckzuzahlen. Auf Ersuchen der Interessenten sah sich da.'l Politische 
Departement veranlaBt, bei der deutschen Regierung gegen diese Praxis 
zu intervenieren. In diesem Abkommen wird nun die Verbindlich
keit der Goldklausel anerkannt, sofern der Glaubiger dem Schuldner 
eine Stundung von 10 Jahren gewahrt, bzw. von weiteren 
5 Jahren, falls nach Ablauf von 10 Jahren die deutsche Mark 
noch unter 65 stehen sollte. Ferner solI der Glaubiger bei den 
Zinsen fUr die Dauer der Stundung gewisse Erleichterungen gewahren1). 

Nach Ablauf der Stundungsfrist sind Zins- und Kapitalzahlungen zum 
Kurse von 123,45 zu leisten. 

1) Niedrigster Kurs fUr Zinszahlungen 20 Fr. = 100 Mk. 
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Ferner weist das Abkommen J3estimmungen auf betr. Franken
schulden, welche deutsche Beamte, Internierte, Wehrmanner, Familien 
und Kranke wahrend des Krieges in der Schweiz bei schweizerischen Ban
ken eingegangen haben. Der Betrag, der hierbei in Betracht kommt, 
betragt etwa 7 Millionen Franken. GemaB den Bestimmungen des 
Abkommens solI der Bundesrat der schweizerischen J3ankiervereinigung 
empfehlen, sich bei ihren Mitgliedern dafiir zu verwenden, daB in den
jenigen Fallen, in denen die sofortige Riickzahlung der Frankenschuld 
den Ruin des Schuldners zur Folge hatte, von einer sofortigen Bei
treibung Umgang genommen wird und daB auch gewisse Erleichterungen 
in der Zinszahlung gewahrt werden, sofern der Schuldner die vor
gesehenen weiteren Garantien leistet. Eine schweizerische und eine 
deutsche Vertrauensstelle solI jeden einzelnen Fall priifen und dariiber 
wachen, daB nur denjenigen Schuldnern Erleichterungen gewahrt 
werden, welche ihre Verpflichtungen nicht erfiillen konnen. Es 
ist vorgesehen, daB das Verfahren ffir eine Dauer von 5 Jahren zur 
Anwendung gelangen solI. 

SchlieBlich enthalt das Abkommen auch eine Bestimmung beziig
lich der Frankenkredite, welche deutsche Stadte, Gemeinden, Wirt
schaftsverbande usw. fiir Vieh, Milch und andere Nahrungsmittel
lieferungen in der Schweiz wahrend des Krieges aufgenommen haben. 
Deutscherseits ist vorgesehen, die zur Bezahlung dieser Schulden er
forderliche Valuta durch Warenlieferungen nach der Schweiz zu be
schaffen. Der Bundesrat erklarte sich bereit, den Glaubigern zu emp
fehlen, nicht durch eine vorzeitige Betreibung dieser Schulden diesen 
Abzahlungsmodus, der bereits im Gange ist, zu verunmoglichen. Ferner 
wird er auch der Einfuhr von Waren, welche schweizerischerseits er
wiinscht sind, keine Schwierigkeiten in den Weg stellen. 

Auf Grund dieser Abkommen hat dann auch das Reichsgericht 
in dem oben beschriebenen ProzeB entschieden, daB der Hypothekar
schuldner gemaB Vertrag seine Schuld in Goldmark zuriickzahlen muB, 
vorausgesetzt, daB derGlaubiger sich den in demAbkommen festgesetzten 
Bedingungen unterzieht, d. h. erst nach 10 bzw. 15 Jahren Riickzahlung 
verlangt. Der betreffende Schuldner in Hannover kann, wie aile anderen 
deutschen Schuldner, die ahnliche Verpflichtungen eingegangen sind, 
in gleicherWeise bei Aufstellung der Bilanz verfahren, wie der schweizer 
Glaubiger die Kursverluste an langfristigen Guthaben in Deutschland 
nach Bundesratlicher Verordnung bilanziert: das erste Jabr don 15., 
das zweite Jahr den 14., das dritte Jahr den 13. Bruchteil usw. des je
weilen noch nicht amortisierten Kursverlustes in Reserve stellen, den 
Kursverlust jedes Jahr auf Grund des Wechselkurses am Bilanztage 
berechnet. Man wird jedesmal am Bilanztage die Differenz zwischen 
der Goldparitat - in der Schweiz 123,45 Fr. = 100 M., in Deutschland 
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81 M. = 100 Fr. - und dem jedesmaligen Wechselkurse, in der Schweiz 
mit der Marksumme, in Deutschland mit der Frankensumme, multipli
zieren, von diesem Produkt, das den gesamten zur Zeit bestehenden 
Kursverlust in sich schlieBt, die Summe der bisherigen Amortisations
quoten, d. h. den Amortisationsfonds der letztjahrigen Bilanz, abziehen, 
den Rest durch die Zahl der noch ausstehenden Jahre dividieren; 
dieser Quotient bildet die diesjahrige Amortisationsquote, die auf Seite 
der Passiven zum bisherigen Amortisationsfonds, dagegen als neues 
Passivum in die Gewinn- und Verlustrechnung als Verlust einzu
stellen ist. 

Gleichbleibende Wechselkurse am Bilanztage ergeben auch eine 
gleichbleibende Jahresquote; sinkt dagegen der Wechselkurs, so steigen 
diese Quoten; bei steigenden Kursen werden sie kleiner. In diesem 
FaIle kann es vorkommen, daB der Amorlisationsfonds schon vor dem 
Ende der Amortisations-Periode den gesamten Kursverlust erreicht, 
so da.B von da an die Speisung dieses Fonds unterbleiben kann und erst 
wieder beginnt, wenn bei fallenden Kursen sich noch ein ungedeckter 
Kursverlust ergibt. 

Da aber die Schuld sowieso zum Goldparitatskurs zuriickbezahlt 
werden muB - nach 10 Jahren, wenn der damalige Kurs 65 oder 
mehr Franken betragt -, so ist es unvorsichtig, die Amortisationsperiode 
von Anfang an auf 15 Jahre zu berechnen, weil in diesem Falb nach 
10 Jahren der Amortisationsfonds noch nicht den ganzen Kursverlust 
deckt; es ist daher zweckmaBiger, die Amortisationsrechnung auf 
10 Jahre festzusetzeu. Dies ist ffir den Schuldner um so leichter, da 
der Amorlisationsfonds bis zum Tage der Riickzahlung zum Eigen
kapital und sein Gegenwert in den Aktiven zum werbenden Vermogen 
gehort; dies alies unter der Voraussetzung, daB dieser Gegenwert vom 
Vermogen nicht ausgesondert und dem Geschaftsbetrieb nicht et,tzogen 
wird; in diesem FaIle miiBten dann vom Amortisationsfonds auch Zins 
und Zinseszinsen berechnet werden; die Jahresquoten waren dann alB 
Jahresrenten zu betrachten, deren Berechnung nach den RegeIn der 
Rentenrechnung zu erfoIgen hatte. 

