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4. Jahrgang Heft 12 20. A p ril 1931

Eines Mannes Rede
3 R ationa lis ie rung

W irtsch a ftsn o t
E isen industrie

Fast genau vor einem M onat fand  in  W upperta l-E lberfe ld unter dem S tichwort „ W irtschaft in  
N o t“  eine Kundgebung der Reichsgemeinschaft der E isen-, Stahl- und M eta llw aren -Indus trien  statt. 
D ie  Begrüßungsansprache im  Nam en der Reichsgemeinschaft h ie lt D ire k to r F r a n z  G r a m e r .  
Diese Ansprache is t n ich t n u r deshalb beachtlich, w e il h ie r das H a u p t eines Teiles der deutschen 
W irtschaft sprach, der S— -9%  der gesamten deutschen In d u s tr ie  und  10— 12%  der deutschen A u s 
fu h r  um faßt und mindestens 650 000 A rbe itern  A rb e it und  dam it B ro t scha fft; diese Ansprache is t 
vielmehr deshalb von besonderer Bedeutung, w e il sie endlich e inm al ohne Rücksicht a u f politische  
Gesichtspunkte ausgesprochen w irtschaftliche K r i t ik  übt. Gegenüber den po litisch  und parteiisch  
eingestellten Reden der letzten Monate, die die m it Recht hochgehenden Wogen der Erregung m it dem 
Oel des O ptim ism us sänfligen sollen, werden deshalb h ie r d ie wesentlichsten Gesichtspunkte und  A us
führungen der Ansprache festgehalten, da ja , w ie der Reichskanzler kürz lich  in  einer Rede ausdrücklich  
betonte, der K a m p f um  die W ahrheit geht.

W e n n  d e r H e r r  R e ic h s k a n z le r  a n  a n d e re r  S te lle  
b e to n t h a t ,  daß  d ie  Ä n d e ru n g  des Y o u n g p la n e s  e rs t 
d a n n  v o n  D e u ts c h la n d  b e a n tra g t  w e rd e n  k ö n n e , 
w e n n  d ie  O rd n u n g  d e r in n e re n  W ir t s c h a f t  d u rc h 
g e fü h r t  w o rd e n  is t ,  so m ö c h te  ic h  d a z u  sagen, daß 
d ie  E r k e n n tn is  d e r Ä n d e ru n g  des Y o u n g p la n e s  b e i 
u n s e re n  V e r tra g s g e g n e rn  d o c h  d a n n  a m  g rö ß te n  
s e in  m u ß , w e n n  es u n s  in  D e u ts c h la n d  a m  s c h le c h 
te s te n  g e h t.

W e n n  w e ite r  a n  a n d e re r  S te lle  g e sa g t w o rd e n  is t, 
daß  k e in  S y s te m w e c h s e l in  F ra g e  k o m m e , so n d e rn  
n u r  e in e  o rg a n is c h e  R e fo rm , d ie  1 0 -12  J a h re  be 
a n s p ru c h t ,  so k ö n n e n  w i r  Ih n e n  h e u te  s c h o n  sagen, 
daß  u n te r  d e m  g e g e n w ä r t ig e n  S y s te m  
eine Wartezeit von 10-12 Jahren nicht mehr möglich 
is t .

So la n g e  h ä l t  d ie  W ir t s c h a f t  n ic h t  m e h r  a us .
N a c h  d ie s e r Z e i t  gäbe  es n ic h ts  m e h r  z u  „ r e f o r 

m ie re n “ , w e i l  d a n n  n u r  n o c h  e in  g roß es  T rü m m e r 
fe ld  v o n  d e r d e u ts c h e n  W ir t s c h a f t  ü b r ig  w ä re  . . .

O ffe n e  u n d  e h r l ic h e  A b k e h r  v o m  b is h e r ig e n  W e g e !
V e rh e lfe n  S ie den  u n a b ä n d e r lic h e n  G ese tzen  d e r 

W ir t s c h a f t  a u c h  in  D e u ts c h la n d  w ie d e r  z u r  G e ltu n g  
g e g e n ü b e r u n e r t rä g l ic h e n  G esetzen , d ie  a u s  d e r 
P a r te ip o l i t ik  g e b o re n  s in d .

D a n n  k o m m t  d ie  G e s u n d u n g  v o n  se lb s t.
Nicht nur Notverordnungen,
d a fü r  a b e r s ta t t  fo r tg e s e tz te r  S te u e re rh ö h u n g e n  
fü h lb a re  E r le ic h te ru n g  d e r  S te u e rn , d ie  v o n  S ta a t, 
L ä n d e rn  u n d  G e m e in d e n , a l le r  N o t z u m  T ro tz ,  
n a c h  w ie  v o r  in  r ig o ro s e s te r  W e is e  e in g e tr ie b e n  
w e rd e n , u n b e k ü m m e r t  d a ru m , ob  T au se n d e  m e h r  
o d e r w e n ig e r  ih re  A rb e its tä t te  v e r l ie re n  o e r

n i c h t ................  .,
D e r  H e r r  R e ic h s k a n z le r  h a t  in  s e in e r C h e m n itz e r  

R ede zu g e ge b e n , daß  in  d e r N a c h k r ie g s z e it  s c h w e re  
F e h le r  b e g a n g e n  w o rd e n  s in d .

D ie s  o ffe n e  G e s tä n d n is  w ir d  d u rc h  d ie  A u s fü h 
ru n g e n  des e h e m a lig e n  R e ic h s b a n k p rä s id e n te n , 
D r .  S c h a c h t, u n d  d u rc h  d ie  R ede des je tz ig e n

R e ic h s b a n k p rä s id e n te n  D r .  L u th e r ,  in  L e ip z ig  n o c h  
b e k rä f t ig t .

A b e r  d a rü b e r  h in a u s g e h e n d  m ü s s e n  w i r  fe s t
s te lle n , daß  n ic h t  n u r  F e h le r  g e m a c h t  w o r 
d e n  s i n d ,  s o n d e rn
daß wir in diesen zahlreichen Fehlern noch beharren.
F e h le r ,  d ie  a m  M a rk e  u n se re s  V o lk e s  u n d  u n s e re r 
W ir t s c h a f t  z e h re n .

Ic h  w e iß , daß  d ie  g a n ze  W e lt  u n te r  e in e r  s ch w e re n  
K r is e  le id e t .

I n  d e r H a u p ts a c h e  is t  d iese  K r is e  w o h l d a d u rc h  
h e rb e ig e fü h r t  w o rd e n , daß  d ie  in te rn a t io n a le  P ro 
d u k t io n  e in e n  e n o rm e n  A u fs c h w u n g  g e n o m m e n  h a t,  
daß  a b e r  p o lit is c h e  E in f lü s s e  u n d  d ie  n a t io n a l- w ir t 
s c h a f t l ic h e  A b s c h lie ß u n g  d e r e in z e ln e n  V ö lk e r  den  
s ic h  a u s  d e r M e h r p ro d u k t io n  e rgeb e n d e n  G ü te r 
a u s ta u s c h  s tö re n .

D e u ts c h la n d  is t  a ls o  v o r  d ie  s c h w e re  F ra g e  ge
s te l l t ,  e n tw e d e r  s ic h  g le ic h fa lls  a u f  e in  n a t io n a le s  
W ir ts c h a f ts y s te m  u m z u s te lle n ,  o d e r a b e r v o n  den 
a n d e re n  V ö lk e rn  e in e  S y s te m u m s te llu n g  zu  v e r 
la n g e n .

Z w is c h e n  V e r la n g e n  u n d  E r fü l lu n g  l ie g t  se lbst
v e rs tä n d lic h  e in  g ro ß e r R a u m .

D e r  U m b a u  d e r d e u ts c h e n  W ir t s c h a f t  a u f  eine 
enge n a t io n a le  W ir t s c h a f t  w ü rd e  z w a r  V i e l 
l e i c h t  d ie  L a n d w ir ts c h a f t  z u  e in e r  n e u e n  k ü n s t
l ic h e n  B lü te  b r in g e n , d ie  In d u s t r ie  a b e r auf ¿as 
s c h w e rs te  s c h ä d ig e n .

A n  R e p a ra t io n s z a h lu n g e n  w ä re  d a n n  ü b e rh a u p t 
n ic h t  z u  d e n k e n .

W i r  h a lte n  a b e r a n  d e r Ü b e rz e u g u n g  fe s t,  daß 
a u c h  das A u s la n d  e ines  T ages 
die Notwendigkeit eines ausgedehnten Güteraustau

sches
e in se h e n  w ir d ,  d e r m i t  im m e r  h ö J e r s te ig e n d e n  
Z ö lle n  u n d  a b gesch lossenen  n a tio n a le n  W ir ts c h a f 
te n  n ic h t  z u  v e re in b a re n  is t .

Der Export der deutschen Industrie muß also 
aufrecht erhalten bleiben und, Wohl verstanden, in
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erster Linie d e r  E x p o r t  d e r  d e u t s c h e n  
F e r t i g i n d u s t r i e .  Es wäre weiter ein ver
hängnisvoller Fehler und Irrtum , wenn w ir das 
Heil unseres Exportes nur im Export von Maschinen 
und Rohstoffen sehen würden.

Dieser Export würde die Fertigindustrie des Aus
landes mehr und mehr entwickeln und einen inter
nationalen Güteraustausch auf die Dauer unmög
lich machen.

M it besonderer Besorgnis sehen w ir daher in den 
letzten Jahren
eine Entwicklung, die stark zum Export von Roh

stoffen und Maschinen drängt.
E i n  S t u r m z e i c h e n  f ü r  d i e  d e u t 

s c h e  V o l k s w i r t s c h a f t !
Ein großer Fortschritt ist darin zu erblicken, daß 

nunmehr wohl alle Stellen in Deutschland davon 
überzeugt sind, daß der Youngplan in seiner jetzigen 
Form nicht durchführbar ist, während noch vor 
zwei Jahren Wirtschaftler und Politiker, ja offiziell 
auch die Regierung auf dem Standpunkt standen, 
daß die jährliche Zahlung von zwei Milliarden 
Reichsmark der deutschen Volkswirtschaft mög
lich sein müsse.

H e u te  is t  je d e rm a n n , s e lb s t d ie  A rb e ite rs c h a f t ,  
re s t lo s  v o n  d e r  U n m ö g l ic h k e i t  d e r  E r f ü l lu n g  des 
Y o u n g p la n e s  ü b e rz e u g t.

Die Politik aber hat die Aufgabe, diese Wahrheit 
im rechten Augenblicke —  nicht zu früh, a b e r  
a u c h  n i c h t  z u  s p ä t  —- den Vertrags
gegnern zu übermitteln.

In  einem besonderen Punkte können w ir dem 
Herrn Reichskanzler, als dem Interpreten der An
sicht der Reichsregierung, nur vollkommen recht 
geben:

Man kann das deutsche Elend nicht allein auf die 
Reparationen zurückführen.

Ich füge noch hinzu:
Man kann auch die deutsche Lage nicht allein 

aus der internationalen Krisis ableiten.
Es gibt darüber hinaus spezielle Gründe für den 

Notstand der deutschen W irtschaft, und
diese Gründe liegen in der verfehlten Steuerverwaltung 

und Sozialpolitik.
Die Reform auf diesem Gebiete ist zwar ange

kündigt, aber noch nicht begonnen.
Wenn beispielsweise durch die Presse die Meldung 

geht, daß durch das Eingreifen der Verwaltungs
behörde für die Stadt Berlin festgestellt wurde, daß 
allein durch falsche Eingruppierung der kommuna
len Beamten monatlich 2 Millionen, d. h. im  Jahre 
24 Millionen Reichsmark zuviel ausgegeben worden 
sind, daß weiter die Stadt Berlin an der Gründung 
von über 2 0 0  I n d u s t r i e - ,  V e ' r k a u f s -  
u n d H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n  b e t e i 
l i g t  i s t ,  w o b e i  m i t  e i n e m  V e r l u s t  
v o n  e t w a 5 o o M i l l i o n e n R e i c h s m a r k
gerechnet werden muß, dann geht daraus k lar her
vor, wie viele Werte durch Mißwirtschaft schon 
verloren sind, aber auch wie viele Werte noch ge
rettet werden können, wenn Sparsamkeit und Los
lösung von der Staatswirtschaft schleunigst durch
geführt werden.

Die jetzige Regierung hat im August 1930 
die Parole von der allgemeinen Preissenkung 
herausgegeben. Wäre es nicht besser gewesen, 
statt einer Preissenkungsaktion zuerst eine Sen
kungsaktion für die Selbstkosten auf allen Ge
bieten durchzuführen und damit die Reform zu
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beginnen, die allein zu einer Ermäßigung des Preis
niveaus führen kann?

Wie sollen die Preise für industrielle Erzeugnisse 
gesenkt werden, wenn nicht gleichzeitig die Steuern, 
die Tarife für Gas, Wasser und Elektrizität, für 
den Verkehr usw. eine wesentliche Ermäßigung 
erfahren ?

A b e r  a u f  a l l  d i e s e n  G e b i e t e n  i s t  
bisher nichts oder so gut wie nichts erfolgt!

Es ist neuerdings festgestellt worden, daß in 
öffentlichen Betrieben des Reiches, der Länder und 
Gemeinden ein Kapital von 50 Milliarden Reichs
mark festgelegt ist, und daß zwei Millionen Arbeit
nehmer in diesen Betrieben beschäftigt werden.

Daß aber das Kapital in privater Hand in den 
meisten Fällen eine bessere volkswirtschaftliche 
Verwertung erfährt als in den Betrieben der öffent
lichen Hand, das beweisen die Erfahrungen in den 
letzten Jahren in Hülle und Fülle.

Der Reichsbankpräsident a. D. Schacht hat in 
seinem letzten Buche festgestellt, daß in den Jahren 
1924/1929 10,7 Milliarden Ausländsanleihen auf
genommen worden sind, und daß der gesamte 
Betrag restlos wieder in das Ausland zurück
geflossen ist.

W ir haben jährlich einen Betrag von 
5 M illiarden Reichsmark an das Ausland
zu zahlen, davon etwa 2 Milliarden Reparationen 
ohne jeden Gegenwert.

Die deutsche W irtschaft ist nicht in der Lage, 
Zinsen und Reparationen aus eigenem Gewinn zu 
zahlen, d. h. m it anderen Worten:

Die deutsche Privatwirtschaft verschuldet von 
Jahr zu Jahr mehr an das Ausland.

Schacht hat weiter auf die Unmöglichkeit h in
gewiesen, daß ein hervorragendes industrielles Land 
dauernd Auslandsgelder aufnimmt.

Ein hochindustrielles Land muß Geld g e b e r  
und nicht Geldnehmer sein, wird es aber zum Geld
nehmer degradiert, so muß die W irtschaft zerfallen 
und das betreffende Land schließlich zu einem Kolo
nialland herabgedrückt werden.

Schacht rechnet weiter aus, daß die bisher ge
zahlten Reparationen, der Wert des beschlag
nahmten Privateigentums, die Besatzungskosten 
den Betrag von 146 Milliarden erreicht haben, wäh
rend die Kosten des Krieges auf deutscher Seite auf 
150 Milliarden geschätzt werden.
Der Steuerdruck hat sich im  Verhältnis zum Volks

einkommen folgendermaßen entwickelt:
1913 =  18,6%
1925 =  31,6%
1928 =  38,2%
1930 =  45 %

und 1931 == wieviel?
W ir haben anläßlich der Leipziger Messe eine 

Aussprache m it zahlreichen Industriellen herbei
geführt.

Hierbei haben w ir zu unserer Erschütterung sehr 
oft die Auffassung zu hören bekommen:

Jetzt können w ir es an unseren fünf Fingern ab- 
zählen, wann es in unserem eigenen Betrieb zu 
Ende geht.

Der Herr Reichskanzler Dr. Brüning hat in 
Chemnitz ein bedeutungsvolles W ort gesprochen: 

„Über die Parteien hinweg muß ein einheitlicher 
Vorstoß aller Berufsgruppen stattfinden, die an 
dem positiven Aufbau der deutschen Wirtschaft 
interessiert sind.“
U n d  d i e s e r  V o r s t o ß  w i r d  k o m m e n . .
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Beleg und  B ilanz M 4 b B uchha ltung
4. Jahrgang, H e ft 12 N O rganisation
20. A p r il 1931 n In ve n ta rve rw a ltu n g  (1)

11 mal Inventarverwaltung (1)
Grundverkehrt is t es, sich um  die Inventa rve rw a ltung  n u r  am Jahresschluß zu küm m ern. 

Es is t rich tiger, dies jetzt zu tun, nachdem die Abschlußarbeiten und  S teuererklärungspflichten  

erledigt sind.

Es handelt sich deshalb h ie r um  die O rgan isation der Inventa rverw a ltung  eines unserer be
kanntesten und  sehr verzweigten Großbetriebes m it einem umfangreichen M asch inenpark.

T e il I  in  diesem H e ft beschreibt d ie bestehende unzulängliche E in rich tu n g , der gleichzeitig 

veröffentlichte T e il I I  ste llt nach stattgefundener Revision gutachtlich  fest, was an der E in 
rich tung  von Wert un d  Unwert is t und T e il I I I ,  der im  nächsten H e ft erscheint, schafft den 

Unterbau un d  das Gehäuse fü r  eine sachlich rich tige  und  organisatorisch zweckmäßige Ver
fahrensweise.

I .  D as  b isher geübte V e rfa h re n  w ird  be= 
schrieben.

