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4. Jahrgang H eft 18 _________ 20. Juni 1951

„D ie  S chonung  u n se re r W ir ts c h a ft
im  H in b lic k  a u f ih re  sch w ie rig e  Lage“

3 R ationa lis ie rung
N o tve ro rdnung

v. 5. V I .  1931

Kurzer wirtschaftspolitischer Kommentar
1. Der „psychologische Dreh“ der Krise.

„D e m  a llse itig  verkündeten  F rü h ja h rso p tim ism u s“  
(w enn es sein muß, auch m it  N o tve ro rdnungen), dem 
sogenannten „psycho log ischen  D re h “  bei dieser K rise , 
der bisher n u r an der Börse f ru k t if iz ie r t  werden konn te , 
stehen tendenzm äßig folgende Tatsachen gegenüber: 
„ D e r  p r a k t i s c h e  B a n k r o t t  e i n i g e r S t a a -  
t e n ,  a n h a l t e n d e  Z u s a m m e n b r ü c h e  i n  
d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t ,  h ie r und  da weitere 
Z usam m enba llungen ; A u f f l i e g e n  d e s  e r s t e n  
V e r s u c h s ,  e i n e n  Z o l l f r i e d e n  z u  v e r 
w i r k l i c h e n ,  andererseits wachsende Absperrm aß
nahm en bei fas t säm tlichen  Staaten, e i n e  Z o l l 
u n i o n  z w i s c h e n  D e u t s c h l a n d  u n  d Ö s t e r 
r e i c h ,  die a l s  f e i n d l i c h e r  A k t  bei fast a llen  
hochkap ita lis tischen  Ländern  em pfunden w ird , Heraus
lösung eines ganzen E rd te iles aus dem w e ltw ir ts c h a ft
lichen  Gefüge du rch  Absage an die G o ldw ährung, zu
nehmende V erstaatlichungstendenzen in  der sogenannten 
russischen E in fluß sphäre .“  (Fe rd inand  F ried, im  M ai- 
H e ft 1931 der „ T a t “ .)
2. „Der Kampi geht um die Wahrheit“ .

( R e i c h s k a n z l e r  B r ü n i n g . )
„D e r  S teuerausfa ll fü r  Reich, Länder und  Gemeinden 

w ird  au f 9 4 0  M i l l i o n e n  R M . beziffert, von denen 
500 M illio n e n  RM . a u f das Reich und 440 M illio n e n  RM . 
au f Länder und Gemeinden en tfa llen . Das R eich hat 
außerdem m ehr Ausgaben fü r  die K nappschaftsversiche
rung  und die K risen fü rso rge .“  (B e rl. 111. Nachtausgabe 
N r. 129 v. 6. 6. 1931.)

„ W  e n n w ir  in  D eutsch land norm a le  Verhä ltn isse 
h ä t t e n  und w e n n  w ir  n u r n ic h t ew ig  m it  V ertrauens
k risen  käm pfen  m ü ß t e n ,  so w ürde  das R eich sein 
je tz t vorhandenes D e fiz it e in fach dadurch abdecken 
können, daß es die vorhandene S chu lden tilgung  von  
4 2 0  M i l l i o n e n  R M . jä h r l ic h  s tre ich t. Es w ürden  
n o c h  8 0  M i l l i o n e n  RM . feh len. A ber h ie r ko m m t 
der springende P u n k t. W ir  können  so etwas n ic h t m achen, 
w e il w ir  genötig t sind,, alles zu verm eiden, was irgendw ie 
unsere S o lid a ritä t und K re d itfä h ig k e it gefährdet. U nd 
deshalb muß es dabei ble iben, daß tro tz  der fü rch te r lich e n  
N ot der Z e it die schwebenden Schulden auch in  diesem 
K ris e n ja h r u m  jenen B etrag von  4 2 o M i l l i o n e n  R M . 
ve rr in g e rt werden. W e n n  m an davon absieht ( ! ) ,  daß 
d i e  S t r e i c h u n g  d i e s e r  S c h u l d e n t i l g u n g  
u n t e r  k e i n e n  U m s t ä n d e n  g e s c h e h e n  
k  a n n ( ! ) ,  so wäre es m ög lich , die F inanzen des Reiches 
in  O rdnung zu bringen , ohne die M aßregeln e rg re ifen  zu 
müssen, die w ir  Ihnen  je tz t vorschlagen, w enn es sich 
zunächst n u r a lle in  u m  das R eich hande ln  w ürde  . . .“  
(R e ichs finanzm in is te r D ie tr ich  im  B erl. R u n d fun k  am
6. 6. 1931.)
3. „Gesicherte“ Wirtschaft.

„V e ro rd n u n g  des Reichspräsidenten zur Behebung

in Zitaten
f i n a n z i e l l e r ,  w ir ts c h a ftlic h e r und sozialer N o t
stände, vom  26. 7. 1930“  (vg l. Z iff.  4 Abs. 2).

„V e ro rd n u n g  des Reichspräsidenten zu r S icherung 
von  W ir ts c h a ft und  F i n a n z e n ,  vom  1. 12. 1930“  
(vg l. Z iff.  4 Abs. 2). Da capo vom  3. 6. 1931.

„ D ie  R eichsreg ierung g ib t sich über die Schwere der 
von a lle n  B evö lkerungskre isen zu bringenden Opfer 
ke iner Täuschung h in , aber die A u fre ch te rh a ltu n g  des 
G le ichgew ichts der ö ffentlichen  Haushalte  und die S c h o 
n u n g  u n s e r e r  W i r t s c h a f t  i m  H i n b l i c k  
a u f  i h r e  s c h w i e r i g e  L a g e  und den he ftigen  
K o n ku rre n zka m p f auf dem W e ltm ä rk te  rech tfe rtigen  
die getroffenen M aßnahm en.“  (E rk lä ru n g  der Reichs
reg ierung zu r N o tve ro rdnung  vom  5. 6. 1931.)

„T a ts ä c h lic h  w ird  sich erweisen, daß n u r ,f in a n z ie ll' 
etwas behoben w ird , nä m lich  irgende in  Te ilchen  der 
s taa tlichen  G e ldverp flich tungen, und das m it  dem be
kann ten  A u sb lic k  auf den S ilberstre ifen  am  H o rizo n t 
neuer fin a n z ie lle r Notstände. Daß die w ir ts c h a ft lic h e n  
und sozialen N otstände' au f diesem W eg behoben w erden, 
können doch n u r M in is te r g lauben. D er S teuerzahler 
und die steuerzahlende W ir ts c h a ft dagegen em pfindet 
jeden Tag m ehr und u n m itte lb a r an der Quelle, daß die 
Belastungen die w ir tsch a ftlich e  und soziale Lage m it 
R iesenschritten versch lech te rn “  (Beleg und  B ilanz, 
H e ft 23/1930 S. 361, geschrieben 6 M onate v o r  dem 
„a lls e it ig  verkündeten  F rü h ja h rso p tim ism u s “ .)

4. Die „Grenze“ .
„D ie  Grenze dessen, was w ir  unserem  V o lke  an E n t

behrungen aufzuerlegen verm ögen, is t e rre ic h t!“  (E r 
k lä ru n g  der R eichsreg ierung zu r N o tve ro rdnung  vom  
5- 6 - I 93 I-)

„N a ch  dem festen W ille n  der Reichsreg ierung soll 
diese N o tve ro rdnung  der le tzte  S c h ritt z u  d i e s e m  
Z i e l e  (,. . . w ird  d a m it der R e i c h s e t a t  fü r  das 
laufende Jah r ins G le ichgew ich t gebracht') ( ! ! )  se in .“  
(E rk lä ru n g  der Reichsreg ierung zu r N o tve ro rdnung  vom  
5- 6- I 93 I-)

„ I m  A ug e n b lick  der V e rö ffen tlichung  der N o tve ro rd 
nung ha t der R eichskanzler v o r der ausländischen Presse 
in  London eine Rede gehalten, in  der er nach dem vom  
W ölfischen  Telegraphen-Büro verb re ite ten  am tlichen  
T ex t folgendes gesagt h a t:

, I n  Z u k u n f t  werden w ir  fo rtfa h re n , zu  ver
suchen, zu sparen und die Ausgaben in  jeder m ög
lichen  W eise zu ve rringe rn , sowie sie, sovie l w ir  können, 
durch  S t e u e r n ,  d i e  i r g e n d w i e  n o c h  
m ö g l i c h  s i n d ,  au fzub ringen .' “

(B e rl. 111. Nachtausgabe Nr. 129 v. 6.6.31.)
5. Summa: tohu wa bohu.

„D ie  a lte , b e s t e h e n d e  O r d n u n g  d e r  
D i n g e  i s t  s c h o n  i m m e r  s o  l a n g e  i m  
R e c h t  g e w e s e n ,  b i s  s i e  u n t e r g e g a n g e n  
i s t . “  (Fe rd inand  F ried , im  M a i-H e ft 1931 der »T a t .)

C arl F l u h m e .



274
O

Beleg und B ilanz 
4. Jahrgang, H e ft 18 
20. J u n i 1931 D 3 R a tiona lis ie rung  

Kalender
Bochm annscher V orsch lag

Erfahrungsaustausch der Praxis

D e r M o n a t m it 26 A rb e its ta g e n
W ir  leben in  der Z e it der „R e fo rm e n “ , v ie l is t e rre ich t. 

N u r unsere K a lendere in te ilung , etwas, das m an täg lich  
b rauch t, um  w irtscha ften , rechnen und leben zu können, 

is t noch rech t unbequem.
H äu fig  e rw ähn t w ird  je tz t e in sogenanntes 

i m m e r w ä h r e n d e s  K a l e n d a r i u m  (B o c h 
m a n n s c h e r  K a l e n d e r - R e f  o r m v o r s c h l a g ) ,  

das h ie r von  der geschäftlichen Seite her betrachte t 

werden soll.
Seine Grundgedanken lassen sich, w ie  fo lg t, zusamm en

fassen:
1. Das G em ein jahr e n th ä lt 364 Tage (52 W ochen zu je 

7 Tagen) m it  W ochentagsnam en und e i n e n  (zw i
schen J u n i und J u li eingeschobenen) Tag ohne W ochen
tagsnam en (M it t  ja h rs ta g ).

2. Der in  a llen  S cha ltjah ren  einzuschiebende Schalttag 
fä l l t  an das Ende des Schaltjahres und e rh ä lt auch 
ke inen  W ochentagsnam en.

3. Jedes D a tum  fä l l t  in  a llen  Jahren a u f den gleichen 
W ochentag, das Ja h r fä n g t m it  einem  Sonntag an.

4. D ie ersten M onate eines jeden Q uartals, Januar, A p r il,  
J u li,  O ktober haben 31 Tage, die üb rigen  Monate

H ie rvo n  gelten die ersten v ie r P unkte  fü r  die ganze 
W e lt, der fü n fte  fü r  a lle  Konfessionen der C hristenheit.

Uns in te ressie rt das G eschäftliche! D ie G le ich a rtig ke it 
a lle r Q uarta le, das g la tte  Aufgehen der W ochen und 
Monate usw. inne rha lb  derselben, is t eine E rle ich te rung  
und  von  Bedeutung. M onats-, Q uarta ls- und Semester
abschlüsse sind n ic h t erschwert. Daß a lle  M onate 26 A r 
beitstage haben, is t fü r  Lohn- und G ehaltsrechnung 
günstig . Abrechnungen, S ta tis tiken  gew innen an Ge
nau ig ke it. M an denke fe rne r an die Geschäfte, V e rw a l
tungen, Gerichte usw. m it  te rm inm äß ige r Geschäfts
e rled igung; h ie r w ir k t  sich der im m erw ährende K a lender 
m it seinen bestim m ten Tagen, die sich schließ lich fest 
einprägen, ganz besonders he rvorragend aus. D ie Fest
tage liegen ein fü r  a llem al fest; das is t eine E rle ich te rung  
fü r  M ärk te , Saisongeschäfte und dergleichen. Es d ü rfte  . 
eine dankbare Aufgabe der H ande lskam m ern  und  In d u 
strieverbände sein, sich m it  diesem im m erw ährenden 
Bochm annschen K a lenda rium  w e ite r zu befassen. Z u r  
endgültigen D u rch fü h ru n g  dieses Ka lenders h a t sich in  
K ie l, Lornsenstr. 24, eine Gesellschaft gebildet, die 
bereits eine große A n za h l von M itg liede rn  besitzt, und

J a n u a r A p r i l M a i J u n i

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donn’st.
Freitag
Sonnabd.

19
20  
2 lF  
22A
23
24
25 23

24J
25V
26
27
28
29
30

5 12
6 13
7 M
8 15
9 16H

10 '17
11 I18

19 2ÖPf
20 I 27 

28 
29

23 30
24
25 23

24
25
2 6

27
2 8
29
30
M

E =  Epiphanienfest
L =  Lichtmeß 
F =  Fastnacht 
A  — Aschermittwoch 
1 = 1 .  Fastensonntag

J =  Judica 
V =  Mariä Ver

kündigung

P =  Palmarum 
G =  Gründonnerstag 
K  =  Karfreitag 
0  --- Ostern

H =  Himmelfahrt 
Pf =ss Pfingsten

T =  Trinitatis 
F =  Fronleichnam 
M =  Mittjahrstag 

(ohne Wochen
tagsnamen)

J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m  b e r D e 2 e n b e

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donn’st.
Freitag
Sonnabd.

1
2
3
4
5
6 
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

2 9

30
31

1
2
3
4

5
6
7
8 
9

10
11

12
13 
M
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13 
M
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6 
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20 
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30 
3 lR

iA
2
3
4

5
6
7
8 
9

10
11

12
13
14 
I5B
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26I
27
28
29
30

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24W
25W
26
27
28
29
30

R =  Reform at.-Fest A  — Allerheiligen 
B =  Bußtag 
1 = 1 .  Adv.-Sonntag

W  =  Weihnachten*--------
S =  Schalttag 

nur in  Schaltjahren 
(ohne Wochen
tagsnamen)

30 Tage. (Es sind also alle  Q uarta le in  sich g le ich
gestalte t und en tha lten  je  13 vo lle  W ochen, jeder 
M onat ha t 26 W erktage .)

5. Ostern w ird  a u f den 99. Tag des Jahres, Sonntag, den 
8. A p r il,  festgesetzt. (Demgem äß fa llen  die anderen, 
von Ostern abhängigen Festtage auch a u f bestim m te 
Tage des Jahres, z. B. P fingsten a u f den 26. M ai.)
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die es sich zu r Aufgabe gem acht hat, diesen Kalender 
fü r  1933 du rchzu füh ren . M an prü fe  den Ka lender e inm al 
durch, und m an w ird  sich w undern  darüber, daß w ir  uns 
m it  dem a lten  G regorianischen so lange abgeplagt haben. 
D a rum  w ir k t  fü r  K a lende rre fo rm !