Jedenfalis wird der vorsichtige Schuldner auf die eine oder andere 
Art den· Kursverlust amortisieren. UnterlaBt man aber jede Reserve
bildung fiir die mutmaBlichen Kursverluste, so ist es leicht moglich, 
daB der Schuldner bei Verfall seiner Schuld derart uberschuldet ist, 
da.B er in Konkurs kommt. Obschon meines Wissens zur Zeit keine 
deutsche Verordnung dazu zwingt, so gebietet die Vorsicht und 
der finanzielle Selbsterhaltungstrieb jeden deutschen Schuldner in 
Goldmark und in ausH:indischer Wahrung an Auslandsglaubiger 
mit hochwertiger Wahrung zur Reservebildung fiir die mutmaBlichen 
Kursverluste. 

Schar, Buchhaltung und Bilanz. 4. Aull. 28 
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m. Das Verhaltnis zwischen Goldmark und Papiermark in 
deutschen Bilanzen. 

Gerade die Bundesratliche Verordnung yom 28. September 1914, 
wonach die Verpflichtung zur Goldzahlung fiir nicht verbindlich erklart 
ist, wird der rechtIiche Unterschied zwischen Goldmark und 
Papiermark aufgehoben; dagegen besteht zwischen den beiden 
ein groBer wirtschaftlicher Unterschied, den man aber wegen 
der rechtlichen Unwirksamkeit der Goldklausel biJanzmaBig nicht er
fassen kann, mithin Vermogensgegenstande in hochwertiger Goldmark 
und solche in minderwertiger Papiermark in der Bilanz als gleichwertig 
ansetzen mull. Es betrifft dies auf der einen Seite aIle Teile des Anlage
vermogens, die vorkriegszeitlich oder in den ersten Kriegsjahren 
erworben oder hergestelIt und zu den damaligen Anschaffungs- oder 
Herstellungspreisen in die Bilanz aufgenommen worden sind; ihr Wert
ansatz diirfte bei Aktiengesellschaften nicht im umgekehrten Verhalt
nis zur Entwertung der Papiermark erhoht, miiBte gegenteils aHe Jahre 
um die Abschreibungsquote gekiirzt werden. Die bezuglichen Bilanz
posten sind in Goldmark bewertet. Andererseits sind aIle Teile des Be
triebsvermogens, Waren, Geld, Bankguthaben, Kontokorrentforde
rungen, Wertpapiere, auch langfristige Darleihen, Aktivhypotheken 
- selbst wenn diese beiden in Gold rUckzablbar waren, in Papier
mark bewertet und in die Bilanz aufgenommen. Goldmark und 
Papiermark stehen also in der Bilanz als gleichbenannte 
Posten untereinander und mussen zusammengezahlt wer
de n. Es ist dies ein ebensogroBer Fehler, wie wenn man vorkriegs
zeitlich deutsche Reichsmark und nordamerikanische Dollars in der 
Bilanz als gleichwertige Einheiten addiert hatte. Man kann diesen 
Febler, der gegenwartig in jeder deutschen Bilanz gemacht wird, in 
welcher Aktivwerte aus der Vorkriegszeit unverandert oder mit den 
ublichen Abschreibungen in die Gegenwart herubergenommen worden 
sind, als solchen feststellen aber keinen gangbaren Weg vorschlagen, 
ihn zu vermeiden. Eine zweifache BuchfUhrung einzurichten, die eine 
in Goldmark, die andere in Papiermark, ware, abgesehen von allen 
anderen Schwierigkeiten und Unmoglichkeiten, schon aus dem Grunde 
untunlich wegen der fortwahrenden Beziehungen und Umwandlungen 
zwischen den beiden Wahrungen. Ebenso unmoglich ware der andere 
Ausweg, der namlich, die Anlagewerte in Goldmark in Papiermark 
umzurechnen; denn zunachst gibt es kein feststehendes Verhaltnis 
fiir eine derartige Umrechnung. Vor Jahresfrist (Ende 1919) war das 
Verhaltnis im Inlande zwischen Goldmark und Papiermark nach sach
kundiger Schatzung 2 : 1; heute (Ende 1920) ist es ungefahr 4 : 1; 
wie es sich in Zukunft gestalten wird, vermag kein Mensch zu ent
ratseln. Ebensowenig konnte man diese Verhaltniszahl auf Grund der 
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Wechselkurse Deutschlands auf die neutralen Lander, z. B. auf die 
Schweiz feststellen, weil sie im Laufe des Jahres 1920 von 100 : 15 bis 
100 : 6 schwankte. Aber selbst wenn eine solche Verhaltniszahl sich 
feststellen lieBe, waren die Aktiengescilschaften durch die Bestimmungen 
uber die Bewertung der Aktiven nach § 241 D. HGB. gehindert, den 
in Goldmark ausgedriickten Wert des Anlagevermogens urn ein Mehr
faches uber den Anschaffungswert heraufzusetzen, falls sie nicht in den 
Passiven einen Bewertungsposten in der GroBe der kunstlichen Wert
erhohung als Valutaausgleich ungsfonds oder unter ahnlichem 
Titel aufnahmen. Und aile anderen Firmen, die ihre Aktiven nach 
§ 40 D. HGB. zu dem Werte ansetzen konnen, den sie am Bilanztage 
haben, wiirden sich selbst, wenn nicht ruinieren, so doch enorm scha
digen, wenn sie dem Steuerfiskus Bilanzen vorlegten, in denen das 
Anlagevermogen in Papiermark bewertet, also um ein Mehrfaches er
h6ht worden ist. Vorerst muBte der Staat derartige Wertverschiebungen 
steuerfrei erklaren. 

Aus anedem geht hervor, daB in den deutschen Bilanzen noch so 
lange hochwertige Goldmark und minderwertige Papiermark als gleich
wertig aufgefiihrt und addiert werden, als die Vbergangsperiode dauert, 
d. h. bis das vorkriegszeitliche Anlagevermogen durch Abschreibung 
oder VerauBerung noch nicht aufgezehrt ist bzw. bis aile diese Aktien 
in der Zeit der Papierwahrung erneuert worden sind. 