I. Bestellung.
Im  E in k a u f w ird  a u f G rund der technischen U n te r

lagen die M aschinenbeste llung m it  e inem  D urchsch lag 
fü r  die A b te ilu n g  Bauten und  E in r ic h tu n g  bezw. W e rk 
zeugbau ausgefe rtig t und h a n dsch riftlich  in  ein

M a s c h i n e n - B e s t e l l - J  o u r n a l

eingetragen. Jede Maschine e rh ä lt so fo rt bei Bestellung 
die fo rtlau fende  Inve n ta r-N um m e r, die in  das M aschinen- 
Beste ll-J o u rna l e ingetragen w ird .

II .  Ausfertigung der Inventar-Karten.
Diese werden von  der A b te ilu n g  B auten  und E in r ic h 

tu n g  e ingerich te t, wobei die L ie feran tenrechnungen die 
Unterlage b ilden. A m  K o p f jeder K a rte  erscheinen:

In v .-N r ., M asch inentyp, ge lie fe rt von, a m .............. .
zu  R M ., G ew ich t kg , S tandort (nach Branche, A b 
te ilu n g ).

Nach e iner K op fspa lte : „B u c h w e rt der Maschine am 
Schluß des Jahres“  fo lgen  die Spalten:

Jah r, R M .; P fg. u nd  B em erkungen,

au f der Rückseite  der K a rte  der K o p fd ru c k :

R epara tu r m it  den Spalten D a tum , A r t ,  R M ., Pfg. 
In  der Buchw ertspalte  is t e rs tm a lig  der A nschaffungsw ert 
der M aschine, sodann fo rtla u fe n d  a lljä h r lic h  der um  den 
jew e iligen  Abschre ibungsatz a u f den B uchw ert gekürzte  
Restbestandswert eingesetzt.

I I I .  Inventarkartei und Inventar-Nr.-Journal für 
Maschinen.

Nachdem  die In v e n ta rk a rte n  von der A b te ilu n g  Bauten  
und E in r ich tu n g e n  ausgefe rtig t sind, w andern  sie an das 
B e triebsw erkstä ttenbüro . H ie r werden sie zunächst in  das 
In v e n ta r-N r.-J o u rn a l nach der laufenden N um m ern fo lge  
eingetragen, nach W erks tä tten  so rtie rt und in  K a rte i
kästen au fbew ahrt. D ie E in tra g un g  in  das In v e n ta r- 
N r.-J o u rn a l e rfo lg t n ach :

a) A r t  der M aschine,
b) W erksta ttbeze ichnung  (S tandort),
c) U m ste llung  (S tandortV eränderung),

um  diese Daten bei A n ru fu n g  der In v e n ta rn u m m e r so fo rt 
nachzuschlagen und a u f G rund der W erksta ttbeze ich 

nung die u n te r der betreffenden W e rk s ta tt ka rte im äß ig  
e ingeordnete M asch inenkarte  au ffinden  zu können.

A u f G rund besonderer

IV. Betriebsmeldungen über Standortveränderungen 
von Maschinen usw.,

welche von  den M eistern der Betriebschlosserei kom m en, 
n im m t die A b te ilu n g  B auten  und  E in r ic h tu n g  bezw. das 
B e triebsw erkstä ttenbüro  a u f der In v e n ta rk a rte  die Bei
trag u n g  der jew e iligen  S tandortveränderung vo r. Außer
dem e rfo lg t die analoge B e itragung  der S tandortverände
ru n g  in  den In ve n ta r-N r.-Jo u rn a le n  des B etriebsw erk
stättenbüros.

V. Inventarbuch der kaufmännischen Buchhaltung 
für Anlagen-Zu- und Abgänge.

Die H a u p tbuchha ltung  fü h r t  das K o n to  M aschinen in  
M em o ria lfo rm , e in  Buch, in  das säm tliche A n lagen-Zu- 
gänge a u f G rund der E ingangs fak tu ren  nach L ie fertag, 
L ie fe rfirm a , Gegenstand m it  E inzelpre isen (le tztere w er
den in  e ine r Vorspa lte  eingesetzt) und  die Abgänge nach 
Las tsch riften  eingetragen werden. In  der zw eiten Spalte 
(A dd itionspa lte ) w ird  der Gesamtbetrag der Rechnungen 
ausgeworfen und m it  dem S a ldovortrag  add iert, so daß 
der so addierte Gesamtsaldo m it  jenem  des Kontos 
M aschinen im  H aup tbuch  übe re in s tim m t. In  ro te r T in te  
w ird  außerdem zu den angelie fe rten  Gegenständen die aus 
der R echnung hervorgehende In ve n ta rn u m m e r beigetra
gen. Dieses In ve n ta rb u ch  d ien t als S pezifika tion zu dem 
H aup tbuchkon to  M aschinen, e inm a l zu r A bstim m ung  m it 
dem K o n to  M asch inen und w e ite r als Unterlage zu r E r
s te llung  der

VI. Anlagen-Zugangs-Liste,
die vom  In v e n tu r-B ü ro  a u f G rund des B este ll-Jourods 
in  V e rb indung  m it  dem In ve n ta rb u ch  der Buchhallan g 
a ngefe rtig t w ird .

V II. Werkstatt-Inventar-Listen der Meister.
Die W e rks ta ttm e is te r fü h re n  sog. In v e n ta r is ie r  ¡n  

welche sie die in  ih re r  W e rks ta tt befind lichen Maschinen 
m it  der In v e n ta rn u m m e r e intragen. D ie L istfn  werden 
a u f dem lau fenden gehalten und jede Veränderung des 
Standortes e iner Maschine so fo rt beigetrafen. Regel
m äß ig k u rz  v o r der In ve n tu rau fnahm e  soyfe zw ischen
durch  a u f A n fo rd e rn  lie fe rn  die M eister fiese a u f dem 
laufenden gehaltenen In ve n ta r lis te n  an die A b te ilu n g  
B auten  und  E in r ic h tu n g  ab, die sie wiederum dem In v e n 
tu rb ü ro  z u fü h rt. Das In ve n tu rb ü ro  vergleicht dann die 
Listenbestände m it  dem
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V III. Bestandaufnahmekonzept für Maschinen laut 
vorjähriger Inventur,

das so zustande k o m m t, daß vo r jede r neuen In v e n tu r  die 
vo rjäh rig e  In v e n tu r lis te  als sog. Schm ierlis te abgeschrie
ben w ird . Diese S chm ierlis te  w ird  au f G rund der A n lagen- 
Zugangsliste  (zu V I)  und  der W e rk s ta tt- In v e n ta r lis te  
(zu V I I )  a u f die w irk lic h e n  Bestände abgestim m t. F ü r 
jedes einzelne O b jek t werden die Abschre ibungen m it 
10%  vom  B uchw ert ohne B e rücks ich tigung  des Neu
zugangs im  A bschre ibungs jah r errechnet. Nach deren 
A bzug w ird  der Restbestand als w irk lic h e r  In v e n tu rw e rt 
ausgewiesen. Z u  dieser Schm ierlis te  fü h r t  das In v e n tu r
büro  zum  Z w eck des schnelleren A u ffindens  der M aschine 
e in

IX . Nummernverzeichnis des Inventurbüros
m it fo rtla u fe n d e r In v e n ta rn u m m e r, so daß der S tandort 
der M aschine so fo rt festgeste llt werden kann.

X. Inventurbuch des Inventur-Büros.
A us dem nach der Beschre ibung zu V I I I .  ergänzten 

Bestandaufnahm ekonzept (S chm ierlis te ) w ird  das fe rtige  
In v e n tu rb u c h  des In ve n tu rb ü ro s  geschaffen, das nach 
vorgenom m ener Ausg le ichsabschre ibung (das In v e n tu r
bü ro  setzt den Feh lbe trag  zw ischen dem W e rt des In v e n 
tu rbuches und dem W e rt des K ontos M aschinen der k a u f
m änn ischen B uch h a ltu n g  als Ausgleichsposten in  das 
In v e n tu rb u c h  ein) m it  dem Stand la u t K o n to  M aschinen 
der kau fm änn ischen  B u ch h a ltu n g  abgestim m t w ird .

XI. Reparaturkostenvermerk auf den Maschinen- 
Inventar-Einzelkarten.

D u rch  V e rm erkung  der R epara tu rkosten  a u f der R ü ck 
seite der M asch inenkarten  so ll g ep rü ft werden, ob eine 
N eubeste llung der M aschine zw eckm äßig is t, oder von der 
N eubestellung aus be triebsw irtscha ftlichen  G ründen ab
gesehen werden m uß.

I I *  V ie le h e  M än g e l hat das beschriebene  
V e rfa h re n  ?

Z u  I.

D a s  B e s t e l l  j o u r n a l  w ird  h a n dsch riftlich  
e x tra  ausgefertig t. Diese A rb e it e rü b rig t sich, wenn beim 
Schreiben der Beste llung so fo rt e in  zw eiter D urchsch lag 
fü r  das Bestell jo u rn a l (Lose B la tt-F o rm  zum  E inhe iten ) 
an g e fe rtig t w ird .

Z u l l .

D e n  I n v e n t a r k a r t e n  h a fte t der M angel an, 
daß sie n ic h t die Lebensdauer der M aschinen angeben. 
Infolgedessen fe h lt die Grundlage fü r  eine in d iv id u e lle  
Abschre ibung. D ie W erte  s ind auch n ich t konsequent 
e insch ließ lich  Spesen, sondern te ils  m it, te ils  ohne Spesen 
eingesetzt. Der in  den K a rte n  angegebene Restbuchw ert 
deckt sich weder m it  den W erten  der H aup tbuchha ltung , 
noch m it  jenen des Inventa rbuches vom  In ve n tu rb ü ro , 
w e il die in  den K a rte n  vorgenom m enen Abschre ibungen 
sich m it  jenen der H aup tbuchha ltung  ebenso w enig  
decken w ie m it jenen  des In ven tu rbü ros .

W ährend  die H aup tbuchha ltung  a u f a lle  Neuzugänge 
e in h e itlich  5 %  abgeschrieben hat, s ind in  den In v e n ta r
ka rte n  Abschre ibungen a u f Neu-Zugänge im  Zugangs
ja h r  n ic h t vorgenom m en. D er Zw eck der In ve n ta rka rte , 
die W erte, die die B uch h a ltu n g  a u f M asch inen-K onto  
insgesam t hat, im  einzelnen fü r  jedes O b jekt zu belegen, 
is t dem nach ve rfeh lt.

Z u  I I I .

D i e  F ü h r u n g  d e r  I  n v e n t a r - N r . - J  o u r -  
n a 1 e seitens des B e triebs-W erkstä ttenbüros is t v o ll

kom m en überflüssig. D ie In ve n ta r-N r.-Jo u rn a le  dienen 
n u r dem Zweck, au f A n ru f  der In ve n ta rn u m m e r so fo rt t 
den S tandort der M aschine feststellen zu können. Dieser 
Z w eck wäre e rre ich t w orden, w enn die einzelnen In v e n ta r
ka rte n  nach der laufenden In ve n ta rn u m m e r geordnet 
au fbew ahrt w ären. Außerdem  is t noch fo lgender Mangel 
herauszuste llen: D ie In v e n ta rk a rte  befindet sich im  Be
triebsw erkstä ttenbüro  und  zw ar in  einem  von diesem 
B üro  abseits gelegenen Gewölbe. D ie A u s k u n ft e inho len
den Stellen wenden sich in  der Regel n ic h t an das Be
triebsw erkstä ttenbüro, sondern an die A b te ilu n g  Bauten 
und E in rich tungen . Dieses auch w ieder rä u m lich  von 
dem Betriebsw erkstä ttenbüro  abgelegene B üro  läß t sich 
die K a rte n  von  dem B etriebsw erkstä ttenbüro, das sie erst 
über die In ve n ta r-N r.-Jo u rn a le  gehend heraussuchen 
m uß, überbringen. Bei dieser um ständ lichen  H and
habung muß der A uskun fte inho lende  erstens a u f die Aus
k u n ft  w a rte n ; w e ite r w ird  das B etriebsw erkstä ttenbüro 
u n n ö tig  bewegt, indem  es, über die In ve n ta r-N r.-Jo u rn a le  
gehend, erst die verlang ten  K a rte nn u m m e rn  feststellen 
m uß und w e ite r noch die Zwischenbewegung von seinem 
B üro  nach dem auch w ieder abgelegenen Gewölbe (A u f
bew ahrungsort der K a rte n ) ausfüh rt. Neben der Be
anspruchung des B etriebsw erkstä ttenbüros und dem bei 
der A u sku n fte rte ilu n g  anfa llenden Z e itve r lu s t besteht 
noch die Gefahr, daß die In v e n ta rk a rte n  a u f dem Wege, 
den sie bei der beschriebenen H andhabung m achen, in  
V e rlus t kom m en können. Diese G efahr w ird  w e itm ög- }  
liehs t ausgeschaltet, wenn die In v e n ta rk a rte n  n u r von 
e iner Stelle bearbeite t und au fbew ah rt werden.

Z u  I V

is t n ich ts zu bemerken.

Z u  V  u n d  V I .

D i e  F ü h r u n g  d e s  I n v e n t a r b u c h e s der 
B uchha ltung , sowie die A n iagen-Zugangsliste , die led ig 
lic h  eine A b sch rift des Inventa rbuches (ohne L ie fe ran ten 
angabe) dars te llt, h a t ke inen p raktischen  W ert. D ie
selben Angaben e n thä lt bereits das E ingangs-F ak tu ren 
jo u rn a l.

Z u V I  I

is t n ich ts w e ite r zu bemerken.

Z u  V I I I ,  I X  u n d  X .

A lle  diese um fangre ichen  A rb e ite n  haben ke inen p ra k 
tischen W ert, w e il d i e  v o r g e n o m m e n e n  A  b- 
s c h r e i b u n g e n  sich n ic h t m it  jenen der ka u fm ä n 
nischen H aup tbuchha ltung  decken und die sum m arische -  
Ü bere instim m ung n u r durch  Absatz des Fehlbetrages J  
vom  Inven tu rbestand  he rbe ige füh rt w ird . (A lso  kü n s t- * 
lieh  herbe igeführte  Ü be re ins tim m ung .) Außerdem  w er
den fü r  die ä lteren M aschinen, je  nach Größe der Objekte, 
sog. Festpreise m it  RM . 200.—  bis 5.—  je  Gegenstand, a u f 
die n ic h t m ehr abgeschrieben werden da rf, angesetzt.
Dieses V erfahren  kann  n ic h t gutgeheißen werden, zum al 
m an sich ohneh in  der degressiven A bschre ibung (ab fa l
lenden A bschre ibung vom  B uchw ert) bedient, bei deren 
Anw endung Höherbew ertungen unausb le ib lich  sind. A lte  
Maschinen, die nach ih rem  A lte r  längst vo lls tänd ig  hä tten  
abgeschrieben sein müssen, dürfen  norm alerw eise n u r m it 
e inem  K o n tro llw e rt von RM . 1.—  je  M aschine a k t iv ie r t  
werden.

Z u  X I .

D ie  A u f t r a g u n g  d e r  R e p a r a t u r k o s t  e n 
auf den M asch ine n -Inve n ta r-K arte n  ha t n u r dann W e rt, 
wenn die w irk lic h e n  R eparaturkosten genauestens erfaß t 
und fü r  den gedachten Z w eck  ausgewertet werden. Das 
is t n ic h t der F a ll, so daß die A rb e it zwecklos geleistet is t.

B ücherrev iso r E rns t K e ß l e r .
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Beleg und B ilanz s 3 R ationa lis ie rung
4. Jahrgang, H e ft 12 Mahnwesen
20. A p r il 1931 n K undenkon tro lle

Erfahrungsaustausch der Praxis

W ie schützen Sie sich vor sorgloser Kreditgewährung?
In  Z e iten  w ir ts c h a ftlic h e r Depression is t der A u ftra gs 

hunger so groß, daß insbesondere bei K le in -  und M itte l
betrieben der K red itfrage  n ic h t die notwendige Beachtung 
geschenkt w ird .

W enn A u fträ ge  eingehen, is t die Freude darüber so 
groß, daß an die P rü fu ng  der K re d itb ew illig u n g  überhaupt 
n ic h t gedacht w ird , ja  in  einem  Falle  beispielsweise sogar 
von a llen  be te ilig ten  Personen übersehen w urde, daß der 
A u ftra gze tte l eine andere A n s c h r ift tru g  und  fü r  einen 
anderen L ie fe ran ten  bestim m t w ar.

D ie e iligen  und  te lephonisch eingehenden A u fträge  
werden h in s ich tlich  der K red itfrage  fast n ie geprüft.

F ind ige K red itsch w in d le r s ind deshalb a u f die Idee ge
kom m en, ih re  Bestellungen k u rz  vo r Bürosch luß  durch 
Fernsprecher zu so fo rtige r E rled igung  zu p lazieren. W enn 
der A u ftraggeber in  solchen F ä llen  frü h e r ein ige K le in ig 
ke iten  bezahlt hatte, so geht die Sache in  O rdnung, aber 
die Bezahlung b le ib t aus. E rs t das P ro to ko ll des Offen
barungseides g ib t A u s k u n ft, daß der gute Kunde vom  
Handel m it  W aren  lebt, die er n ic h t bezahlt.

Es is t deshalb dringend e rfo rde rlich , den m it  der A n 
nahm e und  A u fs te llu n g  von Beste llungen beauftragten 
Angeste llten  eine K re d itp rü fu n g  z u r P flic h t zu machen. 
D e r  O r d r e z e t t e l  m u ß  e i n e n  V e r m e r k  
i n  a u g e n f ä l l i g e r  F o r m  t r a g e n :

| K re d it g ep rü ft von : ................................................. .. j ___ |

Diese Angabe bew ahrt vo r Schaden, wenn der Expedient

n ic h t eher den Versand vornehm en darf, bis dieser Ver
m erk  bestä tig t is t.