P ro k u ris t H erm ann G e i f e r s  (MdO.)
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Beleg und  B ilanz I n  D A rbe its rech t
A u s k u n ftp flic h t

4. Jahrgang, H e ft 18 
20. J u n i 1931 H B ilanz

Geschäftsabschluß am 30. J u n i?
Dann interessiert Sie vielleicht diese Frage: „ Inwieweit muß der Arbeitgeber dem Be

triebsrat Auskunft über die Betriebsbilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung erteilen?“

Nach § 72 des Betriebsrätegesetzes ist jeder 
Arbeitgeber, der in der Regel mindestens 300 Arbeit
nehmer oder 50 Angestellte in seinem Betrieb be
schäftigt, verpflichtet, den Betriebsräten alljähr
lich eine Betriebsbilanz und eine Betriebs-Gewinn- 
und Verlustrechnung für das verflossene Geschäfts
jahr spätestens 6 Monate nach Ablauf des Ge
schäftsjahres zur Einsichtnahme vorzulegen und 
zu erläutern.
Unbedingte Voraussetzung für das Entstehen der 

Aufschlußpflicht des Arbeitgebers 
ist demnach zunächst, daß der Betrieb eine gewisse 
Mindestgröße hat, so daß in ihm in der Regel 300 
Arbeitnehmer o d e r  5° Angestellte beschäftigt 
werden. Unter „Arbeitnehmern“ sind sowohl Ar
beiter wie auch Angestellte zu verstehen, daher 
genügt die Beschäftigung von 300 A r b e i t n e h- 
m e r n  o d e r  50 Angestellten. Sämtliche Betriebe, 
in denen weniger als diese Mindestzahl von Arbeit
nehmern beschäftigt wird, sind grundsätzlich nicht 
zur Vorlage der Bilanz und der Gewinn- und Verlust
rechnung verpflichtet. Die Befreiung der kleineren 
Betriebe von der Aufschlußpflicht ist darauf zuiück- 
zuführen, daß die Parlamentsmehrheit der Meinung 
war, wegen der Kreditbedürfnisse der kleinen Be
triebe die Ausdehnung der Vorlegungspflicht auf 
diese nicht rechtfertigen zu können.

Wie weit geht nun das Recht des Betriebsrates 
von dem durch § 72 BRG. verpflichteten Arbeit
geber Auskunft zu verlangen? Die Grundlage 
hierzu gibt das Betriebsbilanzgesetz. Hiernach 
muß die vorzulegende Betriebsbilanz nach den für 
das Unternehmen geltenden gesetzlichen Bilanz
grundsätzen die Bestandteile des Vermögens und 
der Schulden des Unternehmens derart ersehen 
lassen, daß sie für sich allein und unabhängig von 
anderen Urkunden eine Übersicht über den Ver
mögenstand des Unternehmens gewährt. D i e s e  
V  o r 1 e g u n g s p f 1 i c h t b e z i e h t  s i c h
n u r  a u f  d i e  B i l a n z  s e l b s t ,  e i n e  V e r 
p f l i c h t u n g  z u r  V o r l a g e  v o n  B i l a n z 
u n t e r l a g e n  b e s t e h t  n i c h t !  Wohl be
steht aber die Pflicht zur Auskunfterteilung, denn 
der Arbeitgeber muß gemäß § 2 des Betriebsbilanz
gesetzes die Bedeutung und die Zusammenhänge 
der einzelnen Bilanzposten erläutern; die Auskunft

muß sich bei Vorlage der Bilanz auf Inventur, 
Rohbilanz, Kontokorrentkonto, Betriebs- und Hand
lungsunkosten gründen.

Bei der. Betrachtung dieser Gesetzesbestimmung 
ergibt sich, daß
keine feste Grenze, an der die Auskunftspfliclit aufhört, 
besteht, und dies ist auch der Grund zahlreicher 
Streite gewesen, da die Betriebsräte vielfach Aus
künfte verlangten, deren Beantwortung dem Arbeit
geber einfach nicht zuzumuten war, da von ihm 
nicht zu erwarten ist, daß er Betriebsgeheimnisse 
preisgibt. Das Reichsarbeitsgericht hat nun in 
einem Beschluß vom 26. Februar 1930 (Akten
zeichen RAG. RB. 42/ 28) eine interessante Ent
scheidung gefällt, die für diese Streitfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung ist.

Diesem Beschluß des Reichsarbeitsgerichts lag 
folgender Vorfall zugrunde:

Der Betriebsrat verlangte Erstattung von Viertel
jahresberichten,

sowie Vorlegung der Betriebsbilanz und der Ge
winn- und Verlustrechnung. In  der daraufhin an
gesetzten Sitzung legte der Arbeitgeber die Bilanz 
nebst Gewinn- und Verlustrechnung vor, ver
weigerte aber die Auskunft über die Bilanzunter
lagen und über die Zusammensetzung des Postens 
„Generalunkosten“ . Daraufhin machte der Be
triebsrat von seinem Rechte der Anrufung des 
Arbeitsgerichtes gemäß § 93 BRG. Gebrauch und 
beantragte, den Arbeitgeber durch Beschluß zur 
Auskunfterteilung über folgende Punkte anzu
halten :
x. Gehälter des Vorstandes.
2 . Gehälter der Angestellten.
3. Summe der sozialen Lasten.
4 . Summe der Steuern.
5. a) Pensionen der Arbeiter und Angestellten, 

b) Pensionen des Vorstandes.
6 . Provisionen.
7. a) Reisespesen des Vorstandes, 

b) Reisespesen der Angestellten.
8 . Sonstige Unkosten.

Nachdem das zuständige Arbeitsgericht dem An
trag im allgemeinen stattgegeben hatte, erreichte 
die durch den Arbeitgeber eingelegte Rechtsbeschwerde 
eine erhebliche Abänderung des Beschlusses. Das
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Reichsarbeitsgericht geht zunächst von den dem 
Betriebsrat im allgemeinen zugewiesenen Aufgaben 
aus, die in der Wahrnehmung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer gegen
über dem Arbeitgeber, gleichzeitig aber auch in der 
Unterstützung des Arbeitgebers zur Erfüllung der 
Betriebszwecke bestehen. Beide Aufgaben des Be
triebsrates greifen eng ineinander über, und bei der 
Erfüllung der einen darf der Betriebsrat die andere 
nicht außer acht lassen. Er darf sich insbesondere 
nicht als Interessenvertretung einer „Partei“ fühlen, 
sondern muß die Belange des ganzen Betriebes wahr
nehmen. Unter Berücksichtigung dieser leitenden 
Gedanken kann in Auslegung der gesetzlichen Vor
schriften nichts anderes verstanden werden, als daß 
d ie  A u s k u n f t  a l l e s  d a s  u m f a s s e n  
m u ß ,  w a s  d e m  A r b e i t g e b e r  z u r  E r 
f ü l l u n g  d e r  A u f g a b e n  d e s  B e t r i e b s 
r a t e s  n a c h  T r e u  u n d  G l a u b e n  i m  
V e r k e h r  u n t e r  g l e i c h z e i t i g e r  W a h 
r u n g  d e s  B e t r i e b s g e h e i m n i s s e s  z u 
g e m u t e t  w e r d e n  k a n n .  Daß die Aus
kunftspflicht des Arbeitgebers auf vernünftiges Maß 
begrenzt wird, geht auch daraus hervor, daß nach 
§ 2 Satz i  des Betriebsbilanzgesetzes nur über die 
„Bedeutung und Zusammenhänge“ der einzelnen 
Posten Auskunft zu geben ist, und daß die Aus
kunft sich auf diese zu „gründen“ hat. Von einer 
Auskunftspflicht über die „Zusammensetzung“ der 
einzelnen Posten spricht das Gesetz nicht.

Hiernach ist dem Arbeitgeber ohne weiteres zuzu
muten, die verlangten
Auskünfte über die Höhe der Steuern und über die

Höhe der sozialen Lasten
zu erteilen. Zumutbar ist weiterhin eine Auskunfts
erteilung über die Position „sonstige Unkosten“, 
da hierüber im allgemeinen erhebliche oder wichtige 
Zahlungsvorgänge nicht verbucht zu werden pflegen, 
und demgemäß nicht anzunehmen ist, daß hier
durch die Lage oder der Bestand des Betriebes ge
fährdet werden kann.

Bedenken entstehen jedoch bei einer Erläuterung 
der
Position „Provisionen“ ,
da hierbei die Gefahr entsteht, daß durch die Offen
barung der Höhe dieses Postens Betriebsgeheimnisse 
preisgegeben werden können. Es wird stets der 
besonders sorgfältigen Prüfung durch den Tat
richter bedürfen, ob eine derartige Gefahr vorliegt.

Ähnlich verhält es sich nach Ansicht des Reichs
arbeitsgerichts mit den 
„Reisespesen“ .

Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Aus
kunftspflicht dadurch, daß diejenigen, denen die 
Reisespesen zufließen, dem Betriebsrat aus seiner 
Tätigkeit im Betriebe regelmäßig bekannt sind, 
und daß es meist Vorstandsmitglieder oder An
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gestellte zu sein pflegen. Insoweit sind die Reise
spesen nicht anders zu beurteilen als die „Gehälter“ 
und „Pensionen“ dieser Personengruppen. D i e 
v e r l a n g t e  A u s k u n f t  h i e r ü b e r  i s t  
a b e r  a b z u l e h n e n ;  denn sie würde im Gegen
satz zu § 71 des Betriebsrätegesetzes stehen, nach 
dem dem Betriebsrat nur das Recht auf Vorlage 
der Lohnbücher und der zur Durchführung von 
bestehenden Tarifverträgen erforderlichen Unter
lagen zusteht. E i n  R e c h t  a u f  V o r l a g e  
d e r  G e h a l t s l i s t e n  d e r  A n g e s t e l l t e n  
b e s t e h t  n i c h t ,  zumal durch diese Gehalts
listen meist auch die Gehälter der Vorstandsmit
glieder, Prokuristen und sonstiger leitender Ange
stellten gehen und keine Veranlassung besteht, den 
Betriebsrat über die Einkünfte der leitenden Persön
lichkeiten des Betriebes zu unterrichten.

Schließlich greift auch hier noch
der Gesichtspunkt der Wahrung des Betriebsge

heimnisses
durch, denn das Reichsarbeitsgericht hat schon 
früher mehrfach entschieden, daß es nicht zu ver
treten ist, dem Betriebsrat die Höhe der Gehälter 
des Vorstandes und der Angestellten zu offenbaren.

Gestützt wird diese Anschauung durch die Er
fahrungstatsache, daß hohe Gehälter oft ohne Rück
sicht auf Betriebsbedürfnisse bewilligt werden, um 
besonders tüchtige Fach- oder Spezialkräfte dem 
Betrieb nutzbar zu machen, und daß meist Vorstands
mitglieder und Angestellte untereinander nicht über 
die Höhe der Gehälter ihrer Kollegen unterrichtet 
sind.

Hiernach hat also das Reichsarbeitsgericht die
Auskunftspflicht des Arbeitgebers verneint für fol

gende Positionen:
1. Gehälter des Vorstandes und der Angestellten.
2 . Pensionen des Vorstandes und der Angestellten.
3. Reisespesen des Vorstandes und der Angestellten.

Die Auskunftspflicht ist bejaht 
für folgende Positionen:
X. Summe der sozialen Lasten.
2. Summe der Steuern.
3. Sonstige Unkosten.

Die Auskunftpflicht über die Position „Provi
sionen“ wird sich danach richten, ob durch Offen
barung der Höhe dieser Position Betriebsgeheim
nisse preisgegeben werden. Trifft das letztere zu, 
so ist eine verlangte Auskunft u n b e d e n k l i c h  
a b z u l e h n e n .

Grundsätzlich bezieht sich aber die Auskunft
pflicht dieser Position nur auf deren Höhe, n i c h t  
a b e r  a u f  d e r e n  Z u s a m m e n s e t z u n g .

Zur Vorlegung der genannten Unterlagen kann 
der Arbeitgeber arbeitsverwaltungsrechtlich durch 
§ 93 BRG. und strafrechtlich durch § 99 BRG. ge
zwungen werden. Dr> Erich M a i w a 1 d.
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10 B Vermögensteuer 
H auptfestste llung 
S tich tag 1. 1. 1931a

Zeitgemäße Steuerarbeiten /  Was das Gesetz sagt

N eue E in h e its w e rte , N eue V e rm ö g e n s te u e rve ra n la g u n g
Dem Zustande, daß tro tz  der gänzlich  veränderten V er

hältn isse die Vermögensteuer bis je tz t noch im m er nach 
dem Stande vom  1. 1. 1928 erhoben w urde , is t je tz t ein 
Ende gemacht. Z u  der bevorstehenden Vermögensteuer
veran lagung, zu der die S teuererklärungen bis zum  
30. 6. 1931 abzugeben sind, is t im  Reichsgesetzblatt 
N r. 20 vom  30. M ai die au f G rund der N o tverordnung 
vom  1. 12. 1930 erfo lg te  Neufassung des Reichsbewer
tungsgesetzes und des Vermögensteuergesetzes bekannt 
gemacht. G le ichze itig  sind die D u rch füh rungsbestim 
m ungen zum  Reichsbewertungsgesetz und zum  Ver
mögensteuergesetz f ü r  d i e  E i n h e i t s b e w e r 
t u n g  u n d  V  e r  m  ö g e n s t  e u e r  v  e r  a n 1 a g u n g 
n a c h  d e m  S t a n d e  v o m  1 . 1 . 1 9 3 1  ( RBew. 
V S tD B . 1931) vom  22. 5. 1931 ergangen.

Diese Neufassung is t so weitgehend, daß sich der Steuer
p flich tige  zunächst daran gewöhnen m uß, daß die bis
herige Paragraphenfo lge vo llkom m en  geändert is t, so daß 
e in  Zurech tfinden  in  den Bestim m ungen äußerst schw ierig  
ist. Um so bedauerlicher, daß die B estim m ungen w ieder 
so spät herausgekom m en sind, daß der S teuerpflichtige 
vo r Abgabe der S teuererk lärung kaum  m ehr die M ög lich 
k e it ha t, sich noch rech tze itig  dam it v e rtra u t zu machen. 
Nachstehend w ird  im  w esentlichen ein m ög lichs t knapper 
Ü be rb lick  über die je tz t maßgebenden Bestim m ungen 
fü r  das Betriebsverm ögen gegeben, w e il dieser T e il im  
Rahm en unseres Gebietes zunächst als w ich tigs te r an
gesprochen werden m u ß :

I. W a s  i s t  B e t r i e b s v e r m ö g e n ?
Z um  Betriebsverm ögen gehören a lle  Teile  einer w ir t 

scha ftlichen  E in h e it, die dem B etrieb  eines Gewerbes als 
H auptzw eck dienen, sow eit die Gegenstände dem Be
triebsinhaber gehören.

A ls  solch gew erb licher B e trieb  gelten auch der Bergbau 
und die sonstige A usbeutung von G rund und Boden (z. B. 
Stein-, K a lkb rüche) sowie die fre ie  und ähn liche  selb
ständige B eru fs tä tigke it.

Zu  den fre ien  Beru fen  gehört, was ja  auch insbesondere 
bei der preußischen Gewerbesteuer neuerdings eine Rolle  
spielt, eine w issenschaftliche, künstle rische  und s c h rift
stellerische T ä tig ke it, die T ä tig k e it der Steuerberater, 
Bücherrev isoren, der Rechtsanw älte, der Ä rz te , Z a h n 
ärzte, D entis ten usw.