Aber gerade in dieser Periode liegt namentlich ffir ind ustrielle 
Unternehmungen eine groBe Gefahr, und zwar in den Abschrei
bungen. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: An einer Maschine, die 
vorkriegszeitlich ffir 100 000 M. angekauft wurde, werden aIljahrlich 
vom restierlicben Bucbwert 10% abgeschrieben bzw. einem Erneuerungs
fondskonto gutgeschrieben. Nach 20 Jahren ist die Maschine nach 
Tabelle s. 177 bis auf einen Restwert von ca. 12% (Altmaterialwert) 
abgeschrieben bzw. es ist ein Reservekapital aufgespeichert von ca. 
88000 M. (+ 12000 Altmaterialwert = 100000 M.). Nun muB eine neue 
Maschine angeschafft werden; die kostet in gleicher Gute aber viel mehr, 
nehmen wir an 500 000 M. Da aber bloB 100 000 M. angesammelte 
Reserve da ist, so muB der Unternehmer 400000 M. neue Mittel be
schaffen. Wo soIl er diese hernehmen? Eine Aktiengesellschaft kann 
ihr Aktienkapital vergroBern, andere Gesellschaften, sowie Einzelfirmen 
mussen neue Schulden machen; in allen Fallen hat das Unternehmen 
eine KapitaleinbuBe erlitten, und zwar um denjenigen Betrag, um den 
der angesammelte Erneuerungsfonds kleiner ist als der Anschaffungs
wert der neuen Maschine, die im ubrigen die gleichen Dienste im Fabri
kationsprozeB tut wie die alte. W 0 liegt der Fehler? Offenbar darin, 
daB der Unternehmer sich desseri nicht bewuBt war, daB die alte Maschine 
in Goldmark bewertet war und auch die Abschreibung in Goldmark 
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berechnet wurde, wahrend die Einlage in den Erneuerungsfonds in Papier
mark geleistet wurde. Indem man die jahrliche Abschreibungsquote 
an dem in Goldmark bewerteten Anlagevermogen und in Papiermark 
in die Selbstkostenberechnung des Industrieerzeugnisses einbezieht, 
werden diese Produkte zu billig kalkuliert; da dieser Fehler in der Selbst
kostenrechnung in den allermeisten Fallen auf die Verkaufspreise iiber
tragen wird, so folgt daraus, daB der auf Grund zu niedrig kalkulierter 
Selbstkosten berechnete Gewinn entweder zu hoch oder iiberhaupt 
gar kein Gewinn ist, sondern in einen Verlust umschlagt. In diesem 
FaIle verteilen die Aktiengesellschaften in den hohen Dividenden ihr 
eigenes Aktienkapital, bei den Einzelfirmen verwandelt sich der bilanz
maUig berechnete Gewinn in einen Verlust, der allmahlich das Eigen
kapital aufzehrt. Meines Wissens hat zuerst Gustav liast, Direktor 
der Frankfurter Treuhand· Revisionsgesellschaft im 
Berliner Fachblatt vom 16. September 1920 auf diesen verhangnisvollen 
Fehler hingewiesen. Sein Vorschlag, das Zehnfache der in Goidmark 
zu Buche stehenden Aniagewerte in Papiermark einzusetzen und dafiir 
den Valutaausgleichsbewertungsposten zu· den Passiven einzustellen, 
ist aber nach den oben entwickelten Griinden nicht annehmbar. Aber 
sein Grundgedanke, daJ3 die deutschen Industriellen in der Selbstkosten
rechnung entsprechend der Entwertung der Papiermark groJ3ere Ab
schreibungen machen miissen, ist durchaus richtig. Wohl infolge der 
Ausfiihrungen des Herm Kast hat die Handelskammer in Augsburg 
anfangs Januar 1921 einstimmig folgenden BeschluB gefaBt: "Abschrei
bungen und Riickstellungen konnen nur dann als wirtschaftlich aus
reichend angesehen werden, wenn ihre Bemessung unter Beriicksich
tigung unseres Geldwertes (Papiermark) vorgenommen wird. AlIe Unter
nehmungen miissen hierauf vor Ausschiittung von Reingewinnen 
Riicksicht nehmen, ebenso haben Preisgesetzgebung sowie Steuergesetz
gebung hieraus unbedingt sofort die no, wendigen Konsequenzen zu 
ziehen. Bei der bevorstehenden Beratung der Reichseinkommensteuer
novelle im Reichstag ist darauf hinzuwirken, daB angemessene Riick
stellungen auf Erneuerungsfonds, die unter Beriicksichtigung des 
Papiermarkwertes zu Neuanschaffungen erfolgen, grundsatzlich als 
steuerfrei anerkannt werden." 

Zusammenfassung. 
1. Bilanzen deutscher Unternehmungen umfassen zwei versohieden 

bewertete Vermogensteile: die Teile des Anlagevermogens, die vor 
der Entwertung der deutschen Mark angeschafft oder hergestellt wur
den, sind in den Konten des Hauptbuches und in den Bilanzen in Gold
mark angesetzt. Alle anderen Vel'mogensteile, insbesondere das Be
triebsvermogen, sowie die Inlandsschulden in den Passiven, stehen in 
Papiermark zu Buch. 
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2. Infolge Bundesriitlicher Verordnung, die die Goldklausel als 
nicht verbindlich erkliirt, besteht rechtlich im Inland kein Unter
schied zwischen Goldmark und Papiermark; daher stehen auch in 
deutschen Bilanzen Goldmark und Papillrmark als gleichbenannte 
Posten untereinander und werden addiert, als waren es gleichwertige 
Geldeinheiten. 

3. Der wirtschaftliche Unterschied zwischen Goldmark und 
Papiermark kommt zum Ausdruck: 

a) Fiir das Inland in der Entwertung der Papiermark bzw. in der 
allgemeinen Teuerung. Ein feststehendes Wertverhaltnis zwischen 
den beiden Geldeinheiten gibt es nicht und wird sich iiberhaupt 
nie feststellen lassen, es sei denn, daB der Wert der Papiermark 
stabilisiert werden kann. 

b) 1m Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und den Landern 
mit normalen Wahrungsverhiiltnissen, in den Wechselkursen, 
z. B. mit der Schweiz, wo das WertverhaItnis zwischen Gold
mark zu Papiermark schwankt von 100 : 6 bis 100 : 15. Jeden
falls steht hier der Kurswert weit unter dem Sachwert in Deutsch
land. 

4. Fiir die deutsche Wirtschaft liegt die Gefahr wegen der buch
und bilanzmaBigen Gleichbewertung der Goldmark und der Papiermark 
in der Tatsache begriindet, daB sich Jahr um Jahr Bruchteile des An
lagevermogens - dieses in Goldmark - in fliissiges Betriebsvermogen 
- dieses in Papiermark - verwandeln. Dieser DmwandlungsprozeB 
tritt bilanz- und buchmaBig in den Abschreibungen bzw. in den jahr
lichen Zuwendungen aus dem Betriebsvermogen an den Erneuerungs
fonds in die Erscheinung. Es darf nicht iibersehen werden, daB dabei 
die Goldmark als Teile des Anlagevermogens sich in Papiermark als 
Rucklagen aus dem Betriebsvermogen verwandeln. Dnter gegenwartigen 
Verhaltnissen muB die Abschreibungsquote das vier- bis fiinffache des 
gewohnlichen Ansatzes betragen. Oder allgemeiner gefaBt: Der Erneue
rungsfonds muB Jahr um Jahr um so viel vermehrt werden, daB er am 
Ende der Amortisationsperiode hinreicht, um die Neuanschaffung des 
untergegangenen Teiles des Anlagevermiigens zu bestreiten. 