Die Rolle des Kreditprüfers
muß n ic h t heute H e rrn  H in z  und  m orgen H e rrn  K u n z  
zu fa llen , sondern dem jenigen, der dazu berufen ist, w e il 
er E in s ich t in  das K on to  und  die Zahlungsweise des 
Kunden h a t : d e m  e r s t e n  B u c h h a l t e r .

W enn  auch in  den m eisten der vorgenannten Betriebe 
der B uch h a lte r eine untergeordnete R olle  sp ie lt und der 
V erkau fsappara t und die B eschäftigung der Schreib
m aschinen die Hauptsache is t, so w ird  die Geschäfts
le itu n g  doch die B u c h h a l t u n g  z u r  r e g e l 
m ä ß i g e n  K r e d i t p r ü f u n g  h e r a n z i e h e n ,  
wenn sich  die A usfä lle  m ehren  oder aus Nach lässigke it 
solchen F irm e n  w ieder K re d it e inge räum t w urde, die 
schon e inm a l „sch w a ch “  geblieben waren.

E i n  w e i t e r e s  V o r b e u g u n g s m i t t e l  f ü r  
K r e d i t  v e r l u s t e  is t eine Tabelle, bezeichnet:

Zahlungschwache! Vorsicht hei Kreditgabe.
Name Ort warum

Armann, Wwe., M. Ottensen
A u t o v e r k e h r - G e s .  m.  b. H ........... Lübeck K.
Baumann, Erwin Marienthal
B e r t r a m ,  Gebr. . Gießen P.
B is o  w e i t ,  G. m. b. H. ... Berlin C. V.
Blahmöhr, Dr. Otto . Hamburg
Böttger, Wwe., Anna Billstedt
Bolze &  Vogt Altona
Beyer, L o u is ........ Bremen

Beleg und B ilanz 
4. Jahrgang, H e ft 12 
20. A p r il 1931 8 7 A  Selbstkostenrechnung 

U n ko s tene rm ittlung  
E igenverbrauch

Wie werden Mengenverluste und Selbstverbrauch berechnet?
D as Thema is t interessant fü r  Betriebe, die einen T e il ih re r Erzeugung selbst ver

brauchen. Z u r  D arste llung wählt der Verfasser aus der Reihe der Selbstverbraucher einen 
D a m p f k e s s e l b e t r i e b .

j —r gelegt w erden, die den D am pf e rha lten  und verbrauch t
haben.

die Berechnung der Dampfkosten B eträg t der nach dem Wassermesser bestim m te Wasser
werden folgende F akto ren  angenom m en: verbrauch . . . . . . . .  . . .  - ..........................  1 0 7 0 0  m 3

, , und es s ind  fü r  die Speisewasser-
I. B e t r i e b: *• ?  e,p; 1 r a * UJ  * " l ! " s ‘ A "  p u m p e   6 oo if t3 D am ai Knhlenzufuhr h a l t u n i ,  E r s a t z t e i l e :  lf . V ------ • ■ • • • • .......................................

b Anheizen ’ a) Kohlenzufuhr, benötig t w orden, dann w aren die
c) Heizung und Wartung des b) Kessel einschl Reinigung, D am pf v  e r  1 u  s t  e ...............................  IOO m 3,‘

Kessels und Überhitzers, <j) ° j^ K 'scb"dS c M u ig e T " ’ wenn an andere Betriebe io  ooo t  D am pf abgegaen
e Kesselspeisimg'ohne Dampf- e) Maschinelle Einrichtungen und werden konn ten . A u f diese IO 0 0 0  t  würden die gesäten

kosten, I) Gebäude und Beleuchtung. K osten des Dampfkesselbetriebes um zulegen se in / Ge-
f) Wassermesser, 3- G e m e i n k o s t e n :  setzt nun , die absoluten Aufw endungen hätten R M ^ j Ooo
h) Asche-"u.^Schuttabfuhr und V ."  V.V.V.’.'.'.'.V. betragen dann e rg ib t sich e in  Preis von RM . 2 .« tü r  die
i) Beleuchtung. usw. Tonne. N ich t da rin  einbezogen sind die Koten des

Theoretisch „ M t .

menge g le ich sein der ^ ‘̂ ^ " X s t e  sei es durch den Kostenelem ente diese Kosten zu belaste, is t des- 
tn f f t  dies jedoch n ic h t zu . n i d t  « r -  ha lb ausgeschlossen und scheitert daran, » ei l  die Be
das S icherhe itsven til oder w e rtung  nach den Endselbstkosten zu einigen hätte,
m eiden lassen. H inzu  k o m m n o c h d e r D a m p ^ e r b r a ^  w ievie le  Belspiele auch inm er angefüh rt

der Speisewasserpumpe, so d^ ßJ ' e. ̂ ^ ‘ " ^ ^ e n d  werden, es is t und b le ib t das e inz ig  Richtige, von e iner 
andere Betrie  e ver ug are p Dam pfkessel- w e r t  m äßigen Anrechnung des eigenen Jam pfverbrauchs
k le in e r ist, a s ie peisewc • - dje ent-  in  der Selbstkostenrechnung stets vo llsänd ig  abzusehen.

S Ü S T Ä t t S Ä i -  B t l d *-v«. h, i . -
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Diese Tabelle m uß bei den Stellen, welche bei der A n 

nahm e der A u fträ ge , A usste llung  der O rdrezettel, W aren- 
Versand usw. zu tu n  haben, deponiert sein.

Jeder Z ugang und  jede V eränderung w ird  diesen A b 
fe rtigungs te llen  a u f einem  M erkb la tt, das nach K e n n tn is 
nahm e unterschrieben zu rü ckko m m t, m itg e te ilt. H ie r
fü r  is t die B uchh a ltu n g  ve ra n tw o rtlich , sonst ha t die 
Sache ke inen  Zw eck.

D ie Tabelle der „Z a h lungschw achen “  m uß bei den 
A b fe rtigungs te llen  der A u fträ ge  das Verständn is fü r  
eine vo rs ich tige  K red itgew äh rung  wecken, indem  sie 
im m e r w ieder v o r Augen fü h r t :

Es können Verluste eintreten.
F ü r die A u s fe rtigu n g  der Tabelle habe ic h  folgende 

Zusam m enste llung  vorgesehen:
Es werden a l l e  K u n d e n  aufgenom m en, die sich 

in  e inem  gewissen Z e itra u m  —  etw a 3— 5 Jahre zu rü ck 
liegend als z a h l u n g s c h w a c h  erw iesen 
haben.

D er Auszug geschieht zw eckm äß ig  aus den K on to - 
K o rre n t-R e g is te rn  a l p h a b e t i s c h  g e o r d n e t .

Zw ischen jedem  Buchstaben werden einige Ze ilen  fre i 
gelassen fü r  Nachträge.

Jeder Abnehm er, der im  K o n ku rs - oder Verg le ichs
ve rfah ren  steht, bzw. gestanden ha t, oder e inm a l Z a h 
lungsbefeh l bekom m en h a t und  sch ließ lich  ve rk lag t w e r
den m ußte, w ird  r o t  un te rs tr ich en , was bedeutet, daß 
diesen K unden  n u r gegen bar bei e tw aigen Neubestel
lungen  ge lie fe rt werden da rf.

Außerdem  w ird  in  e ine r besonderen Spalte e in  M e rk 
zeichen angegeben, was abgekürz t m it  e inem  B uch
staben erfo lgen  ka n n  und bedeutet:

0  =3 Offenbarungseid geleistet,
V =  Vergleichsverfahren,
K  =  Konkursverfahren,
P — Prozeß schwebt,
Z — Zahlungsbefehl erhalten,
N : hat Nachnahme bzw. Postaufträge verweigert,

R =  hat Wechsel zurückgehen lassen,
U =  unpfändbar.

Diese Unterrichtung ist kurz und nachhaltig.
Bei den andern, n ic h t besonders gekennzeichneten 

„Z ah lungschw achen “  m uß v o r  A u s fü h ru n g  eines 
A u ftrages  der Stand des K ontos nachgep rü ft werden.

E rg ib t sich daraus, daß noch a lte  Posten offen stehen, 
so b le ib t die N o tw end igke it, den K unden an die vergessene 
Z ah lu n g  zu e rinne rn  und  dann erst zu  lie fe rn , w enn eine 
a lte  Schuld abgetragen w orden ist.

Selbstverständlich w ird  der zahlungschwache A b 
nehm er fü r  A nscha ffung  sorgen, w enn er die neue W are  
benötig t.

E in  w e it ve rb re ite te r I r r tu m  is t die A nnahm e, durch  
S tem pelaufdruck au f den R echnungen über

„Eigentumvorbehalt bis zur Bezahlung“
sei die K red itfrage  gelöst.

Dieser V e rm erk  ha t n u r dann B erech tigung  und rech t- 
liehe Folgen fü r  den K ä u fe r, w enn der E ig e n tu m vo r
behalt —  ebenso w ie der G erich tstand __ v o r h e r
v e r e i n b a r t  wurde.

Es is t fe rne r zu bedenken, daß das Gesetz den zah lung 
schwachen Schuldner in  Schutz n im m t und inso fe rn  
dem V e rkä u fe r d a m it die P flic h t au ferleg t, s ich  gegen 
sorglose K red itg ew äh ru n g  selbst zu schützen.

E in  B e trugs fa ll is t dem gerissenen K re d itsch w in d le r 
ka u m  nachzuweisen.

S e l b s t  d e r  E i g e n t u m v o r b e h a l t  b e i  
K o m m i s s i o n s w a r e  g e n ü g t  n i c h t  u n d  
s c h ü t z t  n i c h t  v o r  V e r l u s t e n !

Es is t n ic h t e inm a l s tra fba r, den E rlös aus K om m issions
w are  zu r Abdeckung anderer d r i n g e n d e r  Schulden 
zu verw enden, w enn der Schuldner u n te r Z w ang steht, 
z. B. be im  Besuch des G erich tsvo llz iehers.

Johann  K  r  e u d e r.

nisse anders. M an muß wissen, w o das gesamte Speise
wasser geblieben ist. Im  vorliegenden Falle  sind, u n te r 
Zugrunde legung erdachter Z ah len , aus xo 700 m 3 
Speisewasser folgende D am pfm engen erzeugt w orden :

10000 t  =  93.46%, abgegeben an andere Abteilungen, sowie
600 t 5,61%, abgegeben zum Antrieb der Speisewasserpumpe 

zus. 10 600 t  =  99,07% nutzbar, weiter sind
ioo t  -  0,93% in Verlust geraten, m ithin

total 10700 t  =100,— %.

Die e rm itte lte n  Prozentsätze geben einen unentbehr
lichen  V erg le ich  m it der V o rze it. W enng le ich  A usw er
tungen  anderer A r t  fü r  dieses Them a m ehr oder w eniger 
n ic h t von  Belang sind, so sollen die n a h e l i e g e n d 
s t e n  doch h ie r herausgegriffen werden. V on W ic h tig k e it 
is t die K e n n tn is  fo lgender E inhe itsw e rte :

1. B r e n n s t o f f - V e r b r a u c h .........  =  a) in  der Stunde, und
b) in  der Stunde auf i  qm 

Rostfläche,

2V S p e i s e w a s s e r v e r d a m p f u n g  =  a) in  der Stunde, und
b) in der Stunde auf i  qm 

Kesselheizfläche,
3. V e r d a m p f u n g s z i f f e r ..................=  Speisewassermenge, geteilt

durch Brennstoffverbrauch,

4- B e l a s t u n g ..........................................  =  Dampfmenge, geteilt durch
Heizflächen - Quadratmeter- 
Stunden,

A u ch  h ie r b le ib t der S trom verb rauch  fü r  die Z en tra le  
selbst außer B e tracht. W ie  im  Kesselbetrieb D a m pfve r
luste durch  U n d ich tig ke it und  dergle ichen entstehen, so 
g ib t es im  e lektrischen Betrieb  S trom verluste . Bei F ern 
le itungen  z. B. können Le itungsverluste  bis 1/ 10 der ge
sam ten Strom erzeugung e in tre ten . D a bekann tlich  die 
Stromm enge an der V erbrauchste lle  gemessen w ird , so 
fa llen  bis dah in  säm tliche S trom entw eichungen der Zen
tra le  zu r Last. M an w ird  also auch in  diesem Betrieb  die 
gesamten Erzeugungskosten n u r a u f die w irk lic h  a b 
g e g e b e n e n  S trom m engen um legen. E igenverbrauch  
und  V e rlus t scheiden daher zunächst vo lls tänd ig  aus. 
Später n a tü r lic h  bei A usw ertung  der E rzeugung an 
sich, is t genau so zu ve rfah ren  w ie  bei D am pf. M ith in  
sind dann n ic h t n u r die abgegebenen Mengen in  B e rück
s ich tigung  zu ziehen, sondern auch die se lbstverbrauchten 
und entw ichenen. Neben diesen E rm ittlu n g e n  is t eine 
O rien tie ru n g  über die A u s n u t z u n g  der S trom 
erzeugungs-Anlage ein unbedingtes E rfo rde rn is .

Hierzu ein Rechenbeispiel.
Angenom m en, es be trugen:

1. die Soll-Leistung pro Laufstunde.................................  c00 kWh

2 . die Ist - Leistung a) insgesamt ................ x r 000 kWh
b> Laufzeit insgesamt 5 100 Ständen
c) Laufzeit pro Stunde......................  150 kWh,

5- A u s n u t z u n g s f a k t o r .................. =  mögliche Dampferzeugung 3- die Anzahl der Monatsbetriebstunden (30 X 2 4 ) ................ 720 Stunden
im Verhältnis zur wirklichen dann ergeben sich folgende Faktoren •
Dampferzeugung.

Die H e iz flächen-qm -S tunden  sind das P roduk t 
Heizfläche m a l Betriebstunden.

Genau so,

wie bei der Dampfkosten-Verrechnung, liegen 
Verhältnisse bei der Ermittlung der Kosten 
elektrischen Stromes.

aus z. Laufzeit 100 x  100
720

2. Belastung 150 X 100
500

die 3. Gesamtausnutzune *4 x  3° 
100

des

30%

A lb e rt H  e i m  b a c h.
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Beleg und B ilanz ? 6 B B ilanz
4. Jahrgang, H e ft 12 H Steuerbilanz
20. A p r il 1931 n Abschreibungen

Ratschläge aus der Steuerpraxis in Reich und Ländern

Wie wird zur Ermittlung des gemeinen Wertes abgeschrieben?
M it  den folgenden A usführungen, d ie manchem Leser h ins ich tlich  der B egriffe  T e il

wert, E inzelwert und  Zwischenwert sicher neu s in d  un d  hierüber K la rh e it bringen wollen 
w ird  zunächst die Veröffentlichungsreihe über die Abschreibungen geschlossen.

D ie  interessanten Entscheidungen, die h ie r m it Rücksicht a u f d ie praktische N u tzba r
machung genau bezeichnet sind, bieten Gelegenheit, die Steuerbilanzen a u f etwaige Fehler 
oder noch geltend zu machende Vorteile h in  durchzusehen.

1. Was ist gemeiner Wert ? 
a) Darüber sagt das Gesetz:

Im  Gegensatz zu den Absetzungen fü r  A bnu tzung, die 
in  der Regel n u r a u f An lagew erte vorzunehm en sind, 
erstrecken sich die Abschre ibungen auch a u f die u m 
lau fenden W erte, also u. a. a u f Forderungen und Vorrä te .

Gern. § 19 EStG , is t bei E rm itt lu n g  des gemeinen 
W ertes von  Gegenständen, die n ic h t zum  V e rka u f be
s tim m t sind, n ic h t der bei der Veräußerung jedes Gegen
standes im  e inzelnen erzielbare Preis zu e rm itte ln , v ie l
m eh r is t davon auszugehen, daß der Gegenstand auch 
fe rn e rh in  der F o rtfü h ru n g  des Betriebs d ien t, dem er zu r 
Z e it  der Bew ertung  angehört.

A n  Stelle des gemeinen W erts  kann  der S teuerpflichtige 
den A nschaffungs- oder H erste llungspreis u n te r A bzug 
der nach § 16 Abs. 2 bis 4 zulässigen Absetzungen fü r  
A bn u tzu n g  und Substanzverringerung  einsetzen. Is t  ein 
A nschaffungs- oder Herste llungspreis n ic h t gegeben, so 
g il t  als solcher der Betrag, der fü r  den Gegenstand im  
Z e itp u n k t seines Erwerbes durch  den S teuerpflich tigen 
u n te r gem eingewöhnlichen Verhä ltn issen hä tte  a u f
gewendet werden müssen.

Nach § 138 R A O . w ird  der gemeine W e rt durch  den 
Pre is bestim m t, der im  gew öhnlichen G eschäftsverkehre 
nach der Beschaffenheit des Gegenstandes u n te r B e rück
s ich tigung  a lle r den Preis beeinflussenden Umstände 
bei e iner Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind un 
gew öhnliche oder le d ig lich  persönliche Verhältn isse n ich t 
zu berücksichtigen.

Nach § 137 R A O . is t jede w irtsch a ftlich e  E in h e it fü r  
sich zu bewerten und ih r  W e rt im  ganzen festzustellen.

Nach § 139 R A O . w ird  bei der B ew ertung  von Ver
m ögen, das einem  U nternehm en gew idm et ist, in  der 
Regel von der Voraussetzung ausgegangen, daß das 
U nternehm en bei der Veräußerung n ic h t aufgelöst, son
dern w e ite rg e fü h rt w ird .