N i c h t  a l s  g e w e r b l i c h e r  B e t r i e b  g e l t e n :
a) L a ndw irtscha ft, F o rs tw ir tsch a ft und  G artenbau, sofern 

sie den H auptzw eck der U n te rnehm ung  b ilden .
b) D ie  A usübung eines der re inen K u n s t oder der reinen 

W issenschaft gew idm eten fre ien  Berufs oder Neben
berufs. A ls  der re inen K u n s t oder W issenschaft ge
w idm et is t e in  künstle rische r oder w issenschaftlicher 
B e ru f dann anzusehen, w enn er s ich au f schöpferische 
oder forschende T ä tig ke it, Leh r-, V o rtrags- und  P rü 
fu n g s tä tig ke it sowie a u f schrifts te lle rische  T ä tig k e it 
beschränkt. D u rch  eine in  geringem  U m fang  nebenher 
ausgeübte G u ta ch te rtä tigke it als Sachverständiger 
w ird  die Z u rechnung  zu einem  der re inen K u n s t oder 
der re inen W issenschaft gew idm eten fre ien  B eru f 
n ic h t ausgeschlossen.

c) D ie T ä tig k e it der ö ffentlichen  oder dem öffentlichen  
V e rkeh r dienenden Sparkassen, die sich a u f die Pflege 
des e igen tlichen  Sparkassenverkehrs beschränken.

d) D ie T ä tig k e it als s taa tliche r Lo tteriee innehm er, sofern 
die E in kü n fte  dem Steuerabzug vom  A rbe its lohn  
un te rw o rfen  werden.

I I .  W a s  s i n d  G e g e n s t ä n d e  des  B e 
t r i e b s v e r m ö g e n s ?

Z u  unterscheiden is t h ie r zwischen den Gegenständen 
des A n lagekap ita ls  und des um laufenden Betriebskapita ls.

Z um  A n lagekap ita l gehören die Maschinen, das In 
ven ta r und G erätschaften jeder A r t,  fe rner die Betriebs
grundstücke, Betriebsgebäude und grundstücksgle ichen 
Rechte. Z u  nennen sind  auch die zu den selbständigen 
Rechten und G erechtigkeiten gehörenden Patente, die 
Apothekenkonzessionen, bei denen die s u b je k tiv -d in g 
lichen  Apothekenrechte  Bestandteil des G rundstücks bilden, 
w ährend von den sub jektiv -pe rsön lichen  A potheken
rechten die unveräußerlichen  und unve re rb lichen  Rechte 
ausscheiden. W e ite r gehören h ie rhe r die Verlagsrechte.

Z u m  um laufenden B etriebskap ita l gehören die W aren
vorrä te , die Rohstoffe, die Barbestände, die Forderungen, 
die Guthaben bei Banken usw., die E ffek ten  und Be
te iligungen.

E in  besonderes W o r t is t über den 
„Goodwill“ , Geschäftswert, Firmen wert und andere 

immaterielle Werte
zu sagen:

D ie E ntsche idung des R F H . I I I A  84/28 vom  28. 2. 193° 
sagt h ie rzu  folgendes:

„D ie  Gegenstandseigenschaft im m a te rie lle r W erte  
und des Geschäftswerts kann  fü r  das Reichsbewertungs
gesetz n ic h t a llgem ein  und unterschiedslos anerkann t 
werden. N u r dann können W erte  als „G egenstände“  
im  Sinne des § 31 Abs. 2 RbewG. behandelt werden, 
w enn ih re  Gegenstandseigenschaft ausnahmsweise, 
w ie  zur Z e it z. B. bei Apothekenkonzessionen, durch 
eine entsprechende feste a llgem eine V erkehrsau ffas
sung a n e rka n n t is t oder w enn sie nach 1923 en tge ltlich  
erw orben oder durch  A ufw endungen als W irtsch a fts 
gü ter ane rkann t sind und som it bezüglich  dieser A us
gaben fü r  die E inkom m ensteuer die M ö g lichke it besteht, 
in  den B ilanzen einen angemessenen Gegenwert e in
zusetzen.“
H ie raus e rg ib t sich als Ausnahm e, daß als Gegenstand 

des Betriebsverm ögens nach 1923 en tge ltlich  erworbene 
oder du rch  Aufw endungen als W irtsch a ftsg ü te r aner
kann te  Vermögensgegenstände angesetzt werden müssen.

W e ite r g ilt  dasselbe fü r  nach der Verkehrsauffassung 
als selbständige W irtsch a ftsg ü te r anzusehende im m ate 
rie lle  W erte , also beispielsweise fü r  die vo r 1894 e rte ilten  
an sich rech tlich  n ic h t übertragbaren und  n ic h t vererb
lichen  persönlichen preußischen Apothekenkonzessionen. 
G rundlegend h ie r fü r  is t die Entsche idung im  Reichsteuer
b la tt 1930 Seite 746, die eine größere A nzah l anderer 
Entsche idungen zusam m enfaßt.

I I I .  D ie  S c h u l d e n  v o m  R o h v e r m ö g e n  
a b z i e h e  n.

Z u r E rm itt lu n g  des E inhe itsw ertes werden vom  R oh
verm ögen die Schulden abgezogen, soweit sie m it  der 
Gesam theit oder m it  e inzelnen Teilen des gewerblichen 
Betriebs im  w irtsch a ftlich e n  Zusam menhänge stehen 
( §47  Abs. 1 R Bew G .). H ie rzu  einige Beispiele über 
A bzugsfäh igke it oder N ich tabzugsfäh igke it:

Aufbringungslast.
N ic h t abzugsfähig.

Aufwertungschulden.
W ertansa tz g rundsä tz lich  m it ta tsäch lichem  B arw ert.



Bürgschaften.
Je nach W ahrsch e in lich ke it der R ealis ierung der B ü rg 

scha ftsha ftung  A bzug n u r eines geringeren W ertes als 
Nennbetragswert.
Darlehen.

a) E h e g a t t e n .

Bei Zusam m enveranlagung der Ehegatten fü r  Fest
ste llung des E inhe itsw erts  des Betriebsverm ögens als 
Betriebschuld n ic h t abziehbar.

b) G. m . b. H .

Gesellschafterdarlehen grundsä tz lich  abzugsfähig. Sie 
können n ic h t a lle in  als Gesellschaftsvermögen angesehen 
werden, w e il sie eine wesentliche Voraussetzung fü r  
Beginn oder Fortsetzung der Gesellschaft darstellen. Bei 
N ich tanerkennung der A bzugsfäh igke it D arlegung beson
derer Um stände fü r  die Behandlung als Stam meinlage 
e rfo rde rlich  (R F H . I  A  187/26 v. 6.10.26).
c) KG .

K om m and itis tendarlehen  n u r abzugsfähig, wenn k u rz 
fr is t ig  (R F H . I  A  478/27 v. 3. I .  1928).

Dreimonatsabzug.
Bei n a tü rlich e n  Personen folgende Schulden abzugs

fä h ig : Beträge an Z ah lu n g sm itte ln , Bankguthaben, sowie 
sonstigen laufenden Guthaben, soweit in  ihnen  Gehälter, 
Löhne, Z insen und  ähn liche Bezüge en tha lten  sind, die in  
den le tzten, dem fü r  die Veran lagung zu r Verm ögen
steuer maßgebenden Z e itp u n k t vorausgehenden dre i 
M onaten bezogen s ind ; das gleiche g ilt  fü r  fä llig e  A n 
sprüche au f Bezüge solcher A r t.  Der Abzug d a rf inso
w e it n ic h t vorgenom m en werden, als die Beträge an Z ah 
lung sm itte ln , Bankguthaben sowie sonstigen laufenden 
Guthaben nach § 58 Abs. 2 n ich t zum  sonstigen V er
m ögen gehören. Der A bzug is t bei besch ränkt Steuer
p flich tigen  im  Sinne des Vermögensteuergesetzes n ic h t 
zulässig.

A n m .: §58 Abs. 2 lautet: Beträge an Zahlungsmitteln, Bankguthaben 
sowie sonstigen laufenden Guthaben gehören bei natürlichen Personen nur 
dann zum sonstigen Vermögen, wenn sie insgesamt RM. 1000. übersteigen.

Gewinnansprüche:
a) A G .  u n d  a n d e r e  j u r i s t i s c h e  P e r s o n e n .

Solche Ansprüche aus dem le tz ten G eschäfts jahr 
n ic h t abzugsfähig, w e il am  Jahresschluß noch n ic h t fest
stehend. D iv idenden usw. werden erst d u rch  General
versam m lung usw . festgesetzt.

A uch  § 43 R B ew G .D B . bestim m t, daß e in  Abschlag 
fü r  laufende D iv idende oder laufende Z insen n ic h t ge
m ach t werden darf.
b) G e n o s s e n s c h a f t .

Keine A bzugs fäh igke it von K a u fp re is rückve rgü tungen  
gemäß eines nach S tichtag zustande kom m enden General
versammlungsbeschlusses.

c) O .H .

N ich t abzugsfähig, da G ew innanspruch erst m it  B ila n z 
feststellung entsteht.
d) S t i l l e  G e s e l l s c h a f t .

A m  1. 1. 1931 bereits entstandene Gewinnansprüche 
des s tillen  Gesellschafters abzugsfähig. 
Grunderwerbsteuer der toten Hand, 

siehe S tich w o rt ,,S teuer“ -Schulden.

Haftpflicht.
siehe Bürgschaften.

Lasten, aufsehiebend bedingte,
siehe Renten.

Prozesse.
W enn V erlus t voraussehbar, entsprechende E inste llung  

u n te r Passiva.
K e ine A bzugs fäh igke it von A nw a lts -, G erichtskosten 

und solchen Schulden aus schwebenden Prozessen, die 
das Betriebsverm ögen n ic h t betreffen.

Reingewinn.
G ehört zum  Betriebsverm ögen der Erwerbsgesellschaft.
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a) Unbedingte Lasten und auflösend bedingte Lasten 
abzugsfähig.

b) Aufschiebend bedingte Lasten sind n ic h t zu berück
sichtigen.

Im  üb rigen  siehe Bew ertung  von  Renten u n te r Z iff. V I .

Rentenbankbelastung.
N ich t abzugsfähig is t die Belastung der dauernd land-, 

fo rs tw irtsch a ftlich en  oder gärtnerischen Zwecken dienen
den G rundstücke au f G rund der R entenbankverordnung 
usw.
Reserven, echte.

n ic h t abzugsfähig.
Reserven für ausschließlich gemeinnützige und Wohl

fahrtszwecke.
Nach § 59 N r. 6 RBewG. gehören Vermögensbeträge, 

die ausschließlich fü r  gem einnützige oder W o h lfa h rts 
zwecke zurückge leg t sind, und deren Verw endung nach 
Substanz und E rtra g  zu solchen Zwecken gesichert ist, 
n ic h t zum  sonstigen Vermögen.
Reserven für die Zukunft.

N ich t abzugsfähig. A u ch  R ücklagen fü r  Selbstver
s icherung sind n ic h t abzugsfähig (R F H . I  A  67/26 v. 
13. 7. 1926).
Resteinzahlungen auf Stammkapital:

siehe S tam m kap ita l.
Schadenersatzverpflichtungen.

Liegen solche V e rp flich tungen  am  1. 1. 1931 bereits 
vor, ohne geltend gem acht worden zu sein, so is t ih re  
Höhe zu schätzen, und der festgestellte Betrag abzugs
fäh ig .
Stammkapital.

N ic h t abzugsfähig. Ebensowenig das G rundkap ita l. 
Beachtenswert is t jedoch die B estim m ung des § 47 

Abs. 2 R B ew G .: Von dem Rohverm ögen sind bei V  e r- 
s ic h e ru n g s U n te rn e h m u n g e n  die nach dem Geschäfts
p lan  e rfo rde rlichen  R ücklagen fü r  die Versicherungs
verp flich tungen  und  fü r  die dem Versicherungsnehm er 
oder V ers icherten als G ew innbete iligung  zu gewährenden 
Überschüsse abzuziehen. Von dem R oh verm ögen sind 
fe rne r bei e i n g e t r a g e n e n  G e n o s s e n s c h a f 
t e n  sowie den in  ih re r  H aup tbestim m ung  a l s  Z e n 
t r a l e n  d e r  G e n o s s e n s c h a f t e n  w i r k e n 
d e n  G e s e l l s c h a f t e n  m i t  b e s c h r ä n k t e r  
H a f t u n g  die Geschäftsguthaben der Genossen oder 
das S tam m kap ita l der Gesellschaften sowie bei den R e V i 
s i o n  s- u n d  ä h n l i c h e n  H a u p t v e r b ä n d e n  
das Verbandsverm ögen abzuziehen. V om  R ohve r
m ögen is t fe rne r bei K r e d i t a n s t a l t e n  d e s  
ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s ,  die als G irozentra len 
dienen, das G rund- oder S tam m kap ita l abzuziehen.
Nicht voll einbezahltes Stammkapital:
a) G. m , b. H .

Der A nspruch  einer G. m . b. H . au f E inzah lung  des 
Restes des bei der G ründung der G. m . b. H . n ic h t v o ll
e inbezahlten S tam m kap ita ls  is t w ie  jede andere Forde
rung  zu bewerten. L iegen am  S tich tag keine bestim m ten 
Tatsachen vor, aus denen nach v e rn ü n ftig e r k a u fm ä n n i
scher E rw ägung  auf die alsbaldige E inz iehung  des Rest
s tam m kap ita ls  zu schließen ist, so kann  der A nspruch 
un te r Um ständen m it  o RM . zu bewerten sein. Daß ein 
fö rm lich e r Beschluß der G ese llschafterversam m lung über 
die E inzah lung  des R eststam m kap ita ls  noch n ic h t vo r
lieg t, is t fü r  die Bew ertung  n ic h t ausschlaggebend. (R F H . 
I I I  A  63 /29  v. 30. 1. 1930.)
b) A .-G .

aa) D ie Ansprüche einer A .-G . au f Le is tung  der rest
lichen  E inzah lungen  gehören g rundsä tz lich  zum  steuer
baren Verm ögen der Gesellschaft. E ine Ausnahm e b ilden 
die Fälle , in  denen am  Stichtag die E inzah lungen  weder 
e inge fo rde rt sind, noch feststeht, ob jem als  und w ann  eine 
N achzahlung e inge fo rdert werden w ird , und die V erkehrs
anschauung das Nachforderungs .echt als e in  A k t iv u m
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n ic h t ansieht. Das w ird  regelm äßig bei Versicherungs
aktiengese llschaften zutreffen. (R F H . I  D 1/28 vom  
13. 4. 1928.)

bb) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ge
h ö rt der A nspruch  einer gewerbetreibenden E rw erbs
gesellschaft au f das noch ausstehende S tam m kap ita l zum  
Verm ögen der G esellschaft auch dann, wenn e in  Beschluß, 
es e inzu fordern , am  S tich tag noch n ic h t gefaßt is t (vg l. 
Entsch. d. R F H . Bd. 23 S. 218, 221 —  R S tB l. 1928 S. 171 
N r. 282 — ). F ü r die Frage, w ie  hoch der A nspruch  zu be
w erten  ist, is t aber maßgebend, m it  w e lcher W ahrsche in 
lic h k e it  nach den Verhä ltn issen  am  S tich tag m it  der 
E in fo rd e ru n g  zu rechnen w ar, vg l. insbesondere die E n t
scheid. I  A  227/28 —  v. 21. 12. 1928 (R S tB l. 1929 S. 212 
Nr. 334). (R F H . I  A b  438/29 v. 6. 8. 1929.)

cc) U n te r H eranziehung des u n te r aa) e rw ähnten G ut
achtens des R F H . vom  13. 4- 1928 w ird  in  e iner anderen 
Entscheidung festgeste llt, daß das ausstehende K a p ita l 
un te r Um ständen m it  „ N u l l “  anzusetzen sei. Im  übrigen  
sei die Frage der Höhe der Bew ertung  des ausstehenden 
S tam m kap ita ls  T atfrage. (R F H . I  A  227/28 v. 21 .12 . 
1928.)