5. Dieser Grundsatz gilt auch fiir diejenigen Unternehmungen, die 
ihre Anlagewerte auf eine Mark abgeschrieben oder uberrnlUUge Abschrei
bungen gemacht haben, urn fline stille Reserve zu bilden; denn auch sie 
kommen in die Lage, neue Anlagen anzuschaffen, ffir die sie moglicher
weise das vier- bis fiinffache desjenigen Betrages bezahlen mussen, den 
sie durch Abschreibung amortisiert haben. 
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Bilanz, Bildliche Darstellung 13. 
- Definition 143. 
Bilanzdifferenz-Konto 164 Anmerk. 
Bilanz der Allgemeinen Elektrieitats-Ge
- sellsehaft (A. E. G.), Berlin 241, 260, 

262, 264. 
- der Basler Kantonalbank 241, 266, 

268, 270, 271, 272. 
- der Deutschen Bank 241, 250ff. 
- einer nationalen GroBeinkaufsgesell-

schaft 242 ff. 
- Entwicklung 21. 
BilanzfaIsehung 164 Anmerk. 
Bilanzform 194, 206 ii. 
Bilanzgewinn 217. 
Bilanzgleiehung 16, 52, 56. 
Bilanzkonto 36, 73. 
Bilanzkritik 52. 
Bilanzkunde 52. 
Bilanzkunst 163. 
Bilanzmuster 238 ff. 
BllanzprUfung 52. 
Bilanz- und Rechnungspriifung 15. 
Bilanzschliissel 181, 182. 
Bilanztechnik 164, 184. 
- Verpfliehtung zur jahrliehen Auf

stellung 91. 
BiIanzversehleierung (Anhang) 358 ff. 

Bilanz und Geldentwertung 404. 
Bilanzierung von Kursverlusten 415. 
Bilanzschwierigkeiten wegen Goldmark 

und Papiermark 433. 
Blatter, lose 123, 125. 
Buehfiihrung 95, 119, 129. 
- Beurteilung 353 ff. 
- Formen 162. 
- Geheim- 137 ff. 
- Gesamtorganisation 136 ff. 
- Gestaltungsfreiheit 122. 
- handelsreehtliche Bestimmungen 96. 
- konstante 6. 
- systematisehe, Anpassungsfahigkeit 

127 ff. 
- - Schema 34, 43. 
- - Wesen und Form 146. 
- Ideal und Wirkliehkeit 349 ff. 
- Kalkulatorische 295, 356. 
- okonomische Grenzen 350, 351. 
- Praxis 61, 127 ff. 
- Veranschauliehungsmittel 56. 
- vollstiLndige 163. 
- Zwecke 355. 
Buchfuhrungsreeht, Vorsehriften in den 

Steuergesetzen 105. 
Buehfuhrungsreeht 87 ff. 
- Aktiengesellschaft 98. 
- - Griindung 112. 
- Avalwechsel 115. 
- Buchforderungen. DiskontierunglO7. 
- - Umwandlung in ebe Wechsel-

forderung 113. 
- Burgschaften, Buehung 115. 
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

sehaft 102. 
- Garantiekapital 109. 
- Gesellsehaft m. besehr. Haftg. 101. 
- Reehtsforderungen, abgeleitete 105. 
- RegreBpflichten, Verbuchung 109, 

110. 
- RegreBrechte, Verbuehung 109, 110. 
- Verpfandung von Wertpapieren, 

Waren usw. fur einen offenen Konto
korrentkredit 108. 

Buchhaltung 5, 95, 127, 132 ff. 
- Einfiihrung in das Wesen 11 if. 
- Gegenstand 5. 
- Grundbegriffe 4. 
- Grundlage, mathematische 11. 
- Grundlagen, rechtliehe 87. 
- Organisation 135. 
- Gesamtorganisation, Schema 138. 
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Buohhaltung, Stufen 6. 
- Amerikanisohe 41. 
- Doppelte 3, 21, 23. 
- - Form und Wesen 147. 
- - zwangsIaufige Selbstkontrolle 38. 
- doppelte oder systematisohe 8. 
- Einfache 7. 
- Fabrik, Organisationsplane 341. 
- Kalkulatorisohe 295, 322. 
- Kameralistische 6, 7. 
- Kaufmannische und Betriebs- 317, 

327, 329. 
Buohhaltungsformen, amerikanische 

151, 152. 
- deutsche 151, 152. 
- franzosische 151, 154, 162. 
- italienische 151, 154, 162. 
- Variation und Kombination 155. 
Buohhaltungspraxis 10. 
Buohhaltungsrecht 10. 
Buohhaltungswissensohaft 10, 11. 
Buohposten, Justifizierbarkeit 120. 
Buchungsfehler 49. 
Buohung von Rechtsverhaltnissen 111, 

117. 
Budget 6. 
Biirgschaftsakzepte 202. 
Biirgschaftsverpflichtungen 202. 

Debet (SolI) 21. 
Debitoren-Konten: 

Aktien- 208. 
Beteiligungs- 208. 
Bedingte 208. 
Kapital- 206. 
Konsortial- 208. 
Lieferanten- 206. 
Waren- 206. 

Debitoren, dubiose 160. 
- trassierte 113, 202. 
- zedierte 114, 203. 
Debitorenbuch 160. 
Delkrederefonds 91. 
Deutschland als Glaubiger in Auslands

wahrung 428. 
Deutschland als Schuldner in Auslands. 

wabrung 429. 
Differenzkalkulation 310 ff. 
Dividendenreserve 203. 
Dokumente 136, 137. 
-Bearbeitung 150. 
- Grundlage der Buohfiihrung 146. 
Durohsohnittskapital 301, 302, 303. 

Eigenkapital 7, 8, 16, 21, 32, 33, 137. 
Eigentun 13, 54, 55. 
EigentumsverhaItnis, rechtliohe Be-

traohtung 54, 55. 
- wirtsohaftIiohe Betraohtung 54, 55. 
Eingangsbilanz 47, 93, 138, 146. 
- formaler Unterschied 143. 
Einkontentheorie 42. 
Einnahmen 22. 
Einstandspreis 323. 
Einzelfirmen 37, 48. 
Einzelwirtsohaft 4. 
Elektrizitatswerke 200. 
Entwertung der Mark im Ausland 407, 

im Inland 409, 430. 
Erneuerungsfonds, Definition 178. 
Eroffnungsbilanz 82, 137, 139, 142. 
Ertragnisse, Kapital- 219. 
- Wirtsohafts- 6. 
Ertrags bereohnung, monatliche,in einem 

Uhrengesohaft 281 ff. 
- -- in einer GroBhandlung 283. 
Ertragsbilanz 33, 36, 137, 213. 
- Entwioklung 222. 
Erwerbswirtsohaft 16. 
Etat (Voransohlag, Budget) 6. 