§ 12 R B ew .V S t.D B . sagt fü r  die Vermögensteuer, daß 
dem  gemeinen W e rt im  Sinne des § 31 Abs. 1 u. 2 des Ver
mögensteuergesetzes der A nschaffungs- oder H erste l
lungspre is, gegebenenfalls nach A bzug eines angemessenen 
Abnutzungsbetrages g le ichzustellen ist, und zw ar dann, 
w enn  die A nscha ffung  oder H ers te llung  nach dem 31. De
zember 1923 erfo lg te .

Nach R F H . U . vom  2 0 .2 . 1930 ( I I I  A  286/29 R StB l. 
1930, S. 286) und vom  18. 6. 1930 ( I I I  A  110/30 RStB l. 
1930, S. 532) rä u m t der § 12 R B ew .V S t.D B . ke in  W a h l
rech t zw ischen dem gemeinen W erte  und Anschaffungs
oder H erste llungspre is  ein. W enn gem einer W e rt und 
A nschaffungs- oder Herste llungspreis sich n ic h t decken, 
dann is t stets der gemeine W e rt zugrunde zu legen. Denn 
der § 12 e n th ä lt n u r  eine V erm utung , daß gemeiner W e rt 
und  A nschaffungs- und Herste llungspre is se it 1924 sich 
decken. W ird  diese V e rm u tung  w ide rlegt, dann k o m m t 
n u r der gemeine W e rt in  Frage. (V g l. h ie rzu  R F H . U. v. 
18. 6. 1930, I I I  A  271/29 R S tB l. 1930, S. S34-)

b) Vom Teil-, Einzel- und Zwischenwert.
Gem einer W e rt is t fü r  Gewerbebetriebe der sogen. Teil- 

w e rt, d. h . der W e rt, den die einzelnen Gegenstände im  
R ahm en des Betriebes auch fü r  einen K ä u fe r da rs te llen ; 
also der Geldbetrag, den der K ä u fe r bei V e rte ilu n g  des 
K aufpre ises a u f die einzelnen Gegenstände aufwenden 
w ürde .

In  der Regel sp rich t die V e rm u tu n g  da fü r, daß der 
K a u fm a n n  im  a llgem einen n ich ts  Nutzloses aufwendet, 
daß entsprechende A u fw endungen auch entsprechend e r
höh ten  T e ilw e rt zu r Folge haben. (R F H . U . vom  12. 3. 
1930, V I  A  140/29 R S tB l. 1930, S. 309.)

Be i B estim m ung  des gemeinen W ertes im  Sinne des 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG, kann  von  den W iederbeschaf
fungskosten ausgegangen werden.

Im  a llgem einen sp rich t die V e rm u tu n g  da fü r, daß der 
A nschaffungs- oder Herste llungspreis von Gegenständen 
des Betriebsverm ögens im  Z e itp u n k t der A nschaffung 
oder H e rs te llung  g le ich  dem gemeinen W erte  (T e ilw e rt)  ist. 
Bei Gegenständen des Anlagekapitals 
e n tsp rich t der um  die Abnutzungsabsetzungen ve rm in 
derte Anschaffungs- oder H erste llungspreis dem T e ilw e rt. 
Die schlechte Geschäftslage, Unrentabilität bzw. Er- 

traglosigkeit eines Unternehmens, 
der V e rlu s t der K undscha ft, das S inken der W ieder
beschaffungskosten, die Ü berho lung  du rch  technische 
Neuerungen usw. kom m en als w e rtm inde rnd  in  B e tracht. 
In  diesem Falle  kann  der gemeine W e rt u n te r den W ieder
beschaffungskosten liegen.

E in  a k tiv ie rte s , aber ungeschütztes V e rfah ren  kann 
schon du rch  eine 
drohende Konkurrenzgefahr
im  W erte  gem indert werden.

Im  a llgem einen is t der B erechnung des gemeinen 
W ertes der Pre is zugrunde zu legen, der bei e iner V er
äußerung eines Unternehm ens an einen E rw erber, der den 
B etrieb  w e ite r fo rtfü h re n  w il l ,  im  ganzen fü r  die einzelnen 
Gegenstände in  R echnung zu ste llen wäre.

D er § 19 EStG, schließt es jedoch aus, die M inderung  
des E inze lverkau fsw ertes  zu berücksich tigen , die e rfah 
rungsgem äß regelm äßig in  dem A u g e n b lick  e inzutre ten 
p flegt, in  dem e in  Gegenstand aus dem Handel ausschei
det und vom  Verbraucher in  B enu tzung  genommen w ird .

D er Um stand, daß fü r  den Gegenstand selbst nach 
ku rze r B enutzung n ic h t m ehr der angelegte Preis gezahlt 
w ird , is t fü r  die B erechnung des gemeinen W ertes n ic h t , 
maßgebend (E in ze lw e rt) . /

Be i e inem  zu e iner W irtsch a ftse in h e it gehörende / 
Gegenstand is t also zu unterscheiden zw ischen d e / 
W erte , den der Gegenstand als T e il der W irts c h a f- 
e inhe it h a t (T e ilw e rt) , und  dem W erte, den e r aus /m  
Zusam m enhänge herausgerissen, fü r  sich haben y rd e  
( E in z e lw e rt) . /
Der beste Weg zur Ermittlung des Teilwertes /
is t in  der Regel der, daß m an zunächst den vieder- 
beschaffungswert e rm itte lt —  w o fü r w iederum die  ta t 
sächlichen Anschaffungspreise von Bedeutungaein k ö n 
nen — . Bei schlechter Geschäftslage is t d a n /n o ch  die 
U n re n tie r lic h k e it des Betriebes sowie des bcr. Gegen
standes im  Betriebe zu berücksichtigen. Ge j/d a s  U n te r
nehm en also n ic h t gut, dann w ird  der Tflvvert in  der 
Regel zw ischen dem W ie  der beschaff ungsrert und  dem 
E inze lw erte  liegen (Zw ischenw ert) oder g,f m i t  le tz terem  
zusam m enfallen. (R F H . U. v. 14. 12. a. Bd. 20, S. 87 
u. v. 17. 9. 30 V I  A  1582 S tW . D ez,1930 E rgänzung 
H e ft 3 N r. 1358.)
Was die Außenstände anbelangt,
so sind sie in  der B ilanz  n ic h t m i ih rem  Nennwerte, 
sondern m it  ih rem  w irk lic h e n  W e fe einzusetzen.
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Nach den Bestim m ungen des EStG , s ind n ic h t n u r die 
ta tsäch lich  une in tre ibba ren  Forderungen abzuschreiben, 
sondern es s ind auch die zw e ife lha ften  Forderungen bei 
der B ilanz ie rung  m it  ih rem  w ahrsche in lichen  W e rt zu 
berücksich tigen . (V g l. § 4 ° H G B .) W enn  außer der A b 
schre ibung der bereits feststellbaren A us fä lle  eine solche 
fü r  zw e ife lha fte  Außenstände vorgenom m en w ird , so 
is t dies s teuerlich  n ic h t anzufechten. F ü r die B eu rte ilu ng  
der Höhe der A bschre ibungen is t der sub jek tive  Stand
p u n k t des o rden tlichen , die Gesam tverhältn isse verständ ig  
erwägenden, vo rs ich tigen  K au fm anns maßgebend.

E ine Forderung , bei deren E ingang eine Um satzsteuer
schuld entsteht, is t um  deren Betrag w en iger w e rt als 
eine g le ich  sichere, bei der dies n ic h t der F a ll is t. (R F H . 
U . v . 30. ix .  27 V I  A  551/27 R S tB l. 28, S. 48.)
Dem Ermessen des Kaui'manns
is t zw ar bei B e u rte ilu ng  der Forderungen nach ih rem  
rech tlichen  Bestand und  nach ih re r  E in d r in g lic h k e it h in  
e in  gewisser Sp ie lraum  gelassen, die Behörde h a t jedoch 
das N achprü fungsrech t, ob s ich der K a u fm a n n  m it  seiner 
Bew ertung  in  W ide rspruch  zu a llgem einen E rfa h ru n g s 
sätzen setzt oder n ich t. (R F H . U . v. 10. 4. 29 V I  A  
275/29 R S tB l. 29 S. 567.)

1. Vom Gruppen- und Gesamtwert.
D er G rundsatz der E inze lbew ertung  schließt die Z u 

samm enfassung g le icha rtige r Gegenstände zu gruppen
w eiser B ew ertung  n ic h t aus. (R F H . U . v. 15. 6. 26 I  A  
151/26 u. Bd. 19, S. 233.)

D er § 19 EStG , steht der B ew ertung  g le icha rtige r 
Gegenstände verschiedenen A lte rs  in  einem  Betrage n ic h t 
entgegen. Es m uß jedoch au f das verschiedene A lte r  
R ücks ich t genom m en werden, sow eit die A lte rsu n te r
schiede das V e rh ä ltn is  der gemeinen W erte  der einzelnen 
Gegenstände beeinflussen. Nach S tru tz  Bd. 2 S. 36 w ird  
bei Vorhandensein größerer A ltersuntersch iede in  der 
Regel n u r eine Zusam m enfassung der g le icha ltrigen  
Gegenstände oder
die Berechnung eines Durchschnittsalters
nach fo lgender F orm el m ög lich  sein: 
x  Gegenstände im  A lte r  von  y  Jahren , z Gegenstände im  

A lte r  von  u  Jahren .
Das D u rchsch n ittsa lte r e rrechnet s ich dann 

x  • y  -j- z • u
X tj- z.

Sind jedoch die Gegenstände in  der B ilan z  bereits m it  
ih rem  gemeinen W erte  gemäß § 19 ES tG , eingesetzt, 
dann is t n a tü r lic h  weder eine Sam mel- noch eine E inze l
abschre ibung w e ite r zulässig, da dadurch ja  ein n iedrigerer 
a ls der gemeine W e rt errechnet w erden w ürde . (Bd. 19
S. 227, Bd. 21 S. 186 u. Bd. 18 S. 120.)
2. Auf den gemeinen Wert abschreiben.

Nach R F H . U. v. 17. 10. 1929 V I  A  9 4 4 /29 R S tB l. 1929
S. 664 können  Abschre ibungen, Absetzungen fü r  A b 
nu tzung , w enn der S teuerpflich tige an Stelle des A n - 
schaffungs- oder Herstellungspreises am  Ende eines 
W irtsch a fts ja h re s  au f den gemeinen W e rt (T e ilw e rt) oder 
einen zw ischen beiden liegenden W e rt übergegangen ist, 
'n  der nachfo lgenden Z e it auch vom  gemeinen oder Z w i-  

ih e n w e rt gem acht w erden. (V g l. R F H . U . v. 17. 4. 29 
^  A  196/29.)

la t  e in  S teuerp flich tige r gemäß § 20 EStG, fü r  den 
Scf‘ iß des Steuerabschnittes an Stelle des A nschaffungs- 
°d er Herstellungspreises den n iedrigeren gemeinen W e rt 
oder inen  Z w ischenw ert angesetzt, so ka n n  er von 
d ie s e m ^ erte k ü n ft ig  Absetzungen vornehm en.

W il l  r  bei den Absetzungen vom  u rsp rüng lichen  A n - 
sch a ffu n tw e rt bleiben, so dü rfen  solche Absetzungen erst 
w ieder 2Uelassen werden,

wenn der inschaffungswert durch die Absetzungen 
unter den ̂ meinen w ert gesunken ist.
F o l g e n d ,  s B e i s p i e l  so ll diesen Gedanken
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näher e rlä u te rt, RM .
E ine M aschine 1+ am  j .  1925 angeschafft fü r  100 000.- 

D ie Lebensdaur  be träg t 20 Jahre.
A m  31. 12. 1929 s t h t  die M aschine in  der B ilan z

m it  e inem  gemeinen W erte  v o n ........................ 40 000.-
B e rü cks ich tig t m an ^d ig lic h  die Absetzungen fü r
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A bnu tzung, dann stände die M aschine in  der
B ilanz  am  31. 12. 1929 m i t .................................  75 0 0 0 -

RM . 100 000.------25 000.- (5 J. X 5000.- A .f.A .)
D er K a u fm a n n  ha t nu n  die W a h l, vom  Jahre 

1930 ab entweder von  R M . 4 °  000.- abzu
schreiben und  zw ar entsprechend der Rest
lebensdauer der M aschine von 15 Jahren ,
rd . 7 %  pro  J a h r ......................................................  2 800.-

oder aber vom  G esam twert von  R M . 100 000.- 
abzuschreiben, von der Z e it ab, wo die A b 
setzungen fü r  A bn u tzu n g  den G esam twert au f 
R M . 40 000.-, also u m  RM . 60 000.- gem in
dert haben. Das w äre am  31. 12. 37 der F a ll.
(12 Jahre X 5000.- A .f .A . =  R M . 6 0 0 0 0 .-).

A m  31. 12. 36 be träg t in  diesem Falle  der B uch
w e r t ..................................................................................  4 °  000.-

E rs tm als  am  31. 12. 1937 kann  nach dieser Be
rechnungsweise die üb liche  Absetzung fü r  A b 
nu tzung  von  RM . 100 000.- entsprechend der 
Gesamtlebensdauer von 20 Jahren  vorgenom 
m en w erden, also 5 %  im  Jahre =  ..............  5 000.-

3. An welchem Zeitpunkt bewerten?
F ü r die Berechnung des gemeinen W ertes der e inzelnen 

Gegenstände is t der Schluß des Steuerabschnittes, der 
sogenannte S teuerb ilanzstich tag und  n ic h t der Tag der 
B ilanze rs te llung  bzw. der B ilanzgenehm igung maß
gebend. Es sind daher n ic h t die Verhä ltn isse zu be rück
s ich tigen, w ie  sie sich später ta tsäch lich  gestalte t haben, 
sondern w ie  sie am  B ilanzstich tage  m it  h in re ichender 
S icherhe it vorauszusehen w aren. (R F H . U. Bd. 7 S. 142.)

Z u k ü n ftig e  Ereignisse können  e v tl, a u f den gemeinen 
W e rt schon im  voraus e in w irke n , w enn bereits am  B ilan z 
stich tage m it  e iner in  der Z u k u n ft  bevorstehenden, nach
te ilig  w irkenden  V eränderung zu rechnen is t, und  zw a r 
is t h ie r fü r  w iede rum  das U r te il eines vo rs ich tig  rechnen
den K au fm annes maßgebend, der u n te r verständ iger 
W ü rd ig u n g  a lle r Verhä ltn isse, die bereits Vorlagen oder 
m it  h in re ichender S icherhe it vorauszusehen w aren , den 
gemeinen W e rt des Gegenstandes e inschä tzt. (R F H E . 
Bd. 7 S. 132, 142, 144 und  Bd. 4 S. 287.)

W ertveränderungen, die jedoch erst in  e iner dem 
B ilanzstich tage  nachfo lgenden Z e it e inge tre ten  sind, und 
die am  B ilanzs tich tage  auch noch n ic h t be rücks ich tig t 
werden konn te n , haben u n b e rü cks ich tig t zu ble iben.

Bei Betrieben, die erfahrungsgem äß den G ebrauchswert 
e iner M aschine n u r zu e inem  Teile ausnutzen, und  sie 
zu r w e ite ren  Verw endung an m in de r q u a lifiz ie rte  Be
triebe zu einem  erheb lichen Teile des Anschaffungspreises 
ve rkau fen , is t zu r E rm itt lu n g  der jä h rlic h e n  Absetzungs
quote außer der zu e rm itte ln d e n  Z a h l der Absetzungsjahre 
noch der S ch ro ttw e rt von  Bedeutung oder der W e rt, den 
der Gegenstand beim  Ausgang aus dem B etrieb  des 
S teuerp flich tigen  noch hat.

D ie jä h r lic h e  Absetzung is t in  diesem Falle  nach P a r- 
sow— B ilanzen I  S. 172:

A nschaffungskosten —  E n dw ert 
Z a h l der Benutzungsdauer

Angenom m en, e in  U n te rnehm er ve rka u fte  seine M a
schinen nach 20 Jahren , obw oh l sie noch verw endungs
fä h ig  sind, an e inen U nte rnehm er, der sie noch w eitere  
20 Jahre gebraucht, m it  V 6 des Anschaffungspreises, so 
daß der G ü te rve rzeh r 4/ 5 — S °%  beträgt:. W ürde  w ährend 
der 20 jä h rig e n  Benutzungsdauer der M aschinen im  Be
triebe des erstgedachten U nternehm ers eine Absetzung 
au f o R M ., also eine jä h rlic h e  Absetzung von 5 % , vorge
nom m en, so w ürde  20 Jahre lang  zum  V o rte il des P flich 
tigen  jedes J a h r eine u m  1%  zu hohe Absetzung v o r
genom m en, aber im  21. Jahre zum  N ach te il des P flich 
tigen  e in  G ew inn in  Höhe von  20%  des A nschaffungs
wertes sich ergeben, der in  diesem Jahre  in  W irk lic h k e it  
n ic h t e rz ie lt w äre. D er V erkau fserlös s te llt  in  W ir k 
lic h k e it  n ich ts  anderes da r als das E n tg e lt fü r  den Rest
w e rt der ausscheidenden M aschinen. Es sind also r ic h 
tigerweise jä h r l ic h  5 %  von 80%  des A nschaffungs
preises, oder was au f das gleiche h in a u s lä u ft, 4 %  vom  
G esam tw ert abzusetzen. (R F H . U. v. 30. 9. 3 °  I  A  781
S tW . 1930 Nr, 1349-)

R eg ie rungsrat D r. Eugen M ü l l e r .
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Leitsätze für Steuerstreitfälle

i i  c S teuerstre itfä lle  : 
Rundschau (9) 
EStG ., KS tG .