Steuerschulden.
Personalsteuern, w ie E inkom m ensteuer und V er

mögensteuer n ic h t abzugsfähig. Abzugsfäh ig  aber, soweit 
m it  dem Betriebsverm ögen im  Zusam m enhang stehend: 
Gewerbesteuer, G rundsteuer, Hauszinssteuer; fe rne r 
Steuerschulden, die rückständ ige A u fb ringungs le is tungen  
betreffen (vg l. aber S tich w o rt „A u fb rin g u n g s la s t“ ) ;  
w e ite r Um satzsteuer, bei der auch der a u f Außenstände 
entfa llende B etrag abgesetzt werden da rf, sofern Forde
rungen n ic h t ganz oder te ilweise als u n e in b rin g lich  ab
gebucht. Be i A .G . usw. auch rückständ ige  K ö rpe rscha ft
steuer und  Verm ögensteuer abzugsfähig.

R ücklagen fü r  die „G runderw erbsteuer der to ten  
H and “  s ind n ic h t abzugsfähig.

Stille Gesellschaft.
Bei Vorliegen  einer „typ isch e n  s tille n  Gesellschaft 

E in lage des s tille n  Gesellschafters abzugsfähig.
A n m :  B d  einem als „S tille  Gesellschaft" bezeichneten Rechtsverhältnis 

hängt es für die steuerrechtliche Würdigung vom Gesamtlnhalt der unter den 
Beteiligten getroffenen Vereinbarungen ab, ob es sich um einen an den An
lagewerten beteiligten Mitunternehmer im  Sinne von § 7 Nr. 3 EStG., um 
einen nur am Erfolg beteiligten typischen stillen Gesellschafter nach § 8 
Abs 1 Nr 2 EStG, oder um einen Darlehnsglaublger handelt. (RFH- V1 "  
,63/25 v 3 2 1926.) Im  übrigen vgl. Stichwort „Gewinnanpruche“  zu d.)

Tantiemen.
Soweit durch  Satzung, A ns te llungsve rtrag  oder Gesell

scha ftsvertrag  dem Vorstand oder A u fs ich ts ra t zuge
s ichert und  der Höhe nach festgelegt, abzugsfähig. Bei 
A bhäng igke it vom  G eneralversam m lungsbeschluß nu r 
dann abzugsfähig, w enn Beschluß vo r S tich tag  gefaßt.

Valuta-Schulden.
Z u  berücks ich tigen  in  Höhe des am  S tich tag zur 

Beschaffung der ausländischen Z ah lu n g sm itte l e rfo rde r
lic h e n  R eichsm arkbetrages. 

Versicherungsuntemehmungen.
Siehe S tam m kap ita l.

Zinsen.
Nach § 43 R B ew .V S t.D B . 1931 »st e in  Abschlag fü r  

lau fende Z insen  unzulässig.

IV . W ie  w i r d  b e w e r t e t ?
1. Der gemeine Wert.

Bei Bew ertungen is t g rundsä tz lich  der gemeine W e rt 
zugrunde zu legen (§ 9 R B ew G .).

Der gemeine W e rt w ird  durch  den Preis bestim m t, der 
im  gew öhnlichen G eschäftsverkehr nach der Beschaffen
h e it des Gegenstandes un te r B e rücks ich tigung  a lle r den 
Preis beeinflussenden Um stände bei e iner Veräußerung 
zu  erzie len w ä re ; ungew öhnliche oder le d ig lich  persön
liche  Verhä ltn isse sind n ic h t zu berücksich tigen .

A ls  led ig lich  persönliche Verhä ltn isse werden auch 
V erfügungsbeschränkungen angesehen, denen der Steuer

p flich tige  aus G ründen, die in  seiner Person oder der 
Person seiner R echtsvorgänger liegen, un te rw o rfen  ist. 
D ies g ilt  insbesondere fü r  au f le tz tw illig e n  Anordnungen 
beruhende Verfügungsbeschränkungen (§10 RBew G .).

D er gemeine W e rt der e inzelnen Gegenstände is t un te r 
dem G esichtspunkt der F o rtfü h ru n g  des Betriebs anzu
setzen.

2. Die Bewertung nach der Summe der Steuerkurs
werte.
a) A n t e i l e  a n  i n l ä n d i s c h e n  E r w e r b  s- 

g e s e 1 1 s c h a f t e n .

S ind fü r  die A n te ile  von in länd ischen A .Q ., K G aA ., 
K o lon ia lgese llschaften, bergbautreibenden rechtsfähigen 
Vere in igungen und n ich trech ts fäh igen  Berggesellschaften,
G. m . b. H ., Genossenschaften, Versicherungsvere inen 
a u f Gegenseitigkeit, H ypothekenbanken, Schiffsbelei
hungsbanken und  fü r  die von  e iner solchen Gesellschaft 
ausgegebenen Genußscheine, S teuerkurswerte festgesetzt, 
so w ird  der E in h e itsw e rt fü r  den gewerblichen Betrieb 
m it  der Summe der fü r  die A n te ile  und Genußscheine der 
Gesellschaft festgesetzten S teuerkursw erte angesetzt. 
(§§ 44 Abs. 2 N r. 1, 52 Satz 1 RBewG.)

b) S t e u e r k u  r s w e r t a n s a t z  k o m m t  n u r  

i n  F r a g e :
aa) W enn  fü r  a lle  von  der Gesellschaft ausgegebenen 

A k tie n - und Genußscheingattungen S teuerkursw erte fest
gesetzt sind, oder

bb) sofern n ic h t fü r  a lle  von  der G esellschaft ausgege
benen A k tie n - und  Genußscheingattungen S teuerkurs
w erte  festgesetzt sind, w enn wenigstens fü r  die gewöhn
lich e  S tam m aktie  der Gesellschaft (§ 36 Abs. 1) e in  Steuer
ku rsw e rt festgesetzt is t und fü r  die üb rigen  A k tie n - und 
G enußscheingattungen der S teuerkursw ert aus dem fü r  
die gewöhnliche S tam m aktie  festgesetzten abgeleitet 
w ird  (§§ 35 bis 37).

c) S t e u e r k u r s w e r t a n s a t z  i s t  a u s g e -  

s c h l o s s e n .

aa) W enn  eine A b le itu n g  des S teuerkurswerts aus
geschlossen ist, also dann, wenn fü r  die von der Gesell
scha ft ausgegebenen A k tie n  und Genußscheine e in  Steuei- 
ku rsw e rt n ic h t festgesetzt is t und  entweder die U m ste l
lung  des G rundkap ita ls  der Gesellschaft au f G o ldm ark 
nach dem 1. 1. 1931 e rfo lg t is t oder die Genußscheine n ich t 
au f einen bestim m ten  Nennbetrag lau ten  (§ 37 Abs. 2). 
(§ 12 N r. 2 Satz 2 R B ew .V S t.D B . 1931.)

bb) D ie Bew ertung nach S teuerkursw erten ko m m t 
w e ite r n ic h t in  B e tracht, w enn die Summe der Steuer
ku rsw erte  das nach den a llgem einen B ew ertungsvor
sch rifte n  berechnete Verm ögen um  m indestens 10% der 
S teuerkursw erte überste ig t oder um  m indestens 10%  da
h in te r zu rückb le ib t.

A n m .: Die Bewertung nach den allgemeinen Vorschriften an Stelle der 
Steuerkursbewertung kann der Steuerpflichtige nur bis zum Ablauf der Ein
spruchsfrist gegen den endgültigen Feststellungsbescheid über den Einheits
wert des Betriebes verlangen. (§ 52 RBewG.)

cc) E ine A b l e i t u n g  w ie  in  den F ä llen  IV  Z iff.  
2d k o m m t n ic h t in  Frage fü r

1. V orzugsaktien  und Genußscheine, wenn die U m 
ste llung  des G rundkap ita ls  der Gesellschaft au f G oldm ark 
nach dem 1. I .  1931 e rfo lg t is t. A ls  Z e itp u n k t der U m 
ste llung  des G rundkap ita ls  au f G o ldm ark g ilt  der Z e it
p u n k t des Umstellungsbeschlusses. A u f den Tag der 
E in tra g un g  des Um stellungsbeschlusses in  das Handels
reg ister oder au f den Tag, von  dem ab die U m ste llung  
gelten soll, k o m m t es n ic h t a n ;

2. fü r  Genußscheine, die n ic h t au f einen bestim m ten 
Nennbetrag lau ten .

d) A b g e l e i t e t e  S t e u e r k u r s w e r t e :

aa) Bestehen bei e iner in länd ischen Gesellschaft neben 
der gew öhnlichen S tam m aktie , fü r  die e in  S teuerkurs
w e rt festgesetzt is t, andere A k tie n g a ttun g e n  oder Ge
nußscheine ohne festgesetzten S teuerkursw ert, so w ird
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fü r  diese der S teuerkursw ert aus dem der gew öhnlichen 
S tam m aktie  abgeleitet. (§ 35 R B ew .V S t.D B . 1931.)

bb) In  den F ä llen  zu aa) g ilt  als S teuerkursw ert,

1. sofern es sich um  A k tie n  m it  gew öhnlichem  S tim m 
rech t hande lt:

a) fü r  V orzugsaktien  und  Schutzaktien der vo lle  
S teuerkursw ert,

b) fü r  V o rra tsa k tie n  xo vom  H undert des S teuerkurs
werts,

c) fü r  junge  A k tie n  90 vom  H unde rt des S teuerkurs
wertes der gew öhnlichen S ta m m a k tie ;

2. sofern es sich u m  A k tie n  m it besonderem S tim m 
rech t hande lt:

a) fü r  d ividendenberechtig te  A k tie n  90 vom  H undert 
des fü r  die gewöhnliche S tam m aktie  festgesetzten Steuer
ku rsw erts  zuzüg lich  eines Zuschlages fü r  jede Stim m e, die 
die A k tie  m it besonderem S tim m rech t gew ährt. Der Z u 
schlag is t fü r  jede Stim m e in  Höhe von 10 vom  H unde rt 
des W ertes zu m achen, der sich fü r  die gew öhnliche 
S tam m aktie  aus ih rem  S teuerkursw ert un te r B e rück
s ich tigung  ihres Nennbetrages e rg ib t;

b) fü r  n ic h t d iv idendenberechtig te A k tie n  led ig lich  
der Zuschlag, der sich u n te r B e rücks ich tigung  der S tim 
m enzahl der A k tie  gemäß a) Satz 2 e rg ib t;

3. fü r  Genußscheine 50 vom  H un d e rt des S teuerkurs
w erts der gew öhnlichen S tam m aktie .

3. Wo iinden Sie die Steuerkurswerte?
Sie sind ve rö ffe n tlich t im  Deutschen Reichsanzeiger 

N r. 123 vom  30. 5. 1931.
Gegen die festgesetzten S teuerkursw erte  ka n n  b innen 

einer A ussch luß fris t von einem  M onat, also bis spätestens 
30. J u n i 1931 E insp ruch  e ingelegt werden. Der E inspruch  
is t an den R F M . zu rich ten .

4. Wie werden Aktien usw. bewertet?
a) A l l g e m e i n e  B e w e r t u n g :

A k tie n , K uxe , sonstige A n te ile  und Genußscheine an 
un te r IV  Z iff.  2a au fge füh rten  in länd ischen Gesellschaften 
werden bew erte t:

aa) w enn e in  S teuerkursw ert fü r  sie besteht, m it  der 
H ä lfte  ih res S teuerkursw erts,

bb) wenn ein S teuerkursw ert fü r  sie n ic h t besteht, m it  
der H ä lfte  ih res K u rs - oder V erkau fsw erts  vom  31. 12. 30.

b) B e w e r t u n g  a n  a n d e r e n  u n d  a u s 
l ä n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t e n  usw.

D ie u n te r a) genannten Papiere an d o rt n ic h t ge
nannten  Gesellschaften sowie Geschäftsguthaben bei 
Genossenschaften werden m it  ih rem  vo llen  S teuerkurs
w e rt und bei N ichtfestsetzung eines solchen m it  ih rem  
vo llen  K u rs - oder V e rka u fsw ert vom  31. 12. 1930 ange
setzt. Bei der E m itt lu n g  des V erkau fsw erts  ausländischer 
W ertpap iere  kann  von  dem ausländischen K u rs - oder 
V e rka u fsw ert vom  31. 12. 1930 ausgegangen werden. 
F ü r die U m rechnung  is t der M itte lk u rs  fü r  Auszah lungen 
vom  31. 12. 1930 maßgebend. (R B e w .V S t.D B . 1931 § 39.)

c) B e w e r t u n g  v o n  A k t i e n  b e i  Ü b e r 
n a h m e  b e s o n d e r e r  V e r p f l i c h t u n g e n .

H a t der S teuerpflich tige bei der Übernahm e von A k tie n , 
K uxen , sonstigen A n te ile n  und Genußscheinen der Ge
se llschaft gegenüber die V e rp flich tun g  übernom m en, auf 
Verlangen die A k tie n  usw . ih r  jederzeit zurückzugeben 
oder fü r  ih re  Rechnung zu verw erten, so sind die A k tie n  
usw. n u r m it  dem B etrag anzusetzen, den der S teuerpflich
tige  gegen ihre  Rückgabe vereinbarungsgemäß zu fordern  
hat. (§ 41 R B ew .V S t.D B . 1931.)

5. Altbesitzgenußrechtscheine.
Sie gelten n ic h t als Genußscheine im  Sinne des Ge

setzes (§ 38 R B ew .V S t.D B .).
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6. Schuldverschreibungen.
a) Is t S teuerkursw ert festgesetzt, W ertansa tz m it  

dem vo llen  S teuerkursw ert.
b) Is t S teuerkursw ert n i c h t  festgesetzt, W ertansatz 

m it vo llem  K u rs - oder V e rka u fsw ert vom  31. 12. 1930.
A n m .: Bewertung a u s l ä n d i s c h e r  Schuldverschreibungen: siehe 

Ziff. 4 b.

7. Wie werden Betriebsgrundstücke bewertet?
a) B e g r i f f .

D ie G rundstücke, die, losgelöst von  ih re r Z ugehörig 
k e it zu dem gewerblichen Betrieb, einen la n d w irtsch a ft
lichen , fo rs tw irtsch a ftlich en  oder gärtnerischen Betrieb 
b ilden w ürden, werden nachstehend n ic h t e rö rte rt. D ie 
B estim m ungen h ie rüber befinden sich in  den §§ 28 bis 43 
RBewG. und §§ 2 bis 8 R B e w .V S t.D B . 1931.

Behandelt w erden h ie r die Betriebsgrundstücke, die, 
losgelöst von ih re r Z uge h ö rigke it zum  gewerblichen Be
trieb , zum  G rundverm ögen gehören w ürden, e insch ließ lich  
der Bestandteile (insbesondere Gebäude) und des Zube
hörs, jedoch ohne E inbeziehung der zu einer Betriebs
anlage verwendeten M aschinen und sonstigen V o rr ic h 
tungen a lle r A r t,  auch wenn diese wesentliche Bestand
te ile  b ilden.

U n te r diesen B egriff fa llen  auch die zu einem  ge
w erb lichen  Betrieb gehörenden, den V o rsch rifte n  des 
BGB. über G rundstücke unterliegenden B e r e c h t i 
g u n g e n ,  sofern sie eine n ich t la n d w irtsch a ftlich e  usw. 
N utzung zum  Gegenstand haben (z. B. E rbbaurech t). 
Ferner gehören h ie rhe r die au f frem den G rund und  Boden 
errich te ten, zu einem  gewerblichen Betrieb gehörenden 
Gebäude.