Fabrikationsbuoh 160. 
Fabrikationskonten 315, 317. 
Fabrikbuohhaltung 77, 280, 314ff. 
- GrundriB 326. 
- Organisationsplane 341. 
- Prinzipien und Kalkulationen 314ff. 
- Zusammenhang der Konten 314 f. 
- kalkulatorische 321, 326. 
- Kontensystem 78, 79. 
- Hilfsbetriebe: 
- Allgemeine Verwaltung 321. 
- KraftverwaItung 321. 
- Lohnverwaltung 321. 
- Raumverwaltung 321. 
- Rohstoffverwaltung 321. 
- Reparaturwerkstatte 32l. 
- Heizung 321. 
- Liohtanla~e 321. 
- Masohinen 321. 
- Werkzeuge 321. 
Fertigfabrikate 327, 338. 
Filialen, Konto 208, 209. 
Finanzabkommen zwischen Deutsoh-

land und der Schweiz 431. 
Fonds, Ausgleiohungs- 204. 
- Pensions- 205. 
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Fonds, Tilgungs- 204. 
- fiir Wohlfahrtszwecke 205. 
Forderungen 16, 22, 31, 198. 
- bedingte 198. 
- in sich selbst 199. 
- realisierbare 198. 
Fremdkapital 201; Aufwand 216. 

Gebli.ude 199. 
Geheimbuchfiihrung 137 ff. 
Geld 2, 11, 12, 13, 17. 
- verfiigbares 206, 301. 
- und Kreditverkehr 7. 
Gemeinwirtschaften, 1. 
Gemischte Konten 66, 186, 276. 
Genossenschaft 1. 
Geschaftsbiicher, Aufbewahrung 94. 
- Beweiskraft 94. 
- Fiihrung 88. 
- - Vorschriften 95. 
- Inhalt 89. 
Geschaftsfiihrung 119. 
Geschaftsgang, schematische Darstel-

lung 44. 
Geschaftskapital, Kreislauf 297 314. 
Geschaftskapital 15. 
GeschaftsvorfiUle 20. 
- Zuriickfiihrung auf zwei Grundfor-

men 20. 
Gewinn 2, 26, 188, 213, 218. 
- Verwendung 213. 
- Betriebs- 219. 
- an Zweiggeschaften 233. 
- am Warengeschaft 233. 
- Bilanz- 217. 
- Griindungs- 235. 
- rechnungsmaBiger 235, 237. 
- unverteilbarer 204. 
- vorgetragener 212. 
- -Rechnung 218. 
- -Verrechnung 218. 
- aus Dienstleistungen 219. 
- - den umgesetzten Eigenfabrika-

ten 219. 
- -. den Filialen 219. 
- - dem Hauptbetrieb 219. 
- - Nebenbetrieben (Detailgeschaft) 

219. 
- - Konsortialgeschaften 219. 
- - Partizipationsgeschii.ften 219. 
- - dem Vorjahr 239. 
- - Werkvertragen 219. 
- - Sanierungs 221, 235, 425, 426. 

Gewinn, im Bilanzjahr 212. 
-, latenter 373, realisierter 373. 
Gewinne, antizipierte 170, 235. 
- diverse: 

Immobilienertrag 235 .. 
Nutzzinsen in sich selbst 233. 
Kapitalnutzungen 233. 

- zufiUlige 235. 
Gewinnposten 56, 59, 212. 
Gewinnrechnung, Formel 77. 
Gewinn- und Verlust-BiIanz 36. 
- - - Geschafte 16, 17, 20. 
- - - Konto 26, 35, 47, 48, 73. 
- - - - der .A. E. G., Berlin 264. 
- - - Rechnung 93, 189. 
- - - - einer fingierten Kohlen-

handelsgesellschaft 286f1'. 
- - - Vorgange 29, 30, 32. 
Goldmark und Papiermark, rechtIicher 

Unterschied aufgehoben 431, 433; 
wirtschaftlioher Unterschied 433; 
Wirkung auf Buohhaltung u. Bilanz 
433, 434, 435. 

GroBeinkaufsgenossensohaft, SchluB-
biIanz 242 ff. 

Grundstiicke 199. 
Griindungsgewinn 235. 
Giiter 12, 14. 
- immaterielle 199. 
- wirtschaftliohe 11, 16. 
Giiter, Kreislauf 5, 18. 
- Mehrwert 6. 
Guthaben 12. 
Gutschrift 22. 

Haben (Kredit) 21, 22, 23, 24. 
Handel 3. 
- sozialer 1. 
Handelsbetrieb 129 ff. 
Handelsgesetzbuch iiber Buchfiihrung 

96. 
Handwerk 1. 
Herstellungskosten 316. 
Herstellungspreis 315. 
Hillsbiicher 72, 138, 159. 
Hypotheken-Schuldenkonto 207. 
Hypotheken, Sicherungs- 202. 
- Schuld- 202. 

Immobilien-Konto 208. 
Industrie 17. 
Inventur 7, 50, 51, 92, 93, 97, 139, 162, 

164, 337, 340. 
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Inventur, .Aufnahme 70. 
- - Verpflichtung 91. 
- Werte 52. 

lahresrechnung 6. 
- der Basler Kantonalbank 266ff. 
Journal 149. 
- amerikanisches 157. 
- Wechselausgangs· 153. 
- Wechseleingangs. 153. 
Justifizierbarkeit der Buchposten 120. 

Kalkulation 214,322,324,325, 334,336, 
337, 350. 

- Differenzial· 310 ff. 
- Nach· 323, 324. 
- Vor· 323. 
- effektive 323. 
- industrielle, Grundlehren 322. 
- - Grundsatze 322. 
- proportionale 310. 
- summarische 322. 
- der Fabrikations. und ..Absatzkosten 

und des Gewinns aus der SchluE· 
bilanz einer Bierbrauerei 303, 304. 

- Fehlerquelle 325, 338. 
Kalkulationsbuch 160. 
Kalkulationsfehler 196, 340. 
Kameralistik 6. 
Kapital2, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 93. 
- ..Aktien· 203. 
- ..Aktien· eingezahltes 203. 
- - nicht eingezahltes 203. 
- Durchschnitts· 302, 303. 
- Eigen. 203. 
- Garantie· 203. 
- Geschafts· 15. 
- Grund. 203. 
- eigenes 203. 
- fremdes 201. 
- aus dem .Agio der ..Aktien 203. 
- Begriff 144. 
- Beteiligungs-Konto 206. 
- Ertragnisse 219, 220. 
- Gleichung 16. 
- Konto 23, 24, 25,26, 27, 28, 31,32, 

33, 35, 48, 66, 192. 
- - .AbschluB 48, 192. 
- Kreditoren 202. 
- Vermehrung 25. 
- Verminderung 25. 
- Kreislauf 1, 2, 3, 4,5, 11, 12, 17, 18, 

21, 22, 33. 

Kapital, Verwasserung desselben hoi .Ak. 
tiengesellscbafts.Grtindungen 378. 