Rund um die neuesten Entscheidungen für den Praktiker (9 )
Steuerbescheide nachprüfen!
1. F o r d e r u n g s v e r z i c h t  ( i n s b e s o n d e r e

b e i  E i n m a n n g e s e l l s c h a f t ) .
D e r  V e r z i c h t  eines G läubigers a u f seine Forde

run g  ka n n  n ic h t als eine V erfügung  des G läubigers über 
die Forderung im  Sinne e iner E innahm e angesehen w er
den, auch n ic h t w enn er die Forderung zugunsten der 
Gesellschaft au fg ib t. H a t er aber n ic h t ganz verz ich te t, 
sondern die Forderung n u r s tillschw eigend bei der Ge
se llschaft bis au f weiteres stehen lassen, so kan n  in  Frage 
kom m en, ob der G läubiger fo rta n  n ic h t so dasteht, w ie 
wenn er die Forderung bei e iner B ank  angelegt hätte. 
Das w äre insbesondere bei E inm anngesellschaften m ög
lich . (U . v. 3. 9. 1930 V I  A  1481/30 EStG. § 11.)
2. U n t e r s c h l a g u n g e n  e i n e s  A n g e s t e l l t e n .

D urch  Untersch lagungen, die e in  A ngeste llte r e iner
Offenen Handelsgesellschaft in  der W eise begangen hat, 
daß er von  der Gesellschaft empfangenes Geld oder 
Schecks, m it  denen er Steuerschulden der Gesellschafter 
bezahlen so llte , fü r  s ich  verw andte, w ird  die Gesellschaft 
geschädigt, ohne daß sie s ich an den Gesellschaftern 
regressieren könnte , und  es handelt s ich u m  einen abzugs
fäh igen B etriebsverlus t der F irm a . Anders wäre die 
Sache, w enn der Angeste llte  von den Gesellschaftern den 
A u ftra g  gehabt hätte, s ich von  der Gesellschaftskasse Geld 
geben zu lassen und  da m it Steuerschulden der Gesellschaf
te r zu bezahlen. (U . v. 8. 8. 1930 V I  A  1330/30 EStG . § J3-)

3. G u t g e s c h r i e b e n e  V e r g ü t u n g e n .  
V e rgü tungen eines Angeste llten , die zunächst n ich t

ausgezahlt, sondern gutgeschrieben werden, können als 
zugeflossene E innahm en  n ic h t angesehen werden, bevor 
der Angeste llte  darüber verfügen d u rfte  oder aus den 
U m ständen geschlossen werden kann , daß er selbst das 
Stehenbleiben im  Geschäft ve rfü g t hat. (U . v. 3. 9. 1930 
V I A  1467/30 EStG . § 11.)
4. H a n d e l s b i l a n z  —  S t e u e r b i l a n z .

E ine Gesellschaft, die eine von  der H andelsbilanz ab
weichende S teuerbilanz besitzt, is t an ih re  geschäftlichen 
M aßnahm en und Beschlüsse n ic h t n u r fü r  die Handels
b ilanz, sondern auch fü r  die S teuerb ilanz gebunden. 
Diese Regel m uß aus B illig ke itsg rü n d en  dann e i n e  
A u s n a h m e  erleiden, w enn es e iner Gesellschaft n ich t 
m ög lich  w a r, in  e iner fü r  die H andelsb ilanz gefaßten 
E ntsch ließung auch die Steuerb ilanz zu berücksichtigen. 
(U . v. 20. 11. 1930 I  A  150/30 EStG. § 13.)
5. G r u n d s t ü c k b e t e i l i g u n g  v o n  A u s 

l ä n d e r n .
a) Vergü tungen, die bei beschränkter S teuerpflich t 

eines A usländers fü r  die V e rw a ltu n g  in länd ischer Häuser 
an Fam ilienangehörige  gezahlt werden, s ind  in  der Regel 
n ich t abzugsfähig. (U . v. 3 .9 .1930  V I  A  140/30 EStG. § 18.)

b) S ind G rundstücke einer in länd ischen Erwerbsgesell
schaft zugunsten von  A us ländern  m it  Scheinhypotheken 
belastet und  werden diese H ypo theken  m it  M itte ln  ab-
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B ü rg e rl. Recht 
Rechtsaufgabe 
Lösung N r. i

Praktische Rechtsschule /  ( L ö s u n g  d e r  R e c h t s a u f g a b e  N r . 1.)

B e i S tellung der Aufgabe wurde betont, daß es sich h ie r um  2 F ragen handelt, die in  der 
P ra x is  außerordentlich häu fig  Vorkommen. D ie  Schw ierigkeit der B eurte ilung  ergibt sich 
daraus , daß insgesamt n u r  7 Lösungen eingingen. U m  so mehr is t zu  empfehlen, daß die nach
stehend veröffentlichte Lösung von den P ra k tike rn  besonderen Interesses gewürdigt w ird .

1 beste Lösung sandte ein H e in r ic h  S tarkm ann, G .;
2 weitere Lösungen von Herbert B lüm el, B . und  P a u l Panke, H . waren als r ich tig  zu bezeichnen.

D ie  d re i E insender dieser Lösungen erhielten die ausgesetzte B uchpräm ie.
4 weitere Lösungen waren mehr oder weniger un rich tig .

Unterlassung der Unfallanzeige /  Schadenersatz- n im m t, fa lls  n ic h t inzw ischen von  A m ts  wegen die E n t-
pflicht des Arbeitgebers.
Jeder B e triebsun te rnehm er ha t gemäß § 1552 der 

R e ichsvers icherungsordnung jeden U n fa ll in  seinem Be
tr ie b  anzuzeigen, w enn du rch  den U n fa ll e in  im  Betrieb  
B eschä ftig te r ge tö te t oder so ve rle tz t is t, daß er s t irb t oder 
fü r  m eh r als 3 Tage v ö llig  oder te ilw e ise  a rbe itsun fäh ig  
w ird . D er U n fa ll is t b innen  3 Tagen anzuzeigen, nach
dem der B e triebsun te rnehm er ih n  e rfah ren  hat. Der V er
s icherungsträger le ite t von  sich aus das E ntschädigungs
ve rfah ren  bei der zuständ igen Berufsgenossenschaft von  
A m ts  wegen e in . H ie rbe i is t w esentlich , daß nach den Be
stim m ungen  der R eichsvers icherungsordnung der V e r
le tzte  selbst, und  zw ar spätestens zwei Jahre nach dem 
U n fa ll, seinen Entschädigungsanspruch anm elden m uß, 
sofern n ic h t von  A m ts  wegen der U n fa ll festgeste llt w ird . 
Es genügt demnach n ich t, w enn die U n fa llm e ldu n g  rech t
ze itig  vom  A rbe itgeber vorgenom m en worden is t. D ie 
Berufsgenossenschaft h a t w o h l das R echt, aber keine 
P flich t, das R en teverfah ren  au f G rund der Anzeige 
seitens des Arbe itgebers e inzu le iten .

D er U n fa llve rle tz te  w ird  daher g u t tu n , w enn er neben 
der Anzeige durch  seinen A rbe itgeber die fris tgem äße 
M eldung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft vo r-

0

Schädigung festgeste llt w orden  is t. W enn  die zw e ijährige  
F r is t ve rs trichen  is t, ka n n  n ä m lich  n u r u n te r ganz beson
deren Voraussetzungen der Entschädigungsanspruch ge - 
tend  gem ach t werden.

W ie  is t  n u n  die Rechtslage, w enn der U n fa llve rle tz  e 
seinen B e trie b sun fa ll rech tze itig  seinem  A rbe itgeber m e / 
det, der die W eitergabe der U nfa llanze ige  un terläß t?  
dieser Frage ha tte  s ich vo r ku rzem  das Reichsar er 
ge rich t zu  beschäftigen, dessen Entsche idung von gy  
sä tz liche r Bedeutung is t. . , / , i i

In  dem der E ntsche idung zu Grunde Eegen 2 i ner 
g laubte der U n fa llve rle tz te , bei der D urch füh rung«  
Entschädigungsansprüche e rfo lg re ich  zu sein, a et> 
B e trie b sun fa ll seinem  A rbe itgeber g e m e l d e j F -
R entenansprüche w u rd e n  je d o c h  erst später a 1 .

nach dem U n fa ll von dem Verle tz ten  ges e . . . i  ,
dann im  H in b lic k  au f die eingetretene erJ y  S
le h n t w orden . . „  , / __

D a ra u fh in  fo rderte  der U n fa llv e r e J  , ß der 
A rbe itgeber m it  der B egründung Sc a n/ > 
A rbe itgeber die U nfa llanze ige  n ic h t ^ r g e g e b e n  hat
obw ohl die R e ich sve rs iche ru n gso rd n u y ihn  bei Strafe

h ie rzu  anhalte .
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gelöst, die durch  A u fnahm e von  H ypo theken  bei deut
schen Banken beschafft werden, so s ind zw ar die bei A u f
nahm e der neuen H ypotheken entstandenen Verluste 
W erbungskosten, aber die A b fü h ru n g  der Gelder an den 
angeblichen ausländischen G läubiger ka n n  sich als 
Schenkung oder als verdeckte G ew innve rte ilung  dar
stellen. ( U. v. 23. 10. 1930 I A  539 /29  EStG. § 13.)

c) Bei e inem  beschränkt steuerp flich tigen  A usländer 
is t fü r  die Berechnung der Absetzungen fü r  A bnu tzung  
von  Gebäuden der gemeine W e rt zum  1. Ja n u a r 1925 
(§ 1 1 0  EStG.) au f G rund und Boden und Gebäude in  dem 
V e rhä ltn is  zu verte ilen , in  dem am  1. Januar 1925 der 
W e rt des G rund und Bodens a lle in  zu dem W e rt des 
darau f stehenden Hauses stand. D er V o rk riegsw ert und 
der F riedens-Feuerkassenwert spielen dabei ke ine Rolle. 
(U . v. 3. 9. 1930 V I  A  140/30 EStG. § n o . )
6. F ü r  L a n d w i r t e .

a) W enn  Söhne im  Betrieb eines Landw irts  m itarbe iten , 
is t in  der Regel tro tz  Abschluß eines besonderen A rbe its 
oder G ew innbete iligungsvertrages wegen des Gebots, die 
Verhältn isse in  ih re r  typ ischen G estaltung zu erfassen, 
weder M itun te rnehm erscha ft noch e in  A rbe itsve rtra g  
anzunehm en. (U . v. 17. 7. 1930 V I  A  967/30 EStG . § 26.)

b) Is t e in  L a n d w irt nach D urchschn ittsä tzen  zu ve r
anlagen, so b ilden zunächst n u r diese, n ic h t aber auch 
Te ilaufze ichnungen des S teuerpflich tigen die G rundlagen 
der Schätzung. W il l  der P flich tige  eine abweichende 
Schätzung herbe iführen , so müssen bezüglich  der A n 
gaben und Belege, m it  denen der P flich tige  die au f den 
D urchschn ittsä tzen  aufgebaute Schätzung angre ifen  w ill,  
strenge A nfo rde rungen  gestellt werden. (U . v. 25. 10. 1930 
V I A  1553/29  S. ES tG . § 2 6 .)

7. R e n t e n  u n d  R u h e g e h a l t s l e i s t u n g e n .
a) G eldleistungen an Angehörige, die in  rech tlich

bindender W eise übernom m en, aber m it  R ücks ich t au f 
das A ngeste lltenverhä ltn is  des V erp flich te ten  n u r fü r  eine 
bestim m te, geringere A n za h l von Jahren  zugesichert sind,

gelten n ic h t als Renten und  dauernde Lasten im  Sinne 
l e„s |  *5 Abs. 1 Nr. 3. (U . v. 23. 7. 1930 V I  A  1124/30 
EStG. § 15 Abs. 1 Nr. 3.)

b) E ine U nte rha ltsrente  fü r  eine Schwägerin, die ohne 
rech tliche  B indung, z. B . u n te r V o rbeha lt des W ide rru fs , 
geleistet w ird ,ka n n  vom E inkom m en  n ic h t abgesetzt werden.

A uch  eine Aussta ttungsrente, die zu r E r fü llu n g  einer 
gesetzlichen U n te rh a ltsp flich t zugesagt ist, is t n ich t ab
ziehbar. (U . v. 10. 9. 1930 V I  A  485 /30  EStG. § 15 Abs. 1 
N r. 3.)

c) D ie in  E r fü llu n g  einer p riva tre ch tlich  eingegangenen
R en tenve rp flich tung  e rfo lg ten  Leistungen eines o b je k tiv  
U n te rha ltsve rp flich te ten  gegenüber einem  U n te rha lts 
berechtig ten sind grundsä tz lich  als A u fw endungen zu r 
E r fü llu n g  e iner gesetzlichen U n te rh a ltsp flich t im  Sinne 
des § 15 Abs. 1 N r. 3 EStG, anzusehen. D arau f, ob die 
sub je k tive n  Voraussetzungen eines E in tr it ts  der U n te r
h a ltsp flich t (Angemessenheit, B e d ü rftig ke it) vorliegen, 
k o m m t es fü r  die e inkom m ensteuerrechtliche B eurte ilung  
n ic h t an. (U . v. 25. 10. 1930 V I  A  779/30 S. EStG. S i<  
Abs. 1 N r. 3.) s J

d) Ruhegehaltle istungen des Arbeitgebers, die wegen 
L e is tungs fäh igke it e iner von B eiträgen der A rbe itnehm er 
gespeisten Pensionskasse gegeben werden, unterliegen 
dem Steuerabzug. (U . v. 10. 9. 1930 V I  A  464/30 EStG 
§ 36.)

8. J ä h r l i c h e  f e s t e  B e z ü g e  s t a t t  G e w i n n e .
W enn  im  Jahre 1925 die G ew innbete iligung  an einem  

Geschäft durch  feste jä h rlic h e  Bezüge ersetzt w ird , so 
hande lt es sich u m  eine E ntschädigung fü r  Aufgabe e iner 
G ew innbete iligung  im  Sinne des § 44 N r. 1. EStG . (U . 
v. 2. 8. 1930 V I  A  1073/29 EStG . § 44 Nr. 1).

9 ‘ G e w i n n s c h ä t z u n g  u n d  E n t n a h m e n .
Bei Schätzung des Gewinnes eines Gewerbetreibenden 

bei dem der E igenverbrauch  ins G ew icht fä llt ,  d a rf wegen 
der E n tnahm e ke in  Gew innzuschlag gem acht werden 
(U . v. 25. 6. 1930 V I  A  438 /30  EStG . § 29.)

Das R e ichsarbe itsgericht w ies die K lage ab und be
m erk te , daß fü r  den U n fa llve rle tz te n  die A nm e ldep flich t 
besteht, w enn die Entschäd igung n ic h t von  A m ts  wegen 
e inge le ite t w ird . D er U n fa llve rle tz te  habe also durch  
eigenes Verschulden, n ä m lich  wegen U nterlassung der 
A nm e ldung , die Ansprüche  ve rjäh re n  lassen. Überdies 
wies das R e ichsarbe itsgericht da rau f h in , daß die Melde
p flic h t des A rbe itgebers gemäß § 1556 der Reichs Versiche
rungsordnung n u r eine O rdnungsvo rsch rift darstelle, 
deren E r fü llu n g  das a m tlic h  e inzu le itende Entschädigungs
ve rfah ren  n ic h t zw ingend zu r Folge habe. (R e ichsarbe its
g e rich t R A G . 499 /29 .)
Was muß der Geschäftsmann von der Einreichung 

eines Arrest-Gesuches wissen?
Es w ird  v ie len  n ic h t bekannt sein, daß die E rw irk u n g  

eines A rrestes auch beim  Landge rich t ohne M itw irk u n g  
des Rechtsanw altes angestrengt werden kann . D er A rrest 
b e w irk t die S icherste llung des G läub iger-Anspruches gegen 
den Schuldner, und er is t daher bei langw ie rigen  Pro
zessen eine gute W affe  gegen sehr unsichere Schuldner, 
da die P fändung  vorgenom m en werden kann , die aber 
ke ine Verste igerung bedingt. Es e rg ib t sich der V o rte il, 
daß eine fruch tlo se  V o lls treckung  im  A nsch luß  an das 

rw irk te  U r te il n ic h t zu be fürch ten  ist, die häu fig  heu tzu - 
ve zu verze ichnen is t. F a lls  die P fändung e rfo lg los 
'b t,  ka n n  die Le is tung  des Offenbarungseides begehrt 

len. D er G läub iger w ird  den E rfo lg  des A rrestes da- 
1 prüfen, ob der Hauptprozeß, in  dem n a tü r lic h  der zu- 

f e / ne R ech tsanw alt des frag lich e n  Landgerich ts  die 
to rm  he K lage zu ve rtre ten  ha t, angestrengt w ird  oder 
m ent, v»nn also die V o lls treckung  a u f G rund des Arrestes 
rgebm silS ausgelaufen ist, um  w eitere  U nkosten  zu spa- 

1 ■ n fa u c h e n  F ä llen  kann  der G eschäftsm ann auch 
i negativem Ausgang der V o lls tre cku n g  a u f die D u rch - 

deSc ^ rozesses W e rt legen, um  einen S chu ld tite l 
, u Idner zwecks U n te rb indung  der V e rjä h - 

. der^Forderung zu e rha lten , denn rech tsk rä ftige  U r-
te ile  ve rlie ren  ihre G ü lt ig k e it erst nach 30 Jahren .