N ich t h ie rhe r gehören das M inera lgew innungsrech t, 
die A bdeckere igerechtigke it und sonstige Berechtigungen, 
deren A usübung a lle in  schon ein Gewerbe begründen 
w ürde . (§ 45 RBewG.)

b) Z w a n g  b e w i r t s c h a f t e t e  b e b a u t e  

G r u n d s t ü c k e .

H ie r is t der Bewertungsm aßstab e in  vo llko m m e n  neuer. 
Diese G rundstücke werden g rundsä tz lich  m it  e inem  V ie l
fachen der Jahresrohm iete  bewertet. S ta tt dessen können 
die P räsidenten der Landesfinanzäm ter die B ew ertung  
m it  einem  V ie lfachen  der F riedensm iete anordnen. W e l
cher Betrag als Friedensm iete g ilt, w ird  ebenfalls von  
dem Präsidenten der Landesfinanzäm ter bestim m t. W e ite r 
können die Präsidenten der Landesfinanzäm ter bestim 
men, daß V ille n  und ih rem  C harakter nach zu r Bewoh
nung durch  eine F am ilie  bestim m te sonstige G rundstücke 
m it e inem  H undertsa tz des W ehrbe itragsw erts  bew erte t 
werden. (F in d e t keine A nw endung au f G rundstücke ohne 
W ehrbe itragsw ert oder bei solchen, in  deren ta tsächlichem  
Zustand  eine erhebliche Ä nderung  seit Festsetzung oder 
B e rich tigung  des W ehrbe itragsw erts  e ingetreten is t.)

aa) Was ist „Jahresrohmiete?“
1. B e g r i f f .

Jahresrohm iete  is t die R ohm iete, die von den M ie te rn  
fü r  das K a le n d e rjah r 1931 nach dem Stande vom  1. 1. 1931 
zu e n trich ten  is t (e inschl. der von  den M ie te rn  übernom 
menen V e rp flich tungen ).

2. B e i  Ä n d e r u n g  d e r  R o h m i e t  e

zwischen dem 1. 1. und 30. 6. 1931, oder w enn bei A b 
la u f der F ris t vom  30. 6. feststeht, daß sich die R ohm iete 
noch im  Laufe  des Ka lenderjahres 1931 ändern w ird , is t 
die neue M iete zu berücksichtigen.

3. M i e t h e r a b s e t z u n g  i n f o l g e  H a u s 
z i n s s t e u e r e r m ä ß i g u n g

im  E inze lfa lle  is t bei E rm itt lu n g  der Jahresrohm iete  
n ic h t zu  berücksich tigen . D ie M iete is t also m it  dem 
ungekürz ten  Betrag in  R echnung zu stellen.

4. V e r g ü t u n g e n  f ü r  B e t r i e  b s k o s t e n ,  

F ah rs tuh l, W arm w asserversorgung und Z en tra lhe izung ,
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soweit in  der M iete en tha lten , werden bei E rm itt lu n g  der 
Jahresrohm iete  ausgeschieden.

A n m .: Festsetzung von Pauschsätzen für Ausscheidung bleibt Landes- 
finanzamtspräsidenten überlassen.

5. A  u f M i  e t e r  u m l e g b a r e  G r u n d -  
s t e u e r b e t r ä g e

einschl. Gemeindezuschlägen bleiben ebenfalls außer 
Ansatz.

A n m . :  Landesfinanzamtspräsidenten bleibt Ausschluß der Anwendbar
keit dieser Bestimmung überlassen in den Ländern, in denen die Umleg- 
barkeit der Grundsteuer nicht an eine bestimmte Höhe, sondern an die Er
höhung von einem gewissen Zeitpunkt ab geknüpft ist.

6. E i g e n g e n u t z t e ,  u n g e n u t  z t  e, 1 e e r- 
s t e h e n d  e, f r e i w e r d e n d e  R ä u m e :

F ü r e igengenutzte oder ungenutzte  Räume oder fü r  
Räume, die am  1. I .  1931 leerstehen oder bis zum  A b
la u f der fü r  die Abgabe der V erm ögensteuererklärung 
maßgebenden a llgem einen F ris t fre i werden, is t die erzie l
bare Jahresrohm iete  e inzusetzen; diese is t u n te r B e rück
s ich tigung  der in  V erg le ichsfä llen  ta tsäch lich  e n trich 
teten Jahresrohm iete  zu schätzen.

7. U n e n t  g e l t l i c h  o d e r  u n ü b l i c h  n i e d -  
r i g  ü b e r l a s s e n e  R ä u m e :

Die Bestim m ung zu Z if f.  6 g ilt  auch fü r  Räume, die 
einem  anderen unentg e ltlich , oder m it  R ücks ich t auf 
persönliche, insbesondere verw and tscha ftliche  Beziehun
gen o ffens ich tlich  zu e inem  w esentlich  h in te r dem üb
lichen  M ie tz ins  zurückb le ibenden E n tg e lt überlassen 
sind. (R B e w .V S t.D B . 1931 § 17.)

bi>) Jahresrohmiete oder Friedensmiete nicht fest
stellbar.

In  solchen F ä llen  und w enn auch Schätzung mangels 
Verg le ichsobjekten  unm ög lich , B e w e r t u n g  m i t  
g e m e i n e m  W e r t .

A n m . :  Die dem Landesfinanzamtspräsidenten nach IV  Ziff. 7 b über
lassene Anwendung des Wehrbeitragswerts bleibt hierdurch unberührt.

cc) Was ist „Wehrbeitragswert“ ?
1. B e g r i f f :

W ehrbe itragsw ert is t der W e rt, der der Festste llung 
des E inhe itsw erts  auf den le tz ten  dem i .  i .  1931 vo ran 
gegangenen Fests te llungsze itpunkt als W ehrbe itrags
w e rt zugrunde gelegt worden ist. (D er le tzte  a llgem eine 
Festste llungsze itpunkt w a r der 1. 1. 1928.)

2. W e h r b e i t r a g s w e r t  n i c h t  v o r h a n d e n .

W urde  eine Festste llung des E inhe itsw erts  nach I .  
n ic h t vorgenom m en, so g ilt  als W eh rbe itragsw ert der 
W e rt, der a u f G rund des W ehrbeitragsgesetzes oder des 
Gesetzes über S teuernachsicht fü r  das G rundstück 
o h n e  A b z u g  v o n  S c h u l d e n  u n d  L a s t e n  
endgü ltig  e rm itte lt worden ist.

3. B e i  V e r m ö g e n s t e u e r v e r a n l a g u n g  
1 9 2 4  b e r i c h t i g t e r  W e h r b e i t r a g s 

w e r t .

Is t e in  nach 1. maßgebender W ehrbe itragsw ert n ich t 
vorhanden, so g ilt  der berich tig te  W ehrbe itragsw ert als 
solcher gemäß 1.

4. N a c h t  r ä g l i c h  e r m i t t e l t e r  W e h r -  
b e i t r a g s w e r t .

Das zu Z iff.  3 Gesagte g ilt  entsprechend. (R B ew .V S t. 
D B . 1931 § 8.)

dd) Bewertungsgrenze nach unten.
Der fü r  e in G rundstück anzusetzende W e rt da rf n ic h t 

geringer sein, als der gemeine W e rt, m it  dem der G rund 
und Boden a lle in  zu bewerten wäre. (R B e w .V S t.D B . 
1931 § 22.)

ee) Teils zwangsbewirtschaftete, teils zwangswirt
schaftfreie Grundstücke.

B ew ertung  der beiden Teile m it  e inem  verschiedenen 
Bewertungsatz e rfo lg t n ich t, v ie lm e h r w erden solche

G rundstücke e in h e itlich  als zw angbew irtschafte te  G rund
stücke bewertet. (R B e w .V S t.D B . I 931 § 26.)

ff) Wann kommen ermäßigte oder erhöhte Bewer
tungsätze in Frage?
1. D  e r  ,,N o r m a l  s a t  z “ .

D ie B estim m ungen sprechen sich weder über die ta t
sächliche Höhe bzw . den Maßstab „des V ie lfachen  der 
Jah resrohm ie te “  noch des „N orm a lsa tzes“  aus. V o r 
e in ige r Z e it g ing durch  die Tagespresse eine N otiz , nach 
der eine p rom inen te  Stelle des R F H . bei Besprechung 
einer E n tsche idung in  StW . e rk lä r t  ha tte , bei der Aus
legung habe auch der finanz ie llen  Notlage des F iskus 
Rechnung getragen werden müssen. Diese e igenartige 
A u ffassung von „R e c h t“  m ach t ho ffen tlich  n ic h t Schule, 
so daß etwa das „V ie lfa c h e “  oder der „N o rm a lsa tz “  erst 
festgesetzt w ird , w enn m an gesehen hat, was nach den 
U nterlagen  der V e ran lagung dabei herausspringen würde. 
B is  je tz t is t in  den ganzen rech t v ie lw o rtig en  Bestim 
m ungen n ich ts  ü b e r  d i e  H ö h e  des V ie lfachen  und 
des Norm alsatzes zu finden, v ie lm ehr is t die Festsetzung 
den P räsidenten der L F A . überlassen (s. A nm . 2 zu ff, 
Z iff.  2 ). D ie Bestim m ungen ste llen led ig lich  fest, daß 
der „N o rm a ls a tz “  in  a llen  F ä llen  anzuwenden ist, in  
denen „rege lm äß ige U m stände“  vorliegen. D ie  Bestim 
m ungen sehen die entsprechend n iedrigere oder höhere 
B ew ertung  vo r, w enn bei e inem  G rundstück in  ta tsäch
lich e r Beziehung Um stände vo rliegen , die von  den in  dem 
betreffenden B e z irk  und bei der betreffenden Gruppe 
gem einüb lichen V erhä ltn issen zugunsten oder zuungun
sten des G rundstücks w esentlich  abweichen. (A lso  bei 
V orliegen  „un rege lm äß iger U m stände“ , u m  dem A m ts 
deutsch zu fo lgen.)

2. W a s  s i n d  „ u n r e g e l m ä ß i g e  U m-  

s t ä n d e “ ?

A ls  Um stände, die die Anw endung eines erm äßigten 
oder erhöh ten  Bewertungsatzes rech tfe rtigen , kom m en, 
v o rb e h a ltlich  des § 2 1  Abs. 2 (s. A n m . i ) ,  n u r solche 
w esentlichen  Abw eichungen von  den gem einüb lichen 
V erhä ltn issen  in  B e trach t, die sich beziehen a u f:

a) den bau lichen  Zustand, das A lte r  oder die E in r ic h 
tu n g  des Gebäudes,

b) die Lage des G rundstücks,
c) die A r t  der Bebauung (z. B . Fachw erkbau, wo Mas

s ivbau  gem einüb lich  is t oder um gekehrt, Z uge h ö rigke it 
größerer unbebauter F lächen, wo solche F lächen no r
m alerweise feh len),

d) Schadensgefahren (z. B. Berg-, R auch-, Wasser
oder E rschü tterungschäden),

e) die Belastung m it  Gebäudeentschuldungsteuer 
( H auszinssteuer),

f) bei gem ischten G rundstücken  das V e rh ä ltn is  des 
gewerblichen Zw ecken dienenden Teiles zu dem W o h n 
zwecken dienenden Teile.

A n m. l : Keine Anwendung, wenn diese Umstände bereits in Rohrniete, 
Friedensmiete, Wehrbeitragswert oder in der Bezirks- oder Gruppenbildung 
(s. Anm. 2) zum Ausdruck kommen.

A n m .  2: Dem Landesfinanzamtspräsidenten ist die Bildung verschie
dener Bezirke und Grundstücksgruppen überlassen. Als Hauptgruppen 
werden genannt Villen, Geschäftsgrundstücke, gemischte Grundstücke, Miet- 
wohngrundstücke. Einzelheiten in § 19 RBew.VSt.DB. 1931.

Für die Bezirke und Grundstücksgruppen ist dem Landesfinanzamts
präsidenten die Festsetzung des ,,Vielfachen der Jahresrohmiete“ , des ,.Viel
fachen der Friedensmiete“ , des „Hundertsatzes des Wehrbeitragswertes 
und des „Normalsatzes“  Vorbehalten. ,,Der Normalsatz kann auch eine 
Dezimalstelle enthalten.“  (RBew.VSt.DB. § 20.)

Außer den oben genannten Umständen können die Präsidenten der L r A.  
auch andere Umstände benennen. Die Bestimmungen über die Ermäßigung 
oder Erhöhung werden hier nach Ermessen der Landesfinanzamtsprasidenten 
angewandt (RBew.VSt.DB. 1931 § 21 Abs. 2).

c) Nicht zwangsbewirtschaftete bebaute Grund
stücke.
aa) B e g r i f f .

A ls  bebaute, n ic h t zw angbew irtschafte te  G rundstücke 
gelten a lle  bebauten G rundstücke einschl. der Betriebs
grundstücke, von denen im  Festste llungsze itpunkt ( je tz t 
also am  1. 1. 1931) jew e ils  w en iger als der fü n fte  Te il 
dem Reichsm ietengesetz, dem M ieterschutzgesetz oder 
dem W ohnungsm angelgesetz in  rech tliche r Beziehung
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ganz oder teilweise un te rlieg t. D ie Frage, ob der fü n fte  
T e il e rre ich t is t, r ich te t sich, w ie  auch bei den zw ang
bew irtscha fte ten  G rundstücken nach dem V e rhä ltn is  
der Jahresrohm ieten.

bb) B e w e r t u n g s m a ß s t a b  i s t  d e r  E r 

t r a g s w e r t.

1. O r t s ü b l i c h  b e b a u t e  o d e r  g e w e r b 
l i c h e n  Z w e c k e n  d i e n e n d e G r u n d s t ü c k e  
werden m it  dem E rtrag sw e rt bewertet. Dem  E rtragsw ert 
is t h ie r der W e rt g le ichzustellen, der sich e rg ib t, wenn 
das G rundstück u n te r entsprechender A nw endung  der 
B estim m ungen über die Bew ertung  zw angbew irtscha f
te te r G rundstücke (§§ 16 bis 25 R B ew .V S t.D B . 1931) be
w e rte t w ird . H ie rbe i können die Landesfinanzam ts- 
Präsidenten andere N orm alsätze festsetzen als fü r  die 
zw angbew irtscha fte ten  Grundstücke.

D a s  R e c h t  d e s  S t e u e r p f l i c h t i g e n ,  die 
Bew ertung m it  dem ta tsäch lichen  E rtrag sw e rt zu ver
langen und die Befugnis der Feststellungsbehörden, den 
ta tsäch lichen  E rtragsw ert zugrunde zu legen, b leiben 
unberüh rt.

2. D ie  ü b r i g e n  b e b a u t e n  G r u n d s t ü c k e  
werden m it  dem gemeinen W erte  bewertet.

cc) W  ie  w e r d e n  d i e  G r u n d s t ü c  k  1 a s t  e n 

b e h a n d e l t ?
x. D i e  d e r  G e b ä u d e e n t s c h u l d u n g s t e u e r  

u n t e r l i e g e n d e n  G r u n d s t ü c k e .  Bei E rtrags
w ertbew ertung  sind zu r E rm itt lu n g  des Reinertrages die 
G rundstückslasten, soweit sie aus Steuerlasten (G rund- 
und  Gebäudesteuer, Gebäudeentschuldungsteuer u . dergl.) 
bestehen, m it  70%  ihres Betrags anzusetzen. F ü r die Ge
bäudeentschuldungsteuer w ird  h ierbe i von dem sich nach 
H inzu rechnung  der im  E inze lfa lle  gew ährten E rm äß i
gungen ergebenden Betrage ausgegangen.