Kapitalistische Untemehmungsform 2. 
Kapitalistischer Betrieb, Grundform 2. 
Kassadifferenzen, Fehlbetriige 165, 

Vberschiisse 165. 
Kassafiihrung 165. 
Kassajournal 153. 
Kassakonto 27. 
Kaufmann 122. 
Kollationierung 41. 
Kollektivkonto 72. 
Kommissionsbiicher U8, 161. 
Kommunalwirtschaft 6. 
Kompensation von Gewinn und Ver· 

lust 188. 
Konjunkturabschreibung 175. 
Konsumvereine 1. 
Konten, Einteilung 65. 
- Einzel· 72. 
- gemischte 51, 66, 68, 186. 
- Sammel. 72. 
- reine Erfolgskonten 181. 
- - Bestandskonten 181. 
Kontensystem 64 ff. 
- Entwurf 73, 76. 
- geschlossenes 118. 
- Planzeichnung 77, 82. 
- Sammel. 72. 
- Spezial. 72. 
Kontensysteme, ..Arten 7l. 
- kombinierte 72. 
Kontentheorie, personalistische 45. 
Konto: 

Betriebskosten.Konto 222, 223. 
Dampfkraftkosten.Konto 230, 23l. 
Fabrikbetriebs.Konto 230, 231. 
Fabrikate·Bestand·Konto 228, 229. 
- Verkaufs·Konto 228, 229. 
Fabrikations·Konto 228, 229, 230, 

315, 317. 
Gewinn an Debitoren.Konto 223. 
Immobilien.Ertrags.Konto 224. 
Kontokorrent·Konto 29, 162, 164. 
Retourwaren· und Rabatt-lumto 

222, 223. 
Verkaufs.Konto 196. 
Verkaufskosten.Konto 222, 223. 
Verlust an Debitoren.Konto 222. 
Verluste, verschiedene 224. 
Waren·Konto 226, 227. 
Wareneinkaufskosten·Konto 222, 

223. 
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Wechsel-Konto 226, 227. 
Wertpapiere- und Ertrags-Konto 

224, 225. 
Wertschriften-Konto 226, 227. 
Zinsen- und Diskont-Konto 224, 225. 
Zweiggeschitfts-Konto 226, 227. 

Kontokorrentbiicher 164. 
Kontokorrent-Konto 29, 162, 164. 
Kontokorrent-Saldenauszug 125. 
Kontokorrente 165. 
Kontrolle 9. 
Korrespondenz 5. 
Kosten, Absatz- 322. 
- anteilige 324ff. 
- aullerordentliche und zufallige 217. 
- - - - Kursdifferenzen 217. 
- - - - Kursverluste an Wertpa-

pieren 217. 
- - - - Organisations- und Griin

dungskosten 217. 
- - - - Verluste aus Unterschla

gungen, Diebstahl usw. 217. 
- - - - - (KapitaleinbuBen) an 

Beteiligungen 217. 
- - - - verschiedene zufallige Ko-

sten oder Verluste 217. 
- Betriebs- 215, 216, 346. 
- - Agenturkosten 216. 
- - Arbeitskosten 215. 
- - verschiedene 215. 
- - Biirokosten 215. 
- - Mietzinsen 215. 
- - Reisekosten 215. 
- - Verkaufskosten, verschiedene 

215, 216. 
- fiir Nachriohtendienst 215. 
- fiir Propaganda 215. 
- - eigene Vehikel im Verkaufsdienst 

216. 
- im Interesse der Firma 215. 
- direkte 324. 
- Erwerbs- 199, 200. 
- Griindungs- 200. 
- Organisations- 200. 
- Produktions- 322, 324. 
- fiir Instandhaltung und Sicherung 

des Anlagevermligens 216. 
- - Sicherung und tJberwachung 216. 
- - Versioherung der beweglichen 

Giiter 216. 
- - Verluste an Debitoren 216. 
- - Unterhaltung und Erneuerung 

der Anlagewerte 216. 

Kosten fiir Versicherung gegen Feuer
schaden 216. 

- - Wertminderung durch Natur- u. 
Gebrauchsverderben 216. 

- der Kapitalbeschaffung 216. 
Kredit (Haben) 21. 
- 14, 16, 28, 29, 60. 
- -Geschitfte 28, 29. 
- -Kontrolle 160. 
- -Verkehr 7, 22. 
Kreditorenbuch 160. 
Kreditoren, Kapital" 201. 
- Kautions- 201. 
- Pfand- 202. 
Kreislauf, Darstellung 21. 
- Wesen und Zweck der Giiter 

5, 17. 
- der Giiterwerte 6. 
- des Kapitals 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17, 

18, 21, 22, 355. 
- des Vermogens 17. 
Kriegswirtsohaften 1. 
Kumulative Dividende 427. 
Kursdifferenzen 234, 235. 
Kursgewinne 235. 
Kursgewiune und Bilanz 428. 
Kursverluste, Aktivieren derselben er-

laubt 414. 
Kursverluste und Bilanz wegen Mark

entwertung 415, 418. 

Landwirtschaft 1. 17. 
Lohnbuch 160. 
LOhne 12, 17, 332. 
- produktive 327. 
Lombardschulden-Konto 208. 

Miingel der systematischen Buchhal-
tung 50, 153, 189. 

Maschinen- und Werkzeug-Konto 208. 
Mathematik 8, 9. 
Mathematische Methoden 9. 
Memorial 153. 
Monatsbilanz 48. 

Nachkalkulation 322, 324. 
Nebenverbuchung 72, 161, 162. 

Obligobuch 118. 
Organisation 5. 132 ff. 
- Fehler 134. 
- wesentliche Bestandteile 134. 
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Papiergeld 404. 
Papierwahrung, Griinde und Folgen 

406. 
Passiva 55, 20l. 
Passiven (Sehulden) 14, 15, 16, 19, 20, 

27, 32, 53, 56, 71, 93. 
- formale 212. 
- rechnungsmiiJ3ige 212. 
- transitorische 170, 21l. 
- Verlust aus transitorischen 217. 
Passivposten 201. 
Passivwerte, subtraktive 62. 
Passivzinsen 340. 
Personalbuch 161. 
Personalistische Kontentheorie 45. 
Personifikationstheorie 42. 
Posteingangs. und Ausgangsbueh 161. 
Privatkonto 166, 167. 
- AbschluB 167. 
- Behandlung bei der SchluBbiIanzl68. 
- Das, in der Buehfiihrung der offenen 

Handelsgesellsehaft 168. 
Privatvermogen 122. 
- in der Bilanz des Kaufmanns 122. 
Probebilanz 38, 39, 40, 41, 48, 49, 162, 

163, 164, 185, 284. 
- Darstellung 48. 
- Zerlegung 186. 
Produktivausgaben 213. 
Produktionskosten 322. 

Qnantitatskontrolle 160. 

Rechnungspriifung 51. 
Rechnungswesen, Organisation bei einer 

PorzeIIanfabrik 342, 343. 
Rechtsforderungen an die Buchhaltung 

Iliff. 
Rechtsgiiter 16. 
Rechtskontrolle 160. 
Rechtswissenschaft 8, 9. 
Rechtsverhaltnisse, Verbuchung der-

selben 117. 
Reichsabgabeordnung,Vorschriften iiber 

Buchftihrung 106. 
Reingewinn 332. 
- doppelter Nachweis 184, 185, 186. 
Reinvermogen 15, 16, 19, 20, 21, 22. 