W ann is t nu n  und fü r  welche Ansprüche  e in  A rre s t zu 
gelassen? F ü r gegenwärtige und zu kü n ftig e  Geldforde
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rungen, die n ic h t unbed ing t fä ll ig  zu sein brauchen. H a n 
de lt es s ich  h ingegen um  eine Herausgabe von  Sachen, so 
is t der E rlaß  e ine r e ins tw e iligen  V erfügung  nachzusuchen, 
deren Voraussetzungen ana log denen des Arrestes s in d ’ 
D ie Höhe der F orderung  b es tim m t n ic h t das G ericht, 
so daß der A rre s t bei e inem  O b jek t über 500 R m ., fü r  das 
an sich das Landge rich t zuständ ig  is t, bei dem A m ts 
g e rich t beantrag t w erden ka n n , in  dessen B e z irk  sich der 
m it  A rre s t zu belegende Gegenstand befindet. M an kann  
aus diesem sogenannten „besch ränk ten  A rre s t“  n u r  die 
V o lls treckungshand lungen  in  dem betreffenden A m ts 
ge rich tsbez irk  vo rnehm en ; m an  ka n n  aber auch den 
A rre s t beim  G erich t der Hauptsache beantragen, der die 
V o lls tre cku n g  in  ganz D eutsch land einschließt. H ie r 
k o m m t als G erich t der H auptsache der W o h n b ez irk  des 
Schuldners in  B e trach t und zw a r das A m tsg e rich t bis zu r 
Summe von  500 Rm . und das Landge rich t h ie rüber 
h inaus.

M an untersche idet e inen „d in g lic h e n  A rre s t“  h in s ich t
lic h  des Verm ögens und den „pe rsön lichen  A rre s t“  be
zü g lich  V e rh a ftu n g  des Schuldners.

F ü r den A n tra g  is t  die A rres tfo rd e ru n g  g la u b ha ft nach
zuw eisen; es w ird  som it zw eckm äßig  sein, w enn eine ge
naue R echnung über die Schuld des B eklag ten  dem A n 
träge be ige füg t w ird , deren R ic h tig k e it von  einem  Beam 
ten des Geschäftes gegebenenfalls „e id e ss ta ttlich “  ve r
s iche rt w ird . F erner is t eine s tichha ltige  B egründung fü r  
den A rre s t zu geben, w ie z. B . F luch tve rd ach t des Schuld
ners oder V ersch le ierung der Vermögenslage und  äh n 
liches, w odurch  die V o lls treckung  aus dem e rw irk te n  
U rte il des Hauptprozesses ohne V erhängung des A rrestes 
fru c h tlo s  gesta lte t werden kann .

Nach V e rfü gu n g  des Arrestes ka n n  m an  in n e rh a lb  
e i n e s  M onates die V o lls tre cku n g  bew irken , und die 
D u rc h fü h ru n g  der P fändung lie g t in  den Händen des Ge
rich tsvo llz iehe rs .

D er e rw irk te  A rre s t b ra u ch t dem Schuldner erst und 
spätestens in n e rh a lb  e iner W oche nach der V o lls treckung  
zugeste llt zu werden und überdies in  der soeben e rw ähnten  
M ona ts fr is t. D r. U lr ic h  W it t .
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W ie steht das Börsen=Barometer ?

insgesamt also um  

insgesamt also um

Im  B erich tsabschn itt haben die Steigerungen weitere, 
zw a r langsamere, aber stetige F o rtsch ritte  gemacht.

D ie  im  le tz te n  B e r ic h t  angegebenen G e w in n e  haben  
s ic h  d a h e r w e s e n tlic h  e rh ö h t.
H ervorgehoben seien:

W ande re r-W erke : u m  weitere 17,25% , insgesam t also um  
29% . (D e r em pfohlene E in ka u fsku rs  w a r 2 8 % ; fü r  
R M . 280.—  dam aliger E in lage e rh ä lt m an  nunm ehr 
570.—  ; m ith in  bedeutet das eine Steigerung von  n ich t 
w eniger als run d  105% !)

I .  G. f.  F arben : u m  weitere 5,75% ,
28 ,80% ;

P o lyphon-W erke  : um  weitere 16% ,
3 3 ,50% ;

Lindes E is : um  weitere 12,25% , insges. also u m  28 ,50% ; 
G erm ania  P o rtla n d : um  weitere 3 ,50% , insgesam t also 

um  26,25%  (gegenüber dem E in ka u fsku rs  u m  4 7 % !) ; 
D resd.-Leipz. Schnellpressen: von 26,50%  a u f 43% , ins

gesamt also u m  16,50%  (gegenüber dem E in ka u fs 
ku rs  ru n d  6 8 % !) ;

D t. T on - u. Steinz. : von  59%  a u f 83,50% , insgesamt also 
um  24 ,50%  (gegenüber dem E in ka u fsku rs  u m  100% !) ; 

Schubert u . Salzer: u m  weitere 24 ,25% , insgesamt also 
u m  5 6 ,3 0 % !! (gegenüber dem E in ka u fsku rs  u m  9 8 % !)

Bei le tz te re r A k tie  be träg t die ta tsächliche  Steigerung 
aber n ic h t 56,30% , bzw. gegenüber dem E in ka u fsku rs  
98 % , sondern: 56,30%  +  7 ,3%  == 63 ,6%  
und gegenüber dem E in ka u fsku rs  98 %  +  7 ,3%  =  105,3% !

Dieses V e rh ä ltn is  entstand durch  den 
D iv id e n d e n a b s c h la g , de r aber n ic h t  z u m  A u s d ru c k  

k a m .
D a dieser U m stand fü r  unsere Leser bei der B eu rte ilung  
anderer W ertpap ie re  und deren Bewegung be im  D iv i
dendenabschlag von W ic h tig k e it is t, w o llen  w ir  diesen 
F a ll näher e rk lä re n :

Beim  K u rs  von 168,5%  w urde die ausgeschüttete 
D iv idende von  12%  abgeschlagen.

M ith in  hä tte  der ta tsächliche K u rs  ...........  168,5 %
ab D iv id e n d e ..........................................................  12,0 %

156,5 %
betragen müssen. D ie Börsennotiz sagte hingegen, daß 
der K u rs  u m  3 y2%  (au f 165% ) gefallen w ar. In  W ir k 
lic h k e it  is t nach obiger Berechnung, die dem S achverha lt 
en tsprich t, das Papier n ic h t u m  3 y2%  g e f a l l e n ,  
sondern um  (12 %  m inus  3 % % ) 8 % %  g e s t i e g e n ,  
tro tzdem  der K u rs  n i e d r i g e r  n o tie rt w urde.

D ie E r h ö h u n g  des Kurses w urde du rch  den 
D i v i d e n d e n a b s c h l a g  v e r s c h l e i e r t !

A ls  z u rü c k g e b lie b e n  s in d  a n zu seh e n : a) A k t i e n w e r t e :

A m m endo rfe r Papier .....................................
Aschaffenburger A k t ie n b rä u .........................
A tlasw erke  ................ ..........................................
B e rlin -N eurode r K u n s t ...................................

(gegen 0 %  im  V o rja h r)
Beton und  M o n ie r ............................................
B oh risch -B rauere i ............................................
B randenburger E le k tr ., Gas und Wasser 

(nach 7 % %  im  V o r ja h r)
D otnrn itzsch T o n ...............................................
D o rtm unde r A k t ie n -B rä u ..............................
D o rtm u n d e r R i t te rb r ä u .................................
Dresdener G ard inen .....................................
D üsse ldorfe r H ö fe l .......................... ................
J . E ichenb. W ä s c h e ..........................................
E isenbahn -V e rkeh rs -M itte l .....................

(gegen 12%  im  V o rja h r)
F röbe l Z ucke r ....................................... ...........

(gegen 4 % %  im  V o rja h r)

Dasselbe geht aus dem Börsenkurs (165% ) und jenem  
h e rvo r, der sich nach A bzug der D iv idende e rg ib t (156 ,5% ). 

Genau gerechnet sieht das Bild so aus:
Die ausgeschüttete D iv idende be träg t 12%  =  R M . 120 
davon ab 10%  K a p ita le rtra g s te u e r................ =  ,, 12

RM . 108
35h ie rvo n  ab der Kursabschlag (3 % % ) . . . .  =  ,

D aher genaue K u rs s te ig e ru n g ........................ =  R M . 73
o d e r  7,3 % !

F ü r den W ertpap ierbesitzer is t es von W e rt, zu wissen, 
ob sich in fo lge  der Kursbewegung die D ividendenabschläge 
zum  v o l l e n  Prozentsatz bzw. d a r ü b e r  oder 
d a r u n t e r  ausw irk ten .
Im  ersteren Falle  wäre der K u rs  m it  .............. 168,5 %

a b ...............................................................................   12,0 %

n o tie rt w orden ; l 5^>5 /o
im  zw eiten Falle  (bei rück lä u fig e r Börse oder aus anderen

U rsa che n ):
168.5 %

a b ...............................................................................   12,0 %
156.5 %

ab K u rsve rlu s t e t w a ..........................................  3,5 %
D er d r itte  F a ll lie g t v o r! 153,0 %
Was die Börsenlage betrifft,
so is t zu  sehen, daß die Bewegung langsam er w ird . Ob
zw ar die W ertpap ie re  noch im m e r un te rbew erte t e r
scheinen, dü rfte  doch w eitere  V o rs ich t am  P latze sein, 
da w iederum  B eunruh igungsm ög lichke iten  vorhanden 
s ind ; sie können, u n te rs tü tz t von ungünstigen  w ir t 
scha ftlichen  und  po litischen  Vorgängen zu im m e rh in  
em pfind lichen  Kursabschlägen nach Vorstößen der Baisse 
füh ren , was die W erte  a llgem ein  herabdrücken w ürde.

Unsere Leser d ü rfte n  jedoch a u f die dauernden M ah
nungen h in  die U m legungen inzw ischen beendet haben, 
w odurch  den stä rks ten  R ücksch lagsm ög lichke iten  die 
Spitze abgebrochen ist.

F ü r  speku la tive  A n lagen  a u f kurze  S ich t e ignet sich 
eine Reihe von  zurückgebliebenen Papieren, welche w ir  
noch nachstehend au ffüh ren .

A u f w eite  F ris ten  sind Schw ankungen und Abschwä
chungen zu e rw arten  und m an  w ird  g u t tu n , s ich  darauf 
e inzustellen.

Soweit re ine Speku la tion  in  B e trach t ko m m t, dürfte  
es s ich  em pfehlen, gute Verdienste zu rea lis ie ren  und 
zurückgebliebene W ertpap ie re  zu kau fen . K a u f und Ver
k a u f n u r  m it  gesetzten Grenzen ( l im it ie r t ! ) .

daher RenditeI0 % Dividende, K u rs 92,50% ,
15% >> tt 129,— % ,
9% tt tt 78,50% ,
4 % tt ft 47,— % ,

8% ft ft 79,50% ,
I ° % ft tf 93,50% ,
8 J/z % tt tt 92,50% ,

18% tt tt 178,— % ,
17% tt tt 163,25% ,
20% tt tt 190,— % ,

6% tt tt 50,50% ,
8% tt tt 59,— %>

15% tt tt i3 7 ,— %>
i5 % tt tt 163,— % ,

8% tt tt 62,— % ,
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96,50% , 
57,— % , 

I2 5>— % ,
45, — % ,
46, - % ,  

I r 5,— % ,

5%

53,-

58,-

G örlitze r W a g g o n ........................................................................ ia %  D ividende,
(gegen io %  im  V o rja h r)

G roßenhainer W e b s tu h l...................................................................... I2  y  o/
H ind richs  A u f fe rm a n n ...................................................................... 7o /  0 "
H olstenbräu  ............................................................................... i d 1/
C. M . H utschenreuter .................................................................. ao?
Ja c o b s e n ......................................................................................  ’ ’ ' gay
Königsberger L a g e rh a u s ............................,...................................... l 2 iy

(gegen 6 %  im  V o rja h r)
Lüneburger W achsb le iche .................................................................  go/

(gegen 5 %  im  V o rja h r)
M o to re n fa b rik  D e u tz ........................................................

(gegen 3 %  im  V o rja h r)
P o n a r th -B rä u .............................................................................  l 8 o/
R u s ch e w e yh ......................................................................................  g (?o/
Sächsische W e b s tu h l........................................................................... go/ 0
Schönbusch ........................................................................... l 2o?
V ere in ig te  P ort. Schm ischow, Silesia, F ra u e n d o r f...................  15%
V ogtländer S p itz e n ............................................................................. n 0/ '
W ege lin  und H ü b n e r ........................................................................  go/
W ilk o  D a m p f........................................................................................  10%

b) f e s t v e r z i n s l i c h e  W e r t e :
B e rline r H yp .-K om m .-O b liga tionen  S. 1 ..................................... K u rs  95 ,75% ; unkündbar bis
B raunschw eig .-H ann. H yp .-G o ldp f. 1927
Braunschw eiger G o ldkom m .........................................................
B raunschw eiger A n t. Sch. G o ldkom m .....................................
F ra n k fu rte r  P fandbrie f B. Goldpf., E m . 4
Le ipziger H .B .G o ldp f., Em . 2
M ecklenburger H yp . u. W b. Goldpf., E m . 1
M ein inger H .B .G o ldp f., Em . 12
M ein inge r H .B . Goldpf., Em . 13
Norddeutsche G rundk. B .G oldpf., E m . 9
Norddeutsche G rundk. B .G oldpf., Em . 10
Preußische B oden-K .A .B . Goldpf., Em . 2
Preußische B oden -K .A .B . Goldpf., Em . 13
Preußische Z en tr.B d . Goldpf., ...............................................
Preußische Z en tr. G o ldkom m .....................................................
Preußische Z en tr. G o ldkom m ......................................................

Über die Berechnung der V o rte ile  berich ten w ir  demnächst.

K u rs  90,— % , daher R endite 13,3 %

_o//o>

*60, % ,
43, %>
4 6 , - % ,

109,— % ,
102,— % ,
73,— % .
39,— % ,
8 3 , - % ,

95,75%  ; 
8 6 , - % ;  
95 ,25% ;
77, — % ;
95 ,60% ;
8 1 , - % ;
87 ,50% ;
87 ,50% ;
8 3 , - % ;
89 ,50% ;
8 3 , - % ;
78 ,50% ;
81 ,75% ;
78, - % ;  
78 ,50% ; 
7 5 , - % ;

1931,
1931,
1931,
1928,
1930,
1929, 
1929,
1931, 
1931, 
1931, 
1933,
1929,
1931,
1929,
1929,
1930,

Z inssatz

1 2 ,9

12,3
11.2
13.3
1 3 .0
1 0 .4

n ,3

8,6

n ,3
15.1
1 3 .0
1 1 .0  

M,7
15.0
15.4
1 2 .0

8%
6%
8%
5%
8%
5 %
6%
6%
6%
7 %
6%
5 %
6%
5 %
5 %
4 Vi%

O//o
0//o
0//o
0/

0/

0//o

0//o

0//o

0//(>
0/

0//o
0/

0//o
ü//(>
0//()
7o

F ü r die jä h r lic h  da und do rt zu beobachtenden K a p ita l
veränderungen is t
bei Kapitalzusammenlegungen zu beachten:

Sie werden no tw end ig  durch  zu großes (unrentables) 
K a p ita l, fe rne r in fo lge  von  Verlusten, durch  welche das 
K a p ita l angegriffen werden m uß bzw. die Verluste  aus 
dem K a p ita l gedeckt werden müssen und bedeuten —  
hauptsäch lich  im  zw eiten F a ll —  fü r  die Inhaber der 
betreffenden W ertpap iere  m ehr oder m inde r große V er
luste. D ie Höhe derselben r ic h te t sich nach der Stärke 
der Zusam m enlegungen, die w iederum  abhängig  sind 
von den Ausm aßen der Verluste, die es zu decken g ilt .  Z . B . : 

Das K a p ita l eines U nternehm ens w ird  im  V erhä ltn is  
2 : 1 zusam m engelegt; das bedeutet, daß das frühe re  oder 
bisherige K a p ita l a u f die H ä lfte  herabgesetzt is t. Der 
Besitzer von  RM . 1000.—  N ennw ert h a t dann n u r noch
RM . 500.—  N ennw ert in  der H and bzw. 2 A k tie n  zu je  
RM . 1000.—  ergeben nach der Zusam m enlegung n u r
m ehr i  zu RM . 1000.— .

H ie rbe i handelt es s ich e inm a l fü r  das U nte rnehm en
’ie fü r  den A k t io n ä r  u m  die K ap ita lfrag e  d ire k t:  durch
¡se w ird  a lle rd ings auch in d ire k t der E rtra g  betro ffen;

g re ift sie aber auch in  die K urs frage  ein. (A u f
seigeres K a p ita l kann  eine größere D iv idende ausge-
zu get werden —  aker n u r> w enn das frühe re  K a p ita l
erzieh w a r und m it  dem ve rk le ine rten  dieselben E rfo lge
aber ¿ erden können, was m ög lich  ist. H ande lt es sich
Zusam nr  Um reine D eckung v ° n Verlusten, so is t die
A rbe its  lle g u n g  gleichbedeutend m it  V e rringe rung  der
es kann  a* Le is tu n gs fa h ißke it u n d  auch des E rfo lges;
kle ineren  Is dann n u r entsprechend w en iger m it  einem

Z u m  d 0*ta * verd ‘ en*- werden.)
den A b -tf"  SV1 h a t dieser Vorgang größte Bedeutung fü r
erträp-e c rh af f iV ird  K a Pita l abgestoßen, das keine M ehr-
A k tie  H h s0 e rhöh t sich der , .innere“  W e rt der
im m e r ,,'n „% ï l i r 'ird  m it  dem verbliebenen K a p ita l noch
vie l kle ineres Kaö,rSelbe G ew inn e rz ie lt, der aber a u f e in
höhere S  a ? a l ZU verte ilen  is t (gre ifbare  V orte ile , höhere D iv.dende -i r  den A k tio n ä r)  . fe rner aber steigt*
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der „ in n e re  W e rt“  dadurch, daß die m it  dem höheren 
K a p ita l geschaffenen W erte  und A nlagen, P roduk tions
m itte l, V o rrä te  und B a u lichke iten  vorhanden sind und 
an sich w ie  du rch  ih re  A rb e it den W e rt der A k tie  steigern.