2. D i e  d e r  G e b ä u d e e n t s c h u l d u n g 
s t e u e r  n i c h t  u n t e r l i e g e n d e n  G r u n d 
s t ü c k e .  D ie Steuerlasten sind m it  100% ihres Be- 
träges anzusetzen.

3. A b z u g  v o n  N e b e n l e i s t u n g e n ,  I n -  
S t a n d h a l t u n g s k o s t e n  u n d  s o n s t i g e n  
G r u n d s t ü c k l a s t e n .  D ie Präsidenten der Landes
finanzäm te r können  fü r  ih r  Gebiet oder fü r  Teile  ihres 
Gebiets oder fü r  einzelne G rundstücksgruppen im  Be
nehm en m it  der Landesregierung oder der von  ih r  be
au ftrag ten  Behörde bestim m en, w elcher T e il des jä h r 
l ic h  im  D u rchsch n itt nachha ltigen  Rohertrages von 
diesem zu r E rm itt lu n g  des Reinertrages fü r  die n ic h t aus 
Steuerlasten bestehenden G rundstückslasten (Neben
le istungen, Ins tandha ltungskosten  und sonstige G rund
stückslasten) ohne Nachweis abgezogen werden darf. 
(R B e w .V S t.D B . 1931 § 3°-)

d) Unbebaute Grundstücke,
insbesondere B auland, sind m it dem gemeinen W erte  zu 
bewerten. (R B e w .V S t.D B . 1931 § 32-)

v. D a s  S c h a c h t e l p r i v i l e g .

1. Voraussetzung der Anwendung:
Is t eine in länd ische A .G ., K G aA ., K o lon ia lgese llscha ft, 

bergbautreibende rechtsfähige V ere in igung  und n ic h t
rechtsfäh ige Berggew erkschaft, G. m . b. H ., Genossen
schaft, Versicherungsvere in  au f Gegenseitigkeit, H ypo
thekenbank oder Schiffsbeleihungsbank als M utte rgese ll
schaft zu dem Verm ögen einer un te r die V o rs c h rift  des 
§ 44 Abs. 2 N r. I  RBewG. fa llenden in länd ischen T och te r
gesellschaft m indestens zu 25%  be te ilig t, so b le ib t der 
W e rt dieser B e te iligung  bei der M utte rgese llscha ft außer 
Ansatz.

2. Begriff Muttergesellschaft — Tochtergesellschaft.
A l s  i n l ä n d i s c h e  M u t t e r g e s e l l s c h a f t  

g i l t  jede in ländische Gesellschaft der un te r 1) bezeich- 
neten A r t ,  die an e iner anderen in länd ischen Gesell
scha ft der bezeichneten A r t  be te ilig t is t, es sei denn,

daß die B e te iligung  o ffensich tlich  n u r vorübergehend ist, 
insbesondere speku la tiven  Zwecken d ient.'

A l s  T o c h t e r g e s e l l s c h a f t  is t die Gesell
schaft anzusehen, an der die B e te iligung  besteht.

3. Wertverhältnis für die Feststellung der Beteili
gungsquote von mindestens 25%.

F ü r die B eu rte ilu ng  der Frage, ob die nach 1) fü r  die 
Anw endung des S chachte lpriv ilegs e rfo rde rliche  B e te ili
gungsquote vo rlie g t, is t das W e rtve rh ä ltn is  zugrunde zu 
legen, in  dem die im  Besitze der M utte rgese llscha ft be
find lichen  A n te ile  und  Genußscheine an der Tochtergese ll
schaft zu säm tlichen  A n te ile n  und Genußscheinen an der 
Tochtergesellschaft stehen. Es kan n  also in  den Fällen , 
in  denen die Tochtergesellschaft n u r eine G attung  von 
A n te ile n  ausgegeben ha t, von  den N ennbeträgen aus
gegangen werden, da h ie r das V e rh ä ltn is  der Nennbeträge 
dem V e rh ä ltn is  der W erte  en tsprich t. In  den F ä llen , in  
denen die Tochtergesellschaft m ehrere G attungen von  
A n te ile n  oder neben A n te ile n  auch Genußscheine aus
gegeben ha t, werden die A n te ile  und Genußscheine m it  
den S teuerkursw erten oder e rm itte lte n  V erkau fsw erten  
angesetzt. (R B ew G . §§ 44 Abs. 2 N r. 1, 46; R B ew .V S t.
D B . 1931 § 9-)

VI. D ie  E r m i t t l u n g  des  W e r t e s  v o n  
R e n t e n  o d e r  a n d e r e n  N u t z u n g e n  
u n d  L e i s t u n g e n .

. § 71 RBewG. e rm ä ch tig t den R F M ., abweichend von 
den Bestim m ungen der§§  17, 18 des Gesetzes einen M u lt i
p lik a to r  zu r E rm itt lu n g  des W ertes von Renten oder 
anderen N utzungen und  Le istungen festzusetzen. Von 
dieser E rm äch tig u n g  m ach t R F M . im  § 45 R Bew .V SJ.D B. 
1931 Gebrauch:
F ü r  i m m e r w ä h r  e n d e  N u t z u n g e n  o d e r

L e i s t u n g e n

is t der M u ltip lik a to r , m it  dem der W e rt der e in jäh rigen  
N utzung oder Le is tung  zu ve rv ie lfä ltig e n  ist, au f 18 fest
gesetzt. (D ieser M u lt ip l ik a to r  en tsp rich t dem, m it dem 
zu r E rm itt lu n g  des E rtragw erts  bei landw irtsch a ftlich e n , 
fo rs tw irtsch a ftlich en  oder gärtnerischen Betrieben und 
bei bebauten G rundstücken, sow eit sie sich au f das In 
land  erstrecken, der R e inertrag  v e rv ie lfä lt ig t w ird .)

B e i  N u t z u n g e n  o d e r  L e i s  t  u n g e n v o n

u n b e s t i m m t e r  D a  u e r

be trägt der M u ltip lik a to r  9.

D e r  W e r t  v o n  R e n t e n  o d e r  a n d e r e n  

a u f  d i  e L e b e n s z e i t  e i n e r  P e r s o n  b e 

s c h r ä n k t e n  N u t z u n g e n  o d e r  L e i 

s t u n g e n

w ird  un te r Zugrundelegung des W ertes der e in jäh rigen  
N utzung, w ie  fo lg t, v e rv ie lfä lt ig t:  

bei e inem  A lte r

I . bis ZU I S Jahren m it

2. von m ehr als 15 bis zu 25 Jahren m it

3- >> >> 25 > > „  35 ..

4- *» >> „  35 t ) ,,  45 . .  ».

5- j t >» „  45 > » >> 55 rr f)

6 . *> » » „  55 > > > > 65 ,, ,,

7- »» >> „  6 5 ) 1 >> 75 >> n

8. »> } 1 „  75 > ) »> S o  )t ft

9 - n M „  8 0 Jahren m it .................

D e r e i n i ä  h r  i g e B e t r a g  d e r

e i n e r  G e l d s u m m e

...........  13

............... 12  y2

............... 11 y ,

...............  10

.........  8%

........  6

............ 3 Mi

............ 2

...............  11/2

N u t z u n g

ist, wenn ke in  anderer W e rt feststeht, a u f 5 M>% fest
gesetzt. (R B e w .V S t.D B . § 45.)

Carl F 1 u h  m  e.
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Beleg und  B ilanz 
4. Jahrgang, H e ft 18 
20. Jun i 1931 S 10 B N o tve ro rdnung  (1) 

K risensteuer 
ab 1. V I I .  1931

A u s  dem  W u n d e rk n ä u e l d e r N o tv e ro rd n u n g

>

' >

K u rz  vo r F ertigs te llung  der N otve ro rdnung  vom  6. 6. 31 
g ing  durch die Tagespresse die N ach rich t, daß die Regie
run g  eine besondere Steuer den K re isen aufzuerlegen be
absichtige, die heute noch einer Beschäftigung nachgehen 
dürfen. D ie Tagespresse benannte diese Steuer r ic h tig  
„B eschä ftigungs teuer“ . D ie  N o tve ro rdnung  vom  6. 6. 31 
le g t der Ö ffe n tlichke it diese Steuer m it „de m  sogenannten 
psychologischen D re h “  bei dieser K rise  als „K r is e n 
steuer“  vo r.

Diese „K rise ns te u e r“  unterscheidet zwei K re ise von  
S teuerpflich tigen und zw ar die Lohn- und  Gehaltsem pfän
ger und dann die der veran lagten E inkom m ensteuer
p flich tigen .

A. K r i s e n l o h n s t e u e r  u n d  K r i s e  n-̂ _ 
S t e u e r .

I .  Die Krisenlohnsteuer.

1. Wer ist krisenlohnsteuerpflichtig?
A lle  s teuerp flich tigen  Personen, die dem Steuerabzug 

-vom A rbe its lohn  unterliegen .

2. Welcher Bruttoarbeitslohn unterliegt der Steuer?
a) D ie Gehälter, Besoldungen, Löhne, Tantiem en, 

G ra tifika tio n e n  oder u n te r sonstiger Benennung ge
w äh rten  Bezüge, geldwerten V o rte ile  und  E ntschäd i
gungen der im  p riva te n  D ienste angeste llten oder be
schä ftig ten  Personen, fe rne r die W artege lder, Ruhe
gehälter, W itw e n - und W aisenpensionen und andere 
Bezüge oder geldwerte V o rte ile  fü r  frühe re  D ienstle is tung.

Diese E innahm en werden herangezogen, sow eit sie f ü r  
die Z e it nach dem 30. J u n i 1931 und vo r dem 1. Ja
n u a r 1933 gew ährt werden.

b) Neben den laufenden Bezügen nach a) die e inm aligen  
E innahm en i. Si. § 73 EStG , und die n ic h t fü r  einen be
s tim m te n  Z e itra u m  gezahlten A rbe its löhne  i. Si. § 74 
EStG ., die i n dem u n te r a) genannten Z e itra u m  gezahlt 
werden.

3. Keine Abzüge vom Bruttoarbeitslohn.
Z u r Berechnung der K risen lohnsteuer is t der Abzug 

des steuerfre ien Lohnbetrages von RM . 720.—  jä h rlic h , 
des Pauschsatzes zu r A bge ltung  der W erbungskosten von 

R M . 240.—  jä h rlic h ,
des Pauschsatzes zu r A bge ltung  der Sonderleistungen von 

RM . 240.—  jä h r l ic h  und
der nach § 75 erhöh ten  Pauschsätze fü r  W erbungskosten 

und  Sonderleistungen 
u n z u l ä s s i g .

4. Wer ist von der Krisenlohnsteuer beireit?
a) Personen, bei denen e in  Steuerabzug vom  A rbe its 

lo h n  n ic h t in  B e trach t ko m m t,
b) die Personen, die u n te r die Bestim m ungen über die 

G ehaltskürzung der neuen N o tve ro rdnung  fa llen , also 
sch le ch th in  die Beam ten.

5. Was Sie bezahlen müssen?
a) v o m  l a u f e n d e n  B r u t t o a r b e i t  s- 

1 o h n i. Si. Z iff.  2a (§ 36 Abs. 1 EStG.)

bei Bruttoarbeitslohn für volle Monate

RM. RM. 0  • 
/o

bis einschl. 300.— 1
über 300.— bis 400.—

400.--- 500.—
500.*- 600.— 2,5
ÓOO.----- 700.— 3
700.--- 1000.— 3,5

IO O O .— 1500.— 4
1500.— 3000.— 4,5

über 3000.— 5

E i n i g e  B e i s p i e l e :

Krisenlohnsteuer
monatlich RM. monatl. RM.

300.— 1 
1

15 —600.—
700.— 21.—
800.—

1000.— 35-—
1300.— 52.—
2000.— 90.—
4000.— 200.—

b) v o n  e i n m a l i g e n  E i  n n a h m  e n i. Si.

Z iff.  2b (§ 73 EStG.)

bei Zahlung in zweiter Hälfte 1931 und im Jahre 1932

RM. RM. %
bis einschl. 1000.— i,5
über 1000.— bis 3000.— 3,5
über 3000.— 5

c) v o n  n i c h t  f ü r  e i n e n  b e s  t ^ i j n ^ ^ ^ J }

Z e i t r a u m

gezahltem  B ru tto a rb e its lo h n  
bei Z a h lu n g  nach 30. J u n i 1931

und  vo r dem 1. Januar 1 9 3 3 ...................  I >5%
A n m .: Die Festsetzung entsprechender Einnahmebeträge bei kürzeren 

oder längeren Lohnzahlungszeiträumen ist dem RFM. überlassen. In  dieser 
Hinsicht liegt bisher nichts vor.

6 . Neue Pflichten iür den Arbeitgeber.
D ie K risen lohnsteuer h a t der A rbe itgeber entsprechend 

dem oben Gesagten bei der Lohn- oder G ehaltszahlung 
e inzubehalten, und  zw ar bei jeder Lohn- oder Gehalts
zah lung. D ie  e inbehaltenen Beträge m uß er gesondert 
an das F ina n za m t ab führen . (F ra ge : W ie v ie l M ehr
kosten entstehen der W ir ts c h a ft du rch  diese im m e r m ehr 
anwachsende A rbe itsbelastung? W o b le ib t die U n te r
stü tzung  der Senkung der Gestehungskosten seitens er 
R egierung, die die R egierung versprach und fo rd e rte .)

7. „Der Arbeitgeber haltet“
dem R eich fü r  die E inbeha ltung  
Steuer.

A n m . :  Soweit eine Entrichtung nach Ziff. 6 
Krisenlohnsteuer vom Arbeitnehmer im Wege 
werden.

und A b fü h ru n g  der

nicht stattfindet, kann die 
der Veranlagung erhoben

8. Keine Erstattung
der K risen lohnsteuer.

I I .  D ie  K r i s e n s t e u e r  d e r  V e r a n l a g t e n .  
1. Wer ist krisensteuerpflichtig?
A lle  beschränkt und unbeschränkt s teuerp flich tigen  Per

sonen, die der veran lagten E inkom m ensteuer unterliegen.
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2 . Welches Einkommen unterliegt der Steuer?
Das E inkom m en, das fü r  im  K a le n d e rjah r 1931 und 

1932 endende Steuerabschnitte endgü ltig  ve ran lag t w ird .

3. Kein Abzug
von steuerfre iem  E in ko m m e n te il und F am iliene rm äß i
gungen.

4. Wer ist von der Krisensteuer beireit?
a) Personen h in s ic h tlic h  des E inkom m ens, fü r  das bei 

der Veran lagung eine E inkom m ensteuer n ic h t festgesetzt 
w ird ,

b) Lohn- und Gehaltsem pfänger h in s ic h tlic h  des A rbe its 
lohns i. Si. § 36 Abs. 1 (v g l. I Z iff.  2a, b) ES tG ., wenn 
dieser den Betrag von  R M . 16 000.—  im  S teuerabschnitt 
n ic h t überste igt.

5. Was Sie bezahlen müssen?
Vom veranlagten Einkommen

RM. RM. t %
bis einschl. 3 600.— 0,75
über 3 600.— bis 6 000.— 1

6 000.— 20 000.— i,5
20 000.— 100 000.— 2

100 000.— 250 000.— 2,5
250 000.— 500 000.— 3
500 000.— 1 000 000.— 3,5

über 1 000 000.— 4

6. Wie werden die Einkommengrenzen errechnet?
Z u r E rrechnung  der un te r Z if f.  5 au fge füh rten  Grenzen 

w ird  von dem E inkom m en  ausgegangen, das sich fü r 
den Steuerabzug des steuerfre ien E inkom m en te ils  von 
RM . 720.— , aber vo r Abzug der Fam ilienerm äß igungen 
e rg ib t.