23, 26, 29, 32, 33, 51, 93, 146. 
Renten 6, 29. 
Reparaturen 333. 
Reserven 203, 209. 
- Amortisations· 211. 

Reserven, Baufonds- 209. 
- Dividenden- 209. 
- Kapital- 203. 
- - (freiwillige) 203. 
- Steuer- (Kriegssteuer) 204. 
- Talonsteuertilgungs- 204. 
- Tantieme· 204. 
- Verlust· 204. 
- Gewinn (unverteilter) 204. 
- Reservezu beliebigen Verwendungen 

204. 
Reservefonds (gesetzI.), Zwangsre
serve 204. 
Ausgleichungsfonds 204. 
Delkrederefonds 204. 
Fonds fiir Wohlfahrtszwecke 205. 
Pensionsfonds 205. 
Tilgungsfonds des Disagios bei Emis
sion von AnIeihen 204. 
RiickIage, statutengemaBe freie 204. 
Riickstellung ftir mogliche Verluste 
204. 

- - - schwebende Verluste 204. 
- - sichere Verluste 204. 
Rohstoffe 330. 
- verarbeitete 326. 
- verwendete 326. 
Riickdiskont 221, 234. 
Riickerstattung fiir abgeschriebene Ver-

Iuste 220. 
Riiekvergiitung aus Lieferungsvertra.gen 

219. 
Riiekstellungen (s. Reserven) 209. 

Sachgiiter 16. 
SaldobiIanz 48. 
SaIdojournal-Hauptbuch 64. 
Sammeljournal 154, 156. 
Sammelkonten 72. 
Sanierungsgewinn aus Zusammenlegung 

von Aktien 235. 
Sanierung einer Bank wegen Kursver

Iuste 417. 
Sanierungskonto 423, 426. 
Sanierung, kontenmaBige Darstellung 

423, 426. 
SohluBbilanz 33, 36, 48, 50, 51, 82, 137, 

139, 143, 162, 163, 164, 185. 
- bildliche Darstellung 190ff. 
- einer GroIJeinkaufsgenossensehaft 

242 ff. 
- Ableitung aus der EingangsbiIanz 

140. 
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SchlullbiIanz, Gruppierung der Posten 
186, 187. 

- Mathematischer Beweis 193. 
- Probe 48. 
- Technik 180, 184. 
- der Deutschen Bank 250ff. 
Schulden (Passiven) 14, 15, 16, 18, 28, 

31, 7l, 144. 
- bedingte 202. 
- - (Konto) 209. 
- Betriebs. 202. 
- Grundpfand. 202. 
- kurzfristige 202. 
- nicht kiindbare 202. 
- Wechsel· 201. 
- Zins. 202. 
- aus Beteiligungen 207. 
- - dem Kontokorrentverkehr 202. 
- auf Zeit 202. 
- Tochtergesellschaften 203. 
- des Hauptgeschafts an seiner Filiale 

203. 
- in sich selbst 203. 
Schuldenvermehrung 26. 
Schuldenhypotheken 202. 
Schuldreserven 205. 
Schuldwechsel·Konto 207. 
Schuldzinsen, laufende 207. 
Selbstkontrolle 59. 
Selbstkosten, unrichtige Berechnung 

wegen Nichtbeachtung des Unter· 
schieds zwischen Goldmark und 
Papiermark 433. 

Skontri, diverse 160. 
SoIl (Debet) 21, 22, 23, 24. 
SolI und Haben, Erklarung 2L 
Sonderwirtschaft 4, 5, 13, 15, 28. 
Spezialhauptbuch 72. 
Spezialkontensystem 72. 
Staatshaushalt 3. 
Staats· und Gemeinde·Haushalt L 
Staatswirtschaft 6. 
Stadtewirtschaft 6. 
Statistik 160. 
Steuerbilanzen 180. 
Steuergesetzliche Vorschriften: Grund· 

vermogen 105; Betriebsvermogen 
105; Kapitalvermogen 105; Um· 
satzsteuer lIO. 

Steuerreserve (Kriegssteuer) 204. 
Stille Reserven 179, 381, 383, 384. 
Syndikate, Vergiitung 219. 

Talonsteuertilgungsreserve 204. 
Tantiemereserve 204. 
Tausch I, 2. 
Tauschgeschaft 16, 20, 27. 
Tauschgiiter 18. 
Tauschvorgii.nge 17, 18, 27, 30, 32, 60. 
Tauschwerte 14, 17, 18. 
Teuerung wegen Warenmangel in neu· 

tralen Landern 404. 
Teuerung wegen Geldentwertung durch 

Inflation 406. 
Toter Punkt 305, 307, 308, 309. 
Trassierte Debitoren 113, 202, 209. 

Umsatzbilanz 4S. 
Umsatzsteuergesetz 110. 
Umwandlung der Obligationen in 

Aktien 422. 
Unterbilanz 36, 37. 
Unternehmung, wirtschaftliohe 3. 
Unternehmungsform, kapitalistisohe 2. 

Valutaausgleiohungsfonds 434. 
Valutakrisis 404. 
- und Bilanz in Deutsohland 428. 
Valutaverlllste 201, 412 ff., 418. 
Verbuohung, systematisohe 72, 162. 
Vergiitung von Syndikaten 219. 
Verkaufskonto 196, 277 ff., 279. 
Verlust 2, 26, 200, 213 ff. 
- Ausgaben ISO, 213. 
- Posten 56, 60, 213. 
- Reohnung lS9, 214. 
- reohnungsmaBiger 213, 234, 237. 
- doppelter Nachweis 57. 
- aus dem Vorjahr 217. 
- im Rechnungsjahr 201. 
Verluste, antizipierte 170, 217. 
- bilanzmiWige 236. 
- Riiokerstattung 221. 
- aus transitorischen Passiven 217. 
- Vortrag yom Vorjahr 201. 
- wirkliche 201. 
- zufallige und auBerordentliohe 234. 
Verlust· und Gewinn·Konto 26, 35, 47, 

48, 73, 222, 252, 264, 268. 
Verlustausgaben 180, 213. 
Verlustreserven 179. 
Vermogen 13, 19, 146. 
- Kreislauf 17, 299. 
Vermogensbestand.Konto 59. 
Vermogensbestandteile (negative) 14, 

15, 20, 21, 26. 
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Vermogensbestandteile, mathematisohe 
Erfassung 13. 

Vermogensbilanz 33, 36, 163. 
Verwasserung des Kapitals 378. 
Voranschlag 6, 9. 
Vorbuch 149. 
Vorgange, zusammengesetzte 20, 31. 

Ware 2. 
Warenannahmebuoh 131. 
Warenannahmekontrolle 131. 
Warenannahmestelle 131. 
Wareneingangsbuoh 131. 
Wareneinkaufsbuoh 153. 
Warenkonto 27. 
Warenskontri 160. 
Warenverkaufsbuch 153. 
Wasserkraftwerke 200. 
Wahrungsentwertung naoh bundesrat· 

licher Ordnung 414. 
Wahrungsreform, Geschiohte derselben 

411. 
Wechsel 12. 
Wechselkurse, Gleiohgewioht wegen 

Arbitrage 407. 
Weohselkurse Deutschlands und der 

Schweiz wahrend der Valutakrisis 
408. 