Im  ersteren Falle  (R eduzie rung  des K ap ita ls  wegen 
Verlusten) d rücken  sich die bekanntwerdenden Gründe 
bereits vo r der Herabsetzung da rin  aus, daß der K u rs  
eines solchen Papieres an der Börse fä l l t  und  zw ar m eist 
m it  Ü bertre ibungen nach u n t e n .

Im  andern Falle  e rhöh t sich der K u rs  entweder so fo rt 
oder im  Lau fe  der Z e it und der A k tio n ä r  h a t dadurch 
im m e rh in  einen annähernden Ausgle ich. Z . B . : Die 
A k tie n  no tie rten  v o r Abstoßung des überflüssigen N om i
n a lka p ita ls  (2 :1 )  2 5 0 % ;

sie stiegen nach B ekanntw erden des Grundes a u f 280% ; 
Nach d u rchge füh rte r Herabsetzung hatte  der Besitzer 

s ta tt RM . 1000.—  n u r R M . 500.—  der A k t ie ;  vorher 
zum  Kurse von  250%  das RM . 1000.— , nachher die 
RM . 500.—  in fo lge  w e ite ren  Steigerungen zum  Kurse 
von  4 5 0 % ;

in  vo lle r Höhe des Ausgleiches w urde der K u rs  n ic h t er
re ic h t; am  besten wäre der A k tio n ä r gefahren, wenn er 
rech tze itig , also beim  K ursstand  von  280%  seine 
R M . 1000.—  v e rk a u ft hätte.

E r hä tte  dann e rz ie lt: 2 8 0 % ; hingegen konnte  er 
später n u r

45%  X 5 =  225%  e rha lten !
D ie Fälle  schw anken n a tü r lic h  sehr und  es ka n n  auch 

Vorkom m en, daß der A k tio n ä r  n ic h t n u r als Daueranleger 
(dann is t der größere V o rte il e in  großer in n e re r W e rt und 
die —  in  unserem Falle  —  bestehende M ö g lichke it e iner 
doppelt so hohen D iv idende w ie früh e r), sondern auch als 
Spekulant besser fä h rt (wenn die A k tie  nach der Z u 
sam m enlegung etw a 600%  n o tie rt, was gegenüber der 
Z e it vo r der Zusam m enlegung einen G ewinn von  50%  
vo rs te llen  w ü rde : 6 0 0 : 2 = 3 0 0 ;  300 —  2 5 0 = 5 0 % ) .

(Ü ber die bei K ap ita le rhöhungen  zu beachtenden Ge
sichtspunkte  w ird  im  nächsten H e ft berich te t.)

D ir. J. L . K .
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9 B Revisionswesen
B uchprü fung
W e rk re v is io n

Buchführung und Buchprüfung

Der Werkrevisor prüft
Richtlinien zur Revision der Verwaltung und der allgemeinen 
Einridüungen des Betriebs

Gerade dieses Revisionsthema —  es wurde schon frühe r über die werkeigene Revision be

richtet (s. Inhaltsverzeichnis) —  hat einen äußerst ind iffe ren ten  Charakter, denn der A u fb a u  

der Verwaltung und  die A r t  und der U m fang der allgemeinen E in rich tungen  hängen, w ie ke in  

anderes Gebiet, so vö llig  von dem Wesen, der Größe und der Rechtsform der Unternehmung ab. 

Es würde zu weit führen, a lle die M öglichke iten zu erörtern, die in  einem indus trie llen  U nter

nehmen vorliegen können ; es mußte daher d ie Aufgabe sein, wenigstens die w e s e n t l i c h s t e n  

Punkte , d ie einen gewissen A nspruch  a u f A llgem eingü ltigke it erheben dürfen, zu betrachten. 

A uch  e in  kle inerer Betrieb w ird  darunter etwas N ützliches finden, was fü r  ih n  in  Frage kommt.

Von großem W ert fü r die sachgemäße, planvolle 
Durchführung aller Kontrollen, die r e g e l m ä ß i g  
wiederkehren, ist die Aufstellung eines P r ü f u n g s 
s c h e m a s  für jedes einzelne Kontrollgebiet, d. h. 
eine Feststellung der A rt und der Reihenfolge aller 
Vorgänge der betreffenden Revision, an die der 
Revisor sich stets zu halten hat. Sie erleichtert die 
Arbeit, gibt ihr einen festen Rahmen und gewähr
leistet eine Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit der 
Revisionsberichte, die der Geschäftsleitung am 
ehesten die Vergleichung und die Auswertung er
möglichen.

I .  Sieben G esichtspunkte zu r K o n tro lle
d er V e rw a ltu n g .

Entscheidend für die Entfaltung der Revisions
tätigkeit ist hier die Rechtsform der Unternehmung. 
Bei der Einzelfirma, der Offenen Handelsgesell
schaft und der Kommanditgesellschaft wird der 
Revisor wegen des mehr oder weniger vertraulichen 
Charakters verhältnismäßig enge Grenzen haben, 
bei der Aktiengesellschaft dagegen wird er wegen 
des ohnehin geltenden Publizitätsprinzips viel weiter 
Vordringen können.

1. Rechtsfälle.
Hier ist an Hand aller prozessualer U n t  e r 

la g  e n zu untersuchen, ob, wie weit und m it wel
chem Erfolg Rechtstreitigkeiten durchgeführt wor
den sind. Ferner ist von der Rechtsabteilung die 
Beantwortung der Frage herbeizuführen, warum in 
gleichen oder ähnlichen Fällen gerichtliche Schritte 
unterlassen worden sind. Ergeben sich —  wie es 
ja  meist der Fall ist — aus dem Prozeß f i n a n 
z i e l l e  Resultate, so ist ein besonderes Augen

merk auf die V e r b u c h u n g  der eingehenden 
oder zu zahlenden Beträge zu legen. So müssen 
z. B. bei dem günstigen Ausgang eines aktiven 
Prozesses, wenn die Forderungen aus irgendwelchen 
Gründen auf Dubiose- oder Verlustkonto gebucht 
waren, die eingehenden Beträge entsprechend unter 
die Dubiosen bzw. Gewinn verbucht werden.

2. Versicherungen.
In  regelmäßigen Abständen (meist genügt eine 

halbjährliche Kontrolle) ist zu prüfen, ob alle 
S c h a d e n s f ä l l e  der Versicherung gemeldet 
worden sind, und ob die Versicherung gezahlt hat. 
Es ist zu empfehlen, daß alle in einem Werk vor
kommenden S c h ä d e n  —  auch solche, die nicht 
durch Versicherung gedeckt werden —  auf beson
deren Vordrucken (Block DIN A5) aufgeschrieben 
werden, von denen der Revisor eine D u r c h 
s c h r i f t  erhält. Ist der Schaden, wie z. B. bei 
Waggonschäden, die der Haftpflichtverband er
setzt, zunächst Dritten gegenüber zu ersetzen,
w ä h re n d  d e r E in g a n g  d e r V e rs ic h e ru n g s z a h lu n g

e rs t s p ä te r  e r fo lg t ,  so is t  e b e n fa lls  a u f  d ie  V  e r 
b u c h u n g  z u  a c h te n . S o lch e  B u c h u n g e n  d ü rfe r
nur über K o n t o k o r r e n t k o n t o  erfolge
und nicht, wie es häufig geschieht, in den Betriafe- 
kosten verschwinden, da besonders durch das,git- 
liche Auseinanderliegen von Leistung und -gen- 
leistung ein schiefes Bild in der monatlichen iasten-
rechnung entstehen würde.

biete* h ie r  ge-
3. Steuersachen.

Die amtliche Steuerrevision 
nügend Sicherheit. Immerhin ist *s zweckmäßig, 
alle Umsätze auf ihre F r e i h e i t  ,on ¿er m
s a t z s t  e u e r  zu untersuchen und</ann zu prüfen,



ob die steuerfreien Umsätze in der Buchführung 
abgesetzt worden sind.

4. Ausfuhrvergütungen.
Sie spielen in verschiedenen Produktionszweigen, 

besonders in der Eisen und Stahl verarbeitenden 
Industrie, eine gewisse Rolle. Es ist daher die Auf
stellung der angemeldeten E x p o r t u m s ä t z e  
auf ihre Vollständigkeit zu prüfen, sowie der Ein
gang der Vergütungen hinsichtlich ihrer Höhe zu 
überwachen. W ichtig ist auch hier die V e r 
b u c h u n g ,  wobei darauf zu achten ist, daß bei 
verschiedenen Fabrikaten (Grauguß, Stahlguß,Tem
perguß) die Verteilung der eingehenden Beträge auf 
die einzelnen Betriebsabteilungen im  richtigen Ver
hältnis erfolgt. Es ist ratsam, aus einem passiven 
R ü c k s t e l l u n g s k o n t o  (Vorwegnahme
konto) die Vergütungen schon vorher laufend in die 
Betriebsrechnung als Gutschrift aufzunehmen, um 
eine Gleichmäßigkeit zu erzielen.

5. Grundbesitz,
der nicht zum Betrieb gehört, ist nach Eingang der 
Grundrente (Miete, Pacht usw.) und deren Ver
buchung zu überwachen.

6. Personalabteilung.
Hier gelten im  wesentlichen die gleichen Grund

sätze, die im  nächsten Aufsatz über das Lohnwesen 
(Sachgruppe II)  ausführlich zu behandeln sind.

7. Pförtnerdienst.
Darauf ist später noch näher zurückzukommen. 

Im  Rahmen der Verwaltung sind nur Stichproben 
über das Besuchanmeldewesen, die Ausgangs
kontrolle und die Überwachung der Stechuhren zu 
machen.

I I .  U n d  die K o n tro lle  d e r allgem einen
E inrichtungen.

Wegen der jederzeit dehnbaren Fülle von Mög
lichkeiten sollen an dieser Stelle nur die wichtigsten 
Formen genannt werden.

a) Technische Einrichtungen.
Das sind alle diejenigen Einrichtungen, die in 

erster Linie der W e r k s i c h e r h e i t  dienen, 
z. B. die Feuerschutzarilagen. Der rein technische 
Charakter dieser Dinge verbietet dem Revisor die 
eigene Betätigung. Seine Aufgabe besteht aber 
darin, Kontrollberichte von beauftragten Technikern 
oder Ingenieuren auf ihre Vollständigkeit und 
Regelmäßigkeit zu prüfen und sie zu sammeln.

b) Soziale Einrichtungen.
Die Prüfung der Kassen und Belege der s e l b 

s t ä n d i g e n  Einrichtungen (Arbeiter-Unter
stützungskasse, Angestellten-Pensionskasse usw.)

findet meist durch satzungsgemäß eingesetzte Revi
soren statt und ist ja  auch sehr einfach.

Zu prüfen ist die Rechnungslegung der B e i- 
t r ä g e  der Unternehmung zu allgemeinen Ferien
heimen und das Maß der Unterbringung von Werk
angehörigen in diesen, wie überhaupt alle Aufwen
dungen für g e m e i n n ü t z i g e  und w o h l 
t ä t i g e  Zwecke außerhalb des Werkes.

Schon mehr in das Gebiet der Personalabteilung 
spielt die Kontrolle der Zahlung, Berechnung und 
Steuerabzüge bei Weihnachts- und Abschlußgrati
fikationen, die, ebenso wie der Abzug der Mieten 
für Werkwohnungen vom Gehalt oder Lohn, be
handelt wurde.

Größere Beachtung verdient 
die Abrechnung m it den Kantinen, 
also der Pacht oder Miete, Wasser-, Dampf- und 
Stromlieferungen, besonders wenn sie in fremden 
Händen sind. Da die Kantinen im allgemeinen 
wesentliche Vergünstigungen genießen, ist es viel
fach üblich, daß sie bestimmte B e i t r ä g e  zu 
einer anderen sozialen Einrichtung, etwa zur A r
beiter-Unterstützungskasse, zahlen müssen; das
selbe gilt dann auch für B r a u e r e i e n ,  die das 
Bier liefern dürfen. Besteht der Beitrag in einem 
f i x e n  S a t z ,  so ist nur die Regelmäßigkeit und 
die Pünktlichkeit der Zahlung und deren Über
führung zu prüfen. Handelt es sich um einen r e l a 
t i v e n  S a t z  vom Umsatz, so müssen die Kassen
belege und Bücher der Kantinen sowie die Rech
nungen der Brauereien herangezogen werden.

Zum Schluß sei noch

die Werkbücherei,
über deren organisatorischen Aufbau demnächst 
berichtet wird, erwähnt; sie ist fast überall sehr 
vernachlässigt. Die l e e r e n  Bücherschränke 
ohne Nachweis, wer die Bücher hat, liefern den 
deutlichen Beweis, wie sehr auch hier eine Kon
trolle erforderlich ist. Zunächst ist von Zeit zu 
Zeit festzustellen, ob für alle im Katalog verzeich- 
neten, im  Bestand nicht vorhandenen Schriften ein 
Q u i t t u n g s b e l e g  des Entleihers vorhanden 
ist. An Hand solcher Belege muß die Einhaltung 
der L e i h f r i s t e n  überwacht werden, um die 
Büchereiverwaltung zu strenger O r d n u n g  an
zuhalten. Leider ist es fast allgemein üblich, daß 
Bücher entnommen werden, ohne jemals zurück
gegeben zu werden; damit wird der Z w e c k  illu 
sorisch, der darin besteht, a l l e n  Werkangehö
rigen i m m e r  und in stetigem W e c h s e l  die 
Bücher zukommen zu lassen, abgesehen von dem 
V e r 1 u s t an Substanz, der fü r die Unternehmung 
entsteht.

Herbert H e r m s t e d t .
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Beleg und  B ilanz
4. Jahrgang, H e ft 12
20. A p r il 1931 ü 12 B e ra tun g : Außenstände (Gewerbe

steuer) —  W echse lpro longation 
—  A u s fu h r — „F ra c h tf re i“

Aus dem Tagebuch des Beraters
Für die Beantwortung von Fachfragen g ilt folgendes:
1. D i e  e r s t e  B e r a t u n g  i n n e r h a l b  e i n e s  V i e r t e l j a h r e s  i s t  k o s t e n f r e i ,  wenn 

sie eine B rie fse ite  n ich t überschreitet; diese Vergünstigung g ilt  jeweils n u r  bis zum A b la u f des be
treffenden Vierteljahres. F ü r  die erste darüber hinausgehende, angefangene B riefse ite  w ird  stets eine 
Auskunftsgebühr von R M . 3.— , fü r  jede weitere angefangene B riefse ite  R M . 4.—  erhoben.

2 . Jede weitere Beratung innerha lb  des gleichen V ierteljahres kostet je  angefangene B riefse ite  R M . 4.— .
3. Jeder An frage  is t die laufende B ezugsge ld  Q u ittu n g  u n d  F re iu m s c h la g  beizulegen.

B e i Anträgen a u f A u sku n ft w ird  das E inverständn is m it den Bedingungen nach Z if fe r  1 u. 2 vorausgesetzt.
4. Ueber die Auskunftsgebühr w ird  Rechnung erteilt. D e r Betrag is t a u f die im  K o p f jedes Heftes ange

gebenen Geldkonten der M uth'sehen Verlagsbuchhandlung in  S tuttgart zu_ überweisen.
5. Sämtliche Anfragen sind zu richten an Carl Fluhme, Berlin-Johannisthal, Friedrichstraße 44.

Beantwortung erfolgt in  der Reihenfolge des Eingangs.

D ie  h ie r anfragende F irm a  wurde M itte  F ebruar 
1931 von m ir  beraten. Ende M ä rz  te ilte sie m it, daß 
der eingelegte E in sp ru ch  vollen E rfo lg  gehabt habe. 
M a n  kann  an diesem F a l l  sehen, w ie eine geschickte 
und eingehende Begründung des eigenen Standpunktes  
zum gewünschten Erfo lge fü h rt. Deshalb lasse ich  h ie r 
—  gleichsam als Schulbeispiel —  m eine Begründung  
fo lgen:

Zweifelhafte Forderungen und Gewerbesteuer ( P r e i 
s e n /A n h a lt.)
D er K e rn p u n k t Ih re r  A n frage  is t die Tatsache, daß der 

Gewerbesteuerausschuß den fü r  zw e ife lha fte  Forde
rungen angesetzten Passivposten dem G ewerbekapita l 
h inzugerechnet hat.

Ic h  m uß voraussch icken, daß zw ischen der gesetzlichen 
Regelung bei der anha itischen Gewerbesteuer und bei der 
preußischen Gewerbesteuer nach dem m ir  übersandten 
anhaitischen Gewerbesteuergesetz vom  16. A p r il 1927 
e in  w esentlicher U ntersch ied inso fe rn  besteht, als das 
preußische Gesetz im  § 6 das G ewerbekapita l dah in  u m 
schre ibt, es sei das Betriebsverm ögen i. Si. des Reichs
bewertungsgesetzes, sow eit es dem Betriebe dauernd ge
w idm et sei. Anders das anhaitische  Gesetz, das sich, so
w e it ich  sehe, n irgends a u f das Reichsbewertungsgesetz 
bezieht.