D ie A b ru n dungsvo rsch riften  der § 54, Abs. I ,  55a EStG, 
finden entsprechende Anw endung.

7. In welcher Höhe wird die Krisensteuer er
hoben ?

a) F ü r S teuerabschnitte, die im  K a le n d e rjah r 1931 
geendet haben, in  Höhe von  5°%>

b) fü r  S teuerabschnitte, die im  K a le n d e rjah r 1932 ge
endet haben, in  vo lle r Höhe.

8. Gemischtes Einkommen.
H a t e in  ve ran lag te r E inkom m ensteue rp flich tige r so

w o h l A rb e its lo h n  von  n ic h t m ehr als R M . 16 000.—  als 
auch sonstiges E in ko m m e n , so w ird  die K risensteuer der 
V eran lagten  n u r vom  sonstigen E in ko m m e n  berechnet.

H ie rbe i werden vom  sonstigen E inkom m en  die darauf 
en tfa llenden W erbungskosten und die Schuldzinsen ab
gezogen; die Sonderleistungen dü rfen  vom  sonstigen 
E inkom m en  n u r dann abgezogen werden, w enn dies den 
A rbe its lohn  überste ig t. D ie K risensteuer w ird  nach dem 
Satze berechnet, der sich fü r  das G esam teinkom m en 
(e insch l. des A rbe its lohns) ergeben w ürde (vg l. Z iff. 11).

9. Neue Vorauszahlungen.
A u f die K risensteuer sind nach Maßgabe eines Voraus

zahlungsbescheids V orauszah lungen zu le isten. Diese 
werden bemessen nach dem zu le tz t zu r E inkom m ensteuer 
veran lagten E in ko m m e n  und betragen je  die H ä lfte  des 
sich aus Z iff.  7 ergebenden Jahresbetrages.

Die V o rsch rifte n  über die V orauszah lungen bei k ü r 
zerem S teuerabschn itt ( §9 7  E S tG .), Neubegründung der 
S teuerp flich t ( §9 8  E S tG .), über E rhöhung  des E in k o m 
mens um  m ehr als 20% , m indestens aber um  R M . 2000.—  
und die d a m it zusammenhängende Neufestsetzung der 
V orauszah lungen (§ 99 Abs. 1 EStG.) und  über die M in 
derung des E inkom m ens um  m ehr als 20% , m indestens 
aber um  RM . 1000.—  m it  der M ö g lich ke it eines S tun
dungsantrages (§ 100 Abs. 1 EStG .) finden entsprechende 
A nw endung.

10. Neue Steuertermine.
Nach E rh a lt  des Vorauszahlungsbescheids sind Voraus

zahlungen zu le isten am  10. O ktober 1931, 10. M ärz 1932 
und  10. O ktober 1932.

11. Neue Abschlußzahlung.
Die V orauszah lungen werden m it  der fü r  den Steuer

abschn itt festgesetzten K risensteuerschu ld  verrechnet.

K risen lohnsteuerbeträge werden n ic h t angerechnet (v g l. 
Z iff.  8).

Soweit die Vorauszah lungen h in te r der g le ichze itig  m it  
der E inkom m ensteuer veran lag ten  K risensteuerschuld 
Zurückble iben, is t eine A bsch lußzahlung inne rha lb  e i n e s  
M o n a t s  nach Z us te llung  des Krisensteuerbescheids 
zu le isten.

12. Erstattung überzahlter Vorauszahlungen.
Soweit die Vorauszah lungen die veran lagte  K rise n 

steuer übersteigen, werden sie e rs ta tte t, sobald die V er
anlagung zu dieser Steuer unanfech tba r geworden ist.

13. Kein Abzug der Krisensteuer.
W eder, bei B e r e c h n u n g  d e s  E i n k o m m e n s  

noch bei B e r e c h n u n g  d e s  S t e u e r a b z u g s  
v o m  A r b e i t s l o h n  da rf die K risensteuer ab
gezogen werden. A u f die E inkom m ensteuer w ird  sie 
n ic h t angerechnet.

B. K e i n e  L o h n s t e u e r e r s t a t t u n g e n  
m e h r .

B isher w urden  u n te r bestim m ten Voraussetzungen 
Lohnsteuern bei Verd ienstausfa ll und V orliegen beson
derer w ir ts c h a ftlic h e r Verhältn isse e rs ta tte t (vg l. BB , 
H e ft 4/1931 Seite 5 7 /58 ; B B -O rdner 10 B ), w enn bis zum  
31. M ärz entsprechender A n tra g  geste llt w urde. Diese 
E rs ta ttungen  fa lle n  e rs tm a lig  fü r  die im  K a le n d e rjah r 1931 
endenden S teuerabschnitte fo rt.

Es is t also au f der einen Seite zu verzeichnen, daß 
durch  die K risensteuer die B eschäftigung sch lech th in  be
s tra ft w ird , und daß a u f der anderen Seite das U ng lü ck  
der K ra n k h e it und B eschäftigungslos igke it g le ich fa lls  
bestra ft w ird . Das durch  das Einkom m ensteuergesetz 
zugesicherte E x is te n zm in im u m  w ird  also g la tt gestrichen 
fü r  die h ie r in  B e trach t kom m enden Fälle .

C. S t e u e r l i c h  b e g ü n s t i g t e  R ü c k l a g e n  
f ü r  b u c h f ü h r e n d e  S t e u e r p f l i c h t i g e .

1. Rücklagen aus dem Betriebe nichtentnommenen 
Einkünften.

E in  neuer § 58a EStG, bestim m t, daß bei unbeschränkt 
S teuerpflich tigen, die fü r  einen in länd ischen Betrieb 
Bücher i.  Si. §§ 13, 28 füh ren , a u f  A n t r a g  aus 
E in k ü n fte n , die dem Betriebe n ic h t entnom m en werden, 
s teuerlich  begünstigte R ücklagen gebildet werden können.

Die R ücklagen im  Steuerabschnitt d ü rfen  25%  des 
steuerlich  festgeste llten Gewinns und  die G esam trück
lagen 40%  des fü r  den Schluß des S teuerabschnitts fest
gestellten Betriebsverm ögens n ic h t übersteigen.

D ie  Steuer fü r  diese Rücklage w ird  nach dem Satze 
von 20°/0 fü r  sich berechnet und der Steuer h inzugezäh lt, 
die sich nach §§ 52 bis 59 fü r  das übrige E inkom m en  e rg ib t.

2. Der Pferdefuß; Nachversteuerung.
Übersteigen in  einem  späteren S teuerabschn itt beim  

P flich tigen  oder seinem Rechtsnachfo lger die E n tnahm en 
aus dem Betriebe den steuerlichen G ew inn, so is t der 
übersteigende Betrag von der s teuerlich  begünstig ten 
R ücklage abzuziehen und nachzuversteuern. D ie Nach
steuer be träg t

a) w enn die E n tnahm en  den B etrag von  RM . 30 000.—  
n ich t übersteigen, m indestens 10% , aber n ic h t m ehr als

übersteigen, m indestens 15% , aber n ic h t m ehr als 20%  
ihres Betrags.

3. Der Begriff „Entnahmen“ .
A ls  „E n tn a h m e n “  g i l t  auch die Betriebsveräußerung 

im  ganzen, die Veräußerung von  B ete iligungen oder A n 
te ilen  an einem  Betriebe sowie die Betriebsaufgabe. 
Ferner sind g le ichgeste llt D arlehen, die dem U nte rnehm er 
(M itu n te rn e h m er) oder seinen Angehörigen  i.  Si. § 67 
Abs. 1 N r. 2, 3 R A O . (E hegatten  und m it  einem  Be
te ilig te n  in  gerader L in ie  Verw andte oder Verschwägerte 
oder in  der Seitenlin ie  im  zw eiten oder d ritte n  Grade 
Verw andte  oder im  zw eiten Grade Verschwägerte) aus 
B e triebsm itte ln  gew ährt werden.

284



285

Beleg und B ilanz  
4. Jahrgang, H e ft 18 
20. Ju n i 1931 S 11 D A rbe itsrech t

Zeugnis
In h a lt

Geschäft und Recht

F ü r Zeugn isse , d ie  K o p fze rb re ch e n  ve ru rsa ch en
1. Ueber die Wahrheitspflicht bei der Ausstellung des 

Zeugnisses.
Besondere S chw ierigke iten w ird  die Ausste llung  eines 

Zeugnisses machen, w enn der AN . n u r verhä ltn ism äß ig  
kurze Z e it in  den D iensten einer F irm a  gestanden hat. 
A u ch  in  diesen Fä llen  is t jedoch die W ahrhe itsp flich t, 
d. h. die nach pflichtgem äßem  Ermessen vorzunehm ende 
Kennze ichnung der P e rsön lichke it des A N ., w ie sie in  
F ü h ru n g  und Le istung sich äußert, vornehm ste P flic h t 
des AG . Das L A G . Aachen hat in  einem  U rte il vom  
9. V . 1928 —  (LA S . 22/28 Bensheim er Sam mlg. Bd. I I I  
H e ft 4 Seite 200/202) die K lage eines A ngeste llten  au f 
A bänderung des Zeugnisses abgewiesen. Dieses Zeugnis 
la u te te :

„Herr Sch. stand vom 1. I.  1928 bis 31. I. 1928 zur 
Probe in unseren Diensten. Nach Ablauf der Probe
zeit sahen wir uns gezwungen, dieselbe um einen weiteren 
Monat zu verlängern. Herr Sch. zog es jedoch vor, unter 
diesen Umständen sofort auszutreten. Seine Führung 
war einwandfrei, jedoch über seine Leistungen konnten 
wir aus den vorstehend angeführten Gründen kein ab

schließendes Urteil fällen. Er war während dieser Zeit 
in unserer Fabrikationskontrolle und Statistik beschäf
tigt.“
Das LA G . is t bei der Abw eisung der K lage des A n 

gestellten, der in  dieser F o rm u lie ru n g  des Zeugnisses 
eine B eh inderung seines Fortkom m ens e rb lick te , davon 
ausgegangen, daß zw ar aus dem Zeugnis hervorg inge, 
daß die Le istungen des Betreffenden ta tsäch lich  als n ic h t 
befried igend angesehen werden konn ten . Da jedoch der 
K läger au f die k la r  und deu tlich  vorgebrachte Behauptung 
der B eklagten über die U n zu lä n g lich ke it seiner Leistungen 
ke inen  Beweis fü r  das Gegenteil angeboten hätte, so 
müßte diese U n zu lä n g lich ke it als w a h r u n te rs te llt werden. 
U n te r diesen Um ständen läge in  der E rw ähnung  der 
Tatsache, daß die Beklagte g le ichw oh l bere it w a r, das 
D iens tve rhä ltn is  versuchsweise noch fortzusetzen, eine 
m erk liche  Abschw ächung des ersten fü r  den K läge r v ie l
le ich t ungünstigen  E indruckes, die dem Bestreben, u n te r 
R ücksich tnahm e a u f die in  erster L in ie  zu beachtende 
W a h rh e itsp flich t auch dem Belangen des K lägers in  
w oh lw o llender Weise Rechnung zu tragen entspringe, 
und daher weder als unzulässig noch als überflüssig be
zeichnet werden könnte .

Beleg und B ilanz
4. Jahrgang, H e ft 18 
20. J u n i 1931 13 2 Börse

A u sb lick  (7)

W ie  s te h t das B ö rsen ^B a ro m e te r ?
M ehr als je  w ird  m it  vo llem  Recht

der Ruf „Verwaltungen an die Front“
erhoben. Der s te tig  um  sich greifende K u rs v e rfa ll w ird  
durch a lle r le i D iv idenden-,,S chä tzungen“ , die sich n a tü r
lic h  a u f m ög lichs t n ied rige r G rundlage bewegen, w e ite r 
ge fö rde rt; die Börse „e s k o m p tie rt“  diese G erüchte m it  
w e iteren V e rkäu fen  und gelegentlichen Baisse-Vor
stößen, welche die Kurse w e ite r zerm ürben und  a llge
m eine U ns iche rhe it au fkom m en lassen. Z w a r sind op ti
m istische Färbungen unserer po litischen  und w ir ts c h a ft
lichen  Lage durchaus n i c h t  am  P la tz und h ie r lie g t 
der A usgangspunkt der E n tw ick lu n g .

N ichtsdestow eniger aber w ird  sie durch  das Gesagte 
grundlegend verschärft. D ie betreffenden V erw a ltungen  
nun , die im  Sinne ih re r  A k tio n ä re  das größte Interesse 
an einer s tärkeren wahrheitsgem äßen B ete iligung , an der 
A u fk lä ru n g  haben so llten , schweigen! Ja, o ft  sieht es so 
aus, als w enn solche T iefstschätzungen „L u f tb a llo n s “  der 
V e rw a ltungen  w ären , w ie  w e it sie ih re  A k tio n ä re  w ide r
spruchslos enttäuschen können. D ie m eisten V e rw a l
tungen geben ih ren  A k tio n ä re n  g rundsä tz lich  n ic h t frü h e r 
A uskün fte , als bis diese sie aus den Z e itungen  lesen. Das 
is t ohne Frage ein M ißstand ohnegleichen, denn er be
deutet n ich ts  anderes, als die B enach te iligung  der eigenen 
A k tio n ä re  und die B evorzugung der B e ru fspeku la tion  
au f Kosten der ersteren. D ie A k tio n ä re  haben ein wesent
liches Interesse daran,
von  ih ren  U nte rnehm ungen wenigstens au f W unsch  r ic h tig  
u n te rr ic h te t zu werden,

und sie so llten  diese Forderung in  den heutigen Z e iten  m it 
a llem  N achdruck erheben und durchsetzen!

Bei dieser Gelegenheit is t es auch notw endig , den
Abschluß der I.G.Farben,
deren A k tie n  w ir  w iede rho lt em pfoh len haben, zu be
trach ten . D ie D iv idende be träg t w ie  im  V o rja h re  12% . 
Sie w ird  a u f e in  durch  A k t i e n r ü c k k ä u f e  v e r 
m i n d e r t e s  K a p ita l und zw ar run d  714 M illio n e n , aus
geschüttet. Zurücke rw o rben  w urden  insgesamt 85,63 M il
lionen  eigene A k tie n , davon en tfa llen  a u f das vergangene 
G eschäftsjahr 49,92 M illio n e n .

D a sie in  der B ilanz  z u  p a r i  eingesetzt sind, be
deutet die D iffe renz zw ischen p a ri und  dem über pa ri ge
legenen R ü ckkau fsw e rt bzw. dem jew e iligen  K u rs  eine 
s tille  Reserve. Diese w ird  sich, am  K ursstand  gemessen, 
m indestens au f 30 —  50%  —  einsch ließ lich  der durch 
den R ü ckka u f ersparten D iv idende au f 42— 5° %  —  
belaufen.