Weohselkurse, Schwankungen 409. 
Wechselskontri 160. 
Wertergii.nzungen 200. 
Wertschriftenskontro 160. 
Wertverwandlung 17. 
Wirtsohaft, Betriebsfunktionen 5. 

Wirtschaftsbetrieb 127. 
Wirtsohaftstypen 11. 
Wirtsohaftsvermiigen 21. 
WirtsohaftsvorgAnge 25, 31, 32. 
Wirtschaftswissensohaft 8, 9. 

Zahlung 29. 
Zedierte Debitoren 114, 203. 
Zins 29. 
Zinsen, Aktiv. (laufende) 221. 
- Bank. 216. 
- Kontokorrent· 216. 
- Passiv 340. 
- in sioh selbst 217. 
- fUr Kontokorrentsohulden 217. 
Zweiggesohiift (Filialen) 208, 209. 
Zweikontentheorie 15, 37, 46, 52, 54. 
- tabellarische Darstellung 46. 
Zwischenbilanz 273 ff., 284, 325, 331, 

339, 341, 348. 
- monatliche 341. 
- - einer Kohlenhandels·Aktiengesell. 

schaft 286 ff. 
- - bei unzerlegten Warenkonten 

282. 
- - auf Grund der Probebilanz 283. 
- Schema zur Aufstellung ohne In· 

ventur 186, 188, 282, 283, 284. 
- Aufstellung 274, 275, 276, 283, 284, 

286. 
- permanente 276 ff. 
Zwisohenbilanzen 76, 80, 131, 162. 
Zwischenbilallll: Speditionsgeschiift 292; 

Mobelhandlung 294. 
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Die Technik des Bankbetriebes. Ein Hand- und Lehrbuch des prak
tischen Bank- und Borsenwesens. Von Bruno Buchwald. A c h t e, neu
bearbeitete und wesentlich veranderte Auflage. Erscheint im Sommer 1921 

Der Verkehr mit der Bank. Eine Anleitung zur Benutzung des Bank
kontos, zur Priifung von Wechselabrechnungen, Kontoauszilgen sowie Zins
uml Provisionsberechnungen. Von Wilhelm Schmidt, Bankprokurist. 1920. 

Preis M. 2.20 

Die Inventur. Aufnahmetechnik, Bewertung und Kontrolle. FUr Fabrik
und Warenhandelsbetriebe dargestellt von Werner Grull, beratender lngenieur 
fi1r geschaftliche Organisation und technisch-wirtschaftliche Fragen; beeidigter 
und offentlich angestellter BUcherrevisor in Erlangen. Unveranderter Nen
drnck. 1919. Gebunden Preis M. 15.-

Die Kontrolle in gewerblichen Unternehmungen. (Grundzuge 
der Kontrolltechnik.) Von Dr.-lng. Werner Grnll. Mit 89 Tex:tfiguren. 

Preis etwa M. 60.--

Die volkswirtschaftliche Bilanz und eine neue Theorie der 
Wechselkurse. Die Theorie der reinen Papierwiihrung. Von Edmnnd 
Herzfelder. 1919. Preis M. 24.-; gebunden M. 26.40 

Die Finanzierung und Bilanz wirtschaftlicher Betriebe 
unter dem Einflu.8 der Geldentwertung. Von Dr. W. Prion, 
o. Professor der Betriebswirlschaftslehre an der Universitat Koln. 1921. 

Preis M. 8.80 

Inflation und Geldentwertung. Finanzielle Mallnahmen zum Abbau 
der Preise. Gutachten, erstattet dem Reichsfinanzministerium, von Dr. W. Prion, 
Professor an der Handelshochschnle, Berlin .. Unveranderter Nendrnck. 1920. 

Preis M. 8.-

Kapital- und Gewinnbeteiligung als Grundlage plan
ma.8iger Wirtschaftsfiihrung. Von Dr. Albert Siidekum, Staats
minister und Finanzrninister a. D. 1921. Preis M. 4.40 

Hierzu Teuernngszuschlage 
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Die Abschatzung des Wertesindustrieller Unternehmungen. 
Von Dr. Felix Moral, Zivilingenieur und beeidigter Sachverstllndiger. 1920. 

Preis M. 12.-; gebnnden M. 14.40 

Die soziale Sachwerterhaltung auf dem Wege der Ver
sicherung. Von Dr. phil. Hans Heymann in Charlottenburg. 1920. 

Preis M. 7.-; gebunden M. 9.-

Erneuerungs-, Ersatz-, Reserve-, Tilgungs- und Heim
falHonds, ihre grundslttzlichen Unterschiede und ihre bilanzmltBige Be
handlung. Von Dr.-lng. Adolf Paul. 1916. Preis M. 3.60 

Die Wertminderungen an Betriebsanlagen in wirtschaftlicher, 
rechtlicher und rechnerischer Beziehung. (Bewertung, Abschreibung, Tilgung, 
Heimfallast, Ersatz und Unterhaltung.) Von EmU Schiff in Berlin. Dritter, 
unverlinderter Neudruck. 1920. Preis M. 16.-

Die Wertveranderung durch A.bschreibung, Tilgung und 
Zinseszinsen. Formeln und Tabellen zur sofortigen Ermittlung des 
Verlaufes und jeweiligen Standes eines Betriebs- oder Kapitalwertes. Zum 
Gebrauch fUr lngenieure, Verwaltungsbeamte, Kaufleute usw. Aufgestellt 
und erlautert von Dipl.-lng. H. Kastendieck. 1914. 

Gebunden Preis M. 1.60 

Der Kapitalzins. Kritische Studien. Von Dr. EmU Sax, o. 6. Professor 
der politischen Okonomie i. R. 1916. Preis M. 6.-

"Serve "-Schnellre chner. D. R. G. M., D. R. W. Z. Der neue ideale 
Schnellrechner ftlr Lohnabrechnungen, Preisberechnungen, Kalkulations
rechnungen, Massenberechnungen und aIle Multiplikationsarbeiten. Von 
Joseph Serve, Leiter eines Lohn- und Kalkulationsbtlros der Firma Ludw. 
Loewe & Co., A.-G., Berlin. 1920. Gebunden Preis M. 14.-

Santz-Multiplikator. D. R. G. M. Kleinste, das gesamte Zahlenreich 
lImfassende Rechentafel zum unmittelbaren Ablesen des Ergebnisses aIler 
Lllngen-, Flllchen-, lnhalts-, Gewichts· und Preisberechnungen, wie tlberhaupt 
der Multiplikation und Division beliebig vieler ZalJlen von Adolf Santz, 
Oberingenieur in Berlin. 1920. Gebunden Preis M. 30.-

Hierzu Teuerungszuschlltge 