G le ichw oh l kann  e in  w esentlicher Untersch ied h in 
s ich tlich  der Behand lung  von Forderungen n ic h t v o r
handen sein, w e il die B ew ertung  nach dem Reichsbewer
tungsgesetz in  der W eise geschieht, daß Forderungen 
g rundsä tz lich  m it  ih rem  N ennbetrag anzusetzen sind, 
s o f e r n  n i c h t  b e s o n d e r e  U m s t ä n d e  
e i n e n  h ö h e r e n  o d e r  g e r i n g e r e n  W e r t  
b e g r ü n d e n .  D i e  B e w e r t u n g  g e s c h i e h t
gern. § 143 RAO.

Die V o rs c h rift  des § 143 R A O ., die h ie r von  besonderer 
Bedeutung is t, sch re ib t vo r, daß andere als die im §  141 be- 
ze ichneten K ap ita lfo rd e ru n ge n  (das sind W ertpap ie re  und 
A k tie n  ohne K u rsw e rt, au f die sich § 141 bezieht) sowie 
Schulden m it  dem N ennw ert anzusetzen sind, sofern n ic h t 
eine B ew ertung  nach dem oben in  S pe rrsch rift w ieder
gegebenen W o r t la u t berech tig t is t. U nbe itre ibbare  Forde
rungen ble iben außer A nsa tz.

Es e rg ib t sich aus dieser B estim m ung, daß der A nsatz 
des n iedrigeren  W ertes e iner Forderung  dann zulässig ist, 
w enn es zw e ife lh a ft is t, daß sie eingehen w ird . F ü r die 
B eu rte ilu ng  der Z w e ife lh a ft ig k e it is t u . a. R F H . 7, 132 
heranzuziehen, eine Entsche idung, derzufo lge die Frage, 
ob Forderungen am  B ilanzstich tage  als m in de rw e rtig  im  
V erg le ich  zu dem Nennbeträge zu be trachten sind, vom  
sub jek tiven  S tandpunkt des orden tlichen , die Gesamt
verhältn isse verständ ig  erwägenden vo rs ich tigen  K a u f
m anns aus zu beurte ilen  ist.

I f h a b e  der Frage der B ew ertung  nach § 143 R AO . h ie r 
desha b etwas m ehr R aum  gew idm et, w e il § 15 des anhal- 
tischen Gewerbesteuergesetzes im  Abs. 2 a u sd rück lich  be- 
s tim m t, daß auch § 143 r a o . A nw endung  finde.

Eine M inderbew ertung  kann  m einer A n s ich t nach auch

n ic h t e tw a u n te r Bezugnahme a u f § 139 R A O . abgelehnt 
w erden. § 139 Abs. 2 R AO . finde t n ä m lich  gern. § 31 
RbewG. ke ine Anw endung, was w ieder von  Bedeutung ist 
fü r  die preußische G ew erbekapita lsteuer. Demgegenüber 
schließt aber die anhaitische Gewerbesteuer ausd rück lich  
die §§ 137— 141 fü r  die B ew ertung  des Gewerbekapita ls 
e in  ( § 1 5  Abs. 2 anha lt. GewStG .).

Bem erkensw ert is t w e ite r, daß A r t .  8 der A us fü h ru n g s 
anweisung zum  anhaitischen Gewerbesteuergesetz im  
Satz 1 ausd rü ck lich  be ton t, daß „a ls  G ewerbekapita l i. S. 
des Gewerbesteuergesetzes n u r kö rpe rliche  Sachen und 
verkehrsfäh ige  Rechte“  in  B e trach t kom m en. M an  w ird  
m it  dem H inw e is , daß eine zw e ife lha fte  Forde rung  ganz 
entschieden ke in  verkehrsfähiges Recht is t, s icher n ic h t 
fehlgehen.

A u f der andern Seite könn te  der Gewerbesteuerausschuß 
seine A n s ich t doch n u r d a m it verfechten, daß nach § 10 
Abs. I  des anha itischen  Gewerbesteuergesetzes das Ge
w e rbekap ita l säm tliche dem Gewerbebetriebe dauernd 
gew idm eten W erte  e insch ließ lich  solcher, die dem Be
triebe dienen, aber n ic h t im  E igentum e des Betriebs
inhabers stehen, umfasse. Dieses A rg u m e n t ka n n  h ie r 
aber n ic h t e inschlagen, w e il ta tsäch lich  b es tritten  w ird , 
daß e in  dem Betriebe dienender und dauernd gew idm eter 
W e rt, der n ic h t im  E igen tum e des Betriebsinhabers steht, 
vo rhanden sei. W enn  auch der W e rt der F orde rung  des 
Betriebsinhabers im  E igen tum e eines D r itte n  steht, näm 
lic h  des Schuldners, so s te llt dieser W e rt fü r  den Betriebs
inhaber eben n u r  einen W e rt i .  Si. des § 143 R A O . dar, 
also einen M inderw ert.

D ie Sache d a rf n a tü r lic h  n ic h t so liegen, daß etwa die 
Forderungen in  der A k tiv s e ite  der B ilan z  bereits n iedriger 
angesetzt s ind  als m it  dem N ennw ert, und  daß außerdem 
ein W ertberich tigungsposten  au f der Passivseite angesetzt 
worden ist.

W e ite r aber w ird  w ah rsche in lich  e in  gewisser Nachweis 
ge füh rt werden müssen, daß die Forderungen ta tsäch lich  
als zw e ife lh a ft anzusehen sind. Das w ird  ohne weiteres 
m ög lich  sein, w enn es s ich um  Forderungen handelt, bei 
denen das M ahnve rfah ren  ohne E rfo lg  gewesen is t oder 
doch als e rfo lg los  angesehen w erden m uß. Dieselbe Ver
m u tu n g  der berech tig ten  Z w e ife lh a ft ig k e it w ird  dadurc 
bewiesen werden können, daß der Schuldner im  Konku^s^ 
oder V e rg le ichsve rfah ren  steht oder im  B eg riff i sy> 
solches V e rfah ren  zu beantragen. Dasselbe t r i f f t  na tüy g r 
zu fü r  Sanierungsversuche im  außergerich tlichen 
g le ichsverfahren . .

M an w ird  fe rn e r auch d a rau f h inw eisen können, aß 
nach der Rechtsprechung des Oberverwaltung®^ tits 
festgefrorene K re d ite  be im  Schuldner als ^ aueg e “ en 
als n ic h t abzugsfäh ig  behandelt, sondern dem■ erbe
ka p ita l h inzugerechnet werden. Es is t e ine^ dn 
ob die Gewerbesteuerbehörde von dem Sc r über
haupt G ew erbekapita lsteuer oder Gewer agsteuer 
e rhä lt. Der Gewerbesteuerausschuß w ird  a cht leug
nen können, daß er zunächst e inm a l zweC ; stse zurlg 
e iner Steuerschuld, die auch negativ  sem k n> die 
nauersrhulH en de i Schuldners seinem -Werbekapital
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h inzurechnet. A us dieser Tatsache w ürde sich also er
geben, daß derselbe Betrag an zwei Stellen der Gewerbe
steuer un te rw o rfen  w ird . H ie r in  w ürde frag los  eine U n
b illig k e it  fü r  den G läubiger liegen, der m ehr oder w eniger 
keine A ussich t hat, seine Forderung auch bezahlt zu er
h a lte n ; er w ürde  ta tsäch lich  au f diese Weise Gewerbe
kap ita ls teue r bezahlen fü r  e in  G ew erbekapita l, das a lle r 
V oraussicht nach n ic h t m ehr vorhanden ist.

W enn die D inge so liegen, w ie ich  sie h ie r Umrissen 
habe, w enn insbesondere der Nachweis der Z w e ife lh a ftig 
k e it der Forderungen bis zu gewissem Grade ge füh rt w er
den kann, dann halte ich  au f G rund der vorstehenden D a r
legungen den eingelegten E insp ruch  fü r  berechtig t.

Wechselprolongationen buchen.
Es sind zw ei M ög lichke iten  zu untersche iden:
a) Der L ie fe ra n t ha t den von  dem K unden em pfangenen 

W echsel, der p ro lo n g ie rt w ird , zum  D isko n t gegeben. Die 
Folge davon is t, daß bei F ä ll ig k e it des W echsels der L ie fe 
ra n t die W echselsumm e zu r E in lösung  zu r V e rfügung  
ste llen m uß, w ährend der K unde einen neuen Wechsel 
akzep tie rt. D ie B uchungen sind in  diesem F a ll u n te r der 
Voraussetzung, daß sich die W echse lfo rderung  au f
RM . io o o .—  belaufe, fo lgende: 
per K o n to ko rre n t-K o n to  Kunde 
an W aren -K o n to

fü r  gelie ferte W a re n .................................  R M . i.o o o .—
per W echse l-K onto  
an K o n to k o rre n t-K o n to  K unde

fü r  W echselhingabe ................................. R M . i.o o o .—
per B ank -K o n to  
an W echse l-K onto

fü r  D isko n tie ru n g  des W echsels . . . .  R M ..................
Der L ie fe ra n t e rk lä r t sich m it  der P ro longa tion  e in ve r

standen und s te llt dem K unden  den G eldbetrag zu r W ech
selein lösung zu r V erfügung , da er ja  von der B ank  die 
D iskon tsum m e e rha lten  hat. Buchung also: 
per K o n to k o rre n t-K o n to  Kunde 
an G eld-K onto  (K B P .)

fü r  Z u rve rfü g u n g s te llu ng  der W echsel
summe ...........................................................  R M ..................

Je tz t akzep tie rt der K unde einen neuen W echsel über 
die a lte  Forderung . B uchung  also: 
per W echse l-K onto  
an K o n to k o rre n t-K o n to  K unde

fü r  W e c h s e lp ro lo n g a tio n ........................ R M . i.o o o .—
W ird  der W echsel nu n  w ieder p ro long ie rt, dann w ieder

holen sich die vo rigen  Buchungen.
b) der L ie fe ra n t behä lt den W echsel im  P o rte feu ille : 

per W echse l-K onto  
an K o n to k o rre n t-K o n to  K unde

fü r  Bezahlung du rch  W e c h s e l............ R M . i.o o o .—
Der W echsel w ird  p ro lo n g ie rt, die u rsp rüng liche  Forde

run g  also n ic h t e inge löst: 
per K o n to k o rre n t-K o n to  K unde 
an W echse l-K onto

fü r  Zurückgabe des W e c h s e ls ............  RM . i.o o o .—
Es w ird  e in  p ro lo n g ie rte r W echsel ausgeste llt: 

per W echse l-K onto  
an K o n to k o rre n t-K o n to  Kunde.

Bei m ehrfacher P ro longa tion  w iederho len  sich diese 
Buchungen.

Ein Ausfuhrfall (U S tG . § 2 N r. ic  Abs. 2).
Ich  b in  n ic h t Ih re r  A ns ich t, daß die G um m ilie fe rungen  

Ih re r  F irm a  dadurch um satzsteuerfre i geworden sind,

^srantwortlich für den Textteil: Carl Fluhmc, Berlin-Johannisthal, 
i'riedrichstraße 44, für den Anzeigenteil: R. Klaus, Stuttgart, 
Furtbachstraße 18.

ünvenangt eingesandte Manuskripte bleiben ohne jegliche Haftung 
der Schriftleitung und des Verlages. Rücksendung nur, falls 
dafür Porto beigefügt ist.

Nachdruck aus dieser Zeitschrift ist nur m it ausdrücklicher Ge- 
nehiujgnng ¿er Schriftleitung und dann nur unter genauer 
Quellenangabe gestattet.

Beratung Und Auskunft: Erste Beratung innerhalb eines Vierteljahrs 
kostenfrei, soweit  diese Auskunft eine Briefseite nicht über
schreitet, Diese Vergünstigung gilt jeweils nur bis zum Ablauf dos 
betreffenden Vierteljahres. Für die erste darüber hinausgehende 
Briefseite xtjvj, ;j,— Auskunftsgebühr, für jede weitere ango-

daß die R echnungen je tz t an Ih re n  englischen V e rtre te r 
und n ic h t m ehr an die F ah rra d te ile -F a b rik  in  D eutsch
land abgerich te t werden. D ie U m satzsteuerpflich t k n ü p ft 
an die L ie fe ru n g  oder Le is tung, n ic h t aber an irgend
welche kau fm änn ischen  Verw altungsm aßnahm en.

Z u r  Begründung füh re  ich  an, daß die F ah rrad te ile 
fa b r ik  d ie jenige is t, die die W are nach Eng land  ve rka u ft. 
Sie ve rk a u ft außerdem Pedale, die sie selbst hergeste llt hat. 
Es w ird  eine ganz andere W are ausgefüh rt als die, die Sie 
fa k tu rie re n . Denn nach Ih re r  Angabe lie fe rn  Sie ja  led ig 
lic h  den G um m i. D a m it w ird  aber m einer A u ffassung 
nach h in re ichend  gekennzeichnet, daß es sich ta tsäch lich  
um  zwei L ie fe rungen  handelt, und zw a r: die L ie fe rung  
einer in länd ischen  F irm a  an einen in länd ischen F ab ri
kan ten  und danach die A u s fu h r des in länd ischen  F ab ri
kan ten  an seine englischen Kunden. Ic h  meine also, daß 
h ie r § 14 Satz 1 U S tG D B . in  B e trach t ko m m t, der besagt, 
daß abweichend von  der Regel des § 13 Abs. 2 Satz 2 nach 
§ 2 N r. ic  Abs. 2 des Gesetzes als Um satz in  das Ausland  
n ic h t bereits die L ie fe rung  an den ausführenden U n te r
nehm er g ilt ,  und zw ar auch dann n ich t, wenn der L ie fe re r 
im  eigenen oder frem den Nam en u n m itte lb a r in  das A us
land  versendet.

Ic h  b in  überzeugt, daß m eine A ns ich t, es habe sich 
n ich ts  an der U m satzsteuerpflich t gegenüber dem früheren  
Zustande geändert, z u tr if f t .

Einkaufbedingung „frachtfrei“  (B G B . § 4 4 8 ).
D iffe renzen w ie im  F ragefa lle  pflegen häu fig  dadurch 

zu entstehen, daß die V erkaufsbed ingungen der L ie fe 
ran ten  im  Gegensatz stehen zu den E inkau fsbed ingungen 
der A bnehm er. Es g ib t h ie r nach m einer A u ffassung 
n u r die M ö g lich ke it, in  die E inkau fsbed ingungen einen 
entsprechenden Passus aufzunehm en, der die K lause l 
e n th ä lt: „D ie  F rach ten  sind vom  L ie fe ran ten  bei A b 
sendung zu zah len .“  Denn an sich fa lle n  gemäß § 448 
BG B. die Kosten des Versandes dem K ä u fe r zu r Last.

U m  a u f die e rw ähnte  G egensätzlichke it der V e rkau fs 
bedingungen und E inkau fsbed ingungen zu rü ckzu ko m 
men, is t n a tü r lic h  m it  der vorstehenden K lause l die 
G egensätzlichke it keineswegs beseitigt. Es b le ib t also 
n u r ü b rig , den V erkaufsbed ingungen des L ie fe ran ten  in  
diesem P unkte  besondere A u fm e rksa m ke it zu schenken 
und  die Vorlage  der F rach tkosten  von vo rnhe re in  bei 
Absch luß  auszuschalten u n te r H inw e is  a u f die eigenen 
E inkau fsbed ingungen.

W enn  Ih re  A u ffassung  w ir ts c h a ftlic h  auch r ic h tig  ist, 
so haben Ih re  L ie fe ran ten  aber inso fe rn  recht, daß der 
H andelsbrauch häu fig  von der re inen R echtauffassung 
fü r  die K lause l „ f ra c h t f re i“  a bw e ich t; dies inso fe rn , als 
ta tsäch lich  n ic h t selten handelsüb lich  die F ra ch t- oder 
Verladekosten vom  K ä u fe r verauslag t werden.

D a m it is t ohne weiteres gesagt, daß le d ig lich  die oben 
e rw ähnte  K lause l, der V e rkä u fe r habe die F rach tkosten  
vo r Absendung der W are  zu bezahlen, h ie r zu helfen 
verm ag, wobei dann w e ite r d a rau f zu achten is t, daß der 
V e rkä u fe r n ic h t die Gelegenheit bekom m t, Ih re n  E in 
kau fsbed ingungen seine Verkaufsbed ingungen m it  Recht 
entgegenzuhalten.

Es is t n a tü r lic h  u n te r Um ständen n ic h t le ich t, durch 
die e rw ähnte  K lause l den Handelsbrauch außer K ra f t  zu 
setzen. A n  der rechtm äßigen Z u läss igke it der K lause l 
is t n ic h t zu zw e ife ln , es k o m m t aber da rau f an, daß sie 
auch durchgesetzt w erden kann , also daß der V e rkäu fe r 
beim  Absch luß  au f die K lause l e ingeht. Bei der heutigen 
M ark tlage  sollte  das e igen tlich  n ic h t zu schwer sein.

gefangene Briefseite KM. 4.—. Jede weitere Beratung innerhalb 
des gleichen Vierteljahre pro Briefseite KM. 4.—. Bei Anträgen 
auf Auskunft wird das Einverständnis m it Vorstehendem vor
ausgesetzt. (Postscheckkonto Stuttgart N r .9347 Muth’sche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.)

Abbestellungen des Bezugs müssen bis zum 20. des letzten Monats 
eines Vierteljahres beim Verlag eingegangen sein, andernfalls 
bleibt der Bezug für das folgende Vierteljahr bestehen.

Verhinderung des Erscheinens durch höhere Gewalt, Streiks, Aus
sperrung, Betricbstörungen usw. begründet keinen Anspruch 
auf Lieferung der Zeitschrift oder auf Rückzahlung des Be
zugsgeldos, ebenso keinen Ersatzanspruch von Benutzern des 
Anzeigenteiles.

Erfüllungsort und Gerichtstand: Stuttgart.

192 Druck der d i r .  Belser A.G., S tu ttgart