Der R ohgew inn  is t zw ar gegenüber dem V o r ja h r um  
39 M illio n e n , der R eingew inn  u m  15,38 M illio n e n  ge
fa lle n ; zu r r ich tig e n  B eu rte ilung  dieser Umstände is t aber 
außer der oben aufgezeigten s tille n  Reserve noch zu be
rücks ich tigen  :

D ie L iegenschaften haben sich gegenüber dem V o r ja h r 
um  7,19 M illio n e n  e rh ö h t; die Gebäude und Eisenbahnen 
um  20,41 M illio n e n ; die B e te iligungen und W ertpap iere  
zeigen eine E rhöhung  von  62,48 M illio n e n ; z ieh t m an 
h ie rvo n  den R ü ckkau fsan te il an eigenen A k tie n  fü r  das 
Jah r 1930 in  Höhe von  49,92 M illio n e n  ab, so e rg ib t sich, 
daß w eitere  B e te iligungen im  B u c h w e r t e  von 12,56 
M illio n e n  erw orben w u rde n ; es is t bedauerlich , daß n ich t
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Diesen A us füh rungen  des LA G . is t be izup flich ten , da 
bei a lle r R ücksichtnahm e au f die lebensw ichtigen In te r 
essen der A N . die W a h rh e itsp flich t des AG . insbesondere 
m it  R ücks ich t a u f die ih m  gegenüber k ü n ftig e n  A G . bei 
unw ahren  Angaben im  Zeugnis un te r Um ständen o 
liegende V e rp flich tun g  zum  Schadenersätze in  erster 
L in ie  stehen m uß.

2. Unter welchen Umständen kann Berichtigung 
eines Zeugnisses über Führung und Leistung ver
langt werden?
D i e  B e u r t e i l u n g  d e r  L e i s t u n g e n  u n d  

F ü h r u n g  des A N . lie g t nach N a tu r der D inge, in s 
besondere soweit es sich dabei um  W e rtu rte ile  handelt, 
zunächst im  p flich tm äß igen  Ermessen des A G  Daraus 
fo lg t, daß der A N . dem A G . n ic h t vorschre iben kan n  w ie 
das Zeugnis abgefaßt werden soll. N u r wenn das W e rt
u r te il w ider besseres U rte il abgegeben w ird  oder offenbar 
u n ric h tig  is t, kann  der A N . Ä nderungen verlangen w e il 
dann das Zeugnis n ic h t w a h rh a ftig  und  n ic h t nach p flic h t
gemäßem Ermessen ausgestellt is t (ve rg l. U rte il des 
A rbG . G ladbeck vom  16. I I .  1928 AC 3S®/27» N A K  Zeug
n is I G  2. Folge vom  1. IX .  1928). Z u  weitgehend er
sche in t das U r te il des L A G . A lto n a  vom  16. I I .1928  
(L A S  42 /27  Bensheim er Sam mlg. Band I I  H e ft 4 LA G .02  
Seite 182/83), das besagt, das Zeugnis unterliege, da es 
persönliche A n s ich t des Ausstellers en tha lte , in  jedem 
'Falle, dem fre ien  p flich tm äß igen  Ermessen des A G ., 
welchen In h a lt  er dem Zeugnisse geben w o lle . M it  Recht 
be ton t H ueck, in  der Besprechung dieses U rte ils  a. a. O., 
daß auch ein Zeugnis über Le is tung  und F üh rung  o b je k tiv  
r ic h tig  sein m üßte, d. h . es dü rfte  e inm a l ke ine ta tsäch
lichen  Behauptungen en tha lten , die m it  der W irk lic h k e i 
in  W ide rspruch  ständen und  es dü rfte  fe rne r, sow eit es 
ein W e rtu r te il en th ie lte , bei der B eu rte ilung  der T a t
sachen, von  dem nach der V erkehrss itte  üb lichen  Maß
stabe n ic h t in  erheblichem  U m fange abweichen. Es

gesagt w ird , was fü r  B e te iligungen diese 12,56 M illio n e n  
vo rs te llen ; sie w ären  zu r B eu rte ilung  der darin liegenden 
s tille n  Reserven no tw end ig . M it  S icherhe it anzunehm en 
is t, daß auch h ierbe i n ic h t nu r die P o lit ik  der s tillen  
Reserven in  weitestem  U m fang  v e rfo lg t w urde , sondern 
daß es sich auch um  rech t w ich tig e  und  e in trä g lich e  Be
te iligungen  hande lt, die zwecks M ach te rw e ite rung  er
w orben  w urden . H

Die V e rb in d lich ke ite n  bei den B anken sind u m  18,02 
M illio n e n  h e r u n t e r g e d r ü c k t  worden (vo n  31,06 
au f 12,24 M illio n e n ), h ingegen sind die G u t h a b e n  
bei den Banken um  ru n d  2,5 M illio n e n  g e s t  1 e g e n. 
A uch  die sonstigen Schulden sind um  run d  4,5 M illio n e n

S Dagegen sind die Kassen- und W echselbestände (w a h r
sche in lich  durch  letztere) um  run d  13 M illio n e n  geringer. 
D ie Forderungen gegen die Konzerngese llschaften smü 
um  6 M illio n e n  geringer, die Schulden bei ihnen  u m  dre i 
M illio n e n  höher. D ie  sonstigen Forderungen sind auch 
u m  36,80 M illio n e n  k le in e r.

A u ch  die V o rrä te  s ind gefallen, und  z w a r : A n  E rzeug
nissen um  38 M illio n e n , an Brennsto ffen und technischen 
A r t ik e ln  u m  8 M illio n e n , an R oh m a te ria l u m  5 M illio n e n , 
an A pparaten  und U tens ilien  um  34 M illio n e n .

Zw ischen ausgewiesenem und d iv idendenberechtig tem  
A k tie n k a p ita l is t eine Spanne von 85,64 M illio n e n , die 
sich aus den K a p ita ltra n sa k tio n e n  e rg ib t.

M an s ieh t daraus
eine weitere Bereinigung und Konzentration,
die u n te r B e rücks ich tigung  der Ze itum stände eher günstig  
zu beurte ilen  ist, eine w eitere  innere S tä rkung, die sich 
als Vorsorge fü r  die Z u k u n ft  auch bei noch schlechteren 
Z e iten  erweisen w ird . Bei flü ch tig e r Ü berrechnung zeig 
sich, daß schon an offenliegenden Reserven gegenüber 
den V o rjah rszah len  39 M illio n e n  erfaß t w erden ; das 
w ürde bedeuten, daß sich gegenüber dem V o r ja h r  n ich t 
e in R ückgang am  R eingew inn  in  Höhe von 15,38 M illio n e  , 
sondern eine S teigerung des R eingew inns von  23 M il
lionen  e rg ib t!
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genügte deshalb n ich t, daß das Zeugnis der w irk lichen - 
Überzeugung des A G . entspräche, sofern bei ve rkehrs
üb liche r B ew ertung  der zugrunde liegenden Tatsachen 
sich eine andere B eu rte ilung  ergeben würde.

Ob d a s  e i g e n m ä c h t i g e  V e r l a s s e n  d e s  
D i e n s t e s  durch  den AN . im  Zeugnisse e rw ähn t 
werden da rf, w ird  sich nach den Um ständen des Em zel- 
fa lles zu r ich te n  haben. Das LA G . B e rlin  v e r tr it t  im  
U rte il vom  20. X . 1927 (Aktenzeichen  103 S. 81/27, 
N A K  Zeugnis I  F Z iffe r 4 Folge vom  1. IX .  1928) die 
Auffassung, daß es im  allgem einen n ic h t ü b lich  sei, einen 
einzelnen Vorgang im  Zeugnis, das eine Gesamt-Beur
te ilu n g  darste llen solle, zu erw ähnen. Nach T reu und 
Glauben m it  R ücks ich t au f die V erkehrss itte  sei die E r
w ähnung eines einzelnen Vorganges n u r un te r ganz be
sonderen Um ständen üb lich . Es m üßte sich um  ein E r
eignis handeln, das in  solchem Maße die Gesam tbeurtei- 
lung  beeinflusse, daß die E rw ähnung  n ic h t zu verm eiden 
sei Z u  erw ähnen is t in  diesem Zusam m enhänge auch 
nod i  das U r te il des K aufm anns-G erich ts  B rem en vom  
I  V I .  1927 (A rbe itsge rich t 32. Jahrgang Spalte 264), 
w onach die Angeste llte , wenn der Arbe itgeber im  Zeugnis 
verm erke, daß sie wegen Vertragsbruches ausgeschieden 
sei, die Angabe der näheren Um stände verlangen konnte .

W ährend  der A G . berech tig t is t, das i m  s o g e n a n n - 
t e n  I n t e r i m s - Z e u g n i s  ü b e r  d i e  L e i -  
s t u n g e n  u n d  F ü h r u n g e n  d e s  A N .  g e 
f ä l l t e  U r t e i l  zu ändern, w enn sich zw ischen der 
Aushänd igung des Interim s-Zeugnisses und des end- 
gü ltigen  Zeugnisses die Le istungen und die F üh ru n g  des 
A rbe itnehm ers w esentlich  ändern, besteht e in derartiges 
Recht n ic h t m ehr, sobald dem A N . das endgültige Zeugnis 
ausgehändigt is t (ve rg l. h ie rzu  das U rte il ¿es A m t s 
gerichts Jena vom  12. V I .  1928, R echtsb la tter des G D A

29, 59)-
D r. A lfre d  S c h n e i d e r .

A u f G rund der von  der I.G .F a rben  ausgeschütteten 
D ividende von 12%  haben vertragsgem äß auszuschütten: 

D ie D v n a m it-N o b e l-A .G .: 6 % ; die R hein isch-W est
fä lische S prengsto ff-A .G .: 4,8% ;  die Siegener D y n a m it-  
fa b rik *  4 8 % ;  die Riebe ck-M o n ta n -A .G .. 7>2 A>> “ ie
Deutsche^ Z e llu lo id fa b r ik : 6 % ; die LG ,Chem ie-Base :
12% ( o h n e  Abzug der K a p ita ls te u e r; in  G o ldm ark  zahl
ba r!) die chem ischen W erke  L o th r in g e n : 12% . Die 
R enditen fü r  diese W erte  schwanken zw ischen 9— i i / 0 .

Als empiehlenswert erscheinen (im Zeitpunkt des 
Berichtsabschlusses):

Chemische G rünau : K u rs  46,50%  ', D iv idende : 5%  ; Ren-

Chemische ’ P om m erensdorf-M ilch : K u rs : 4 6 % ; D iv i
dende: 5 % ; R end ite : 10,8% .

Rud. C h illin g w o rth : K u rs : 36%  ; D iv idende . 4% ,  Ren"

D ycke rho ff 'm  'w id m a n n : K u rs : 6 3 % ; D iv idende : 8 % ;

E nzT nT e^U n ion -W erke : K u rs : 68 ,25 % ; D iv idende : 7%  !

G ebhardt u. K ö n ig : K u rs : 6 7 % ; D iv idende : 7 % ; Ren-

Rathgeber0 W aggon: K u rs : 72,75% !  D iv idende : 8 % ;.
R end ite : i i , i % . „ .  . .  , „

R he in . Sprengstoff: K u rs : 47% !  D iv idende : 4 ,8 % ; Ren
d ite : 10 ,2% .

J. D . R iede l: K u rs : 497/ 8% ;  D iv idende : 5 % ; R end ite :
10%  •

D eutsch-A sia tische B a n k : K u rs : 34% !  D iv idende : 5 % ;
R endite  14,7%  • . 0/

Feldm ühle  Pap ie r: K u rs : 98 ,50 % ; D iv idende : x o /0>: 
R end ite : 1 0 ,2% ; (vorzüg liche  innere Verfassung, 
B ilan zw e rt der A k tie n  etw a 121,1% !)•

Diese W erte  erscheinen noch e insch ließ lich  der D iv i
denden, m an s ichert sich also bei E rw erb  den V orgew inn  
in  g le icher Höhe. D if  j ,  L< K .
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Beleg und B ilanz  
4. Jahrgang, H e ft 18 
20. J u n i 1931

12 B e ra tung : A b findungen —  
Negative K a p ita lko n te n  
—  V e rlu s t

A u s  dem  T ag e bu ch  des B e ra te rs
Für die Beantwortung von Fachiragen gilt folgendes:
1. D ie  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  ei ,  wenn 

sie eine Briefseite nicht überschreitet; diese Vergünstigung gilt jeweils nur bis zum Ablauf des be
treffenden Vierteljahres. Für die erste darüber hinausgehende, angefangene Briefseile wird stets eine 
Auskunftsgebühr von BM. 3.—, für jede weitere angefangene Briefseite BM. i .— erhoben.

2. Jede weitere Beratung innerhalb des gleichen Vierteljahres kostet je angefangene Brief Seite BM. 4. .
3. Jeder Anfrage ist die laufende Bezugsgeldquittung und Freiumschlag beizulegen.

Bei Anträgen auf Auskunft wird das Einverständnis mit den Bedingungen nach Ziffer 1 u. 2 vorausgese z ..
■4. Heber die Auskunftsgebühr wird Bechnung erteilt. Der Betrag ist auf die im Kopf jedes Heftes ange

gebenen Geldkonten der Muth’schen Verlagsbuchhandlung in  Stuttgart zu überweisen.
5. Sämtliche Anfragen sind zu richten an Carl Fluhine, Berlin-Johannisthal, Friedrichstraße 44.

Beantwortung erfolgt in der Beihenfolge des hingangs.

Interessante Abfindungsfragen.
> I. Abfindung und negative Kapitalkonten.

In  den beiden angefragten F ä llen  is t es a u ffa llend , daß 
die K a p ita lko n te n  der säm tlichen  G esellschafter n ich ts 
aufweisen als Schulden. F ü r die B eu rte ilu ng  der buch
technischen und steuerrechtlichen  Frage setze ich  voraus, 
daß die Angaben inso fe rn  auch ta tsäch lich  s tim m en.

Der V a te r h a t an die O H. Schulden in  Höhe von 
R M . 2155.13. Diese Schuld b rauch t er offenbar bei A us
scheiden aus der Gesellschaft n ic h t zu rückzuzah len . Außer
dem soll der V a te r aber noch eine A b findung  von  RM .1500 
e rha lten . Ic h  nehme also an, daß die A b findung  von 
R M . 1500.—  n ic h t etw a m it  der Schuld des V aters an 
die Gesellschaft ve rrechne t werden soll. D er V a te r w ird  
also abgefunden m it  R M . 2155.13 +  R M . 1500.— . E r 
s taun lich  ist, w ie  gesagt, die Tatsache, daß tro tz  der 
Schulden der V a te r noch eine B arab findung  e rha lten  soll. 
Dies läß t sich nach m einer A u ffassung  n u r d a m it be
gründen, daß in  dem Geschäft s tille  Reserven stecken, 
die an te ilm äß ig  dem V a te r zu fa llen  sollen. Diese Frage 
is t s teuerrechtlich  von erheb licher B edeutung: R F H  
V I  A  489/27 vom  14. 3- 19z8 sagt fo lgendes:

„F in d e t e in  K a u fm a n n  einen G esellschafter m it  
e inem  dessen K a p ita lk o n to  übersteigenden B etrag ab,, 
so is t der M ehrbe trag  n ic h t e in fach dem B ilanzgew inne 
zuzusetzen, v ie lm ehr davon auszugehen, daß der M ehr- 

y betrag fü r  zu r Z e it des Ausscheidens des Gesellschafters
vorhanden gewesene s tille  Reserven gezahlt is t, und 
dementsprechend der M ehrbe trag  zu a k tiv ie re n .“

Der V o lls tä n d ig ke it ha lber erw ähne ich  aber auch noch 
fo lgende Entsche idung V I  A  469/29 vom  2. 10. 1929 a n :

„S che ide t der eine T e ilhaber m it  Schluß des Ge
schäfts jahres aus, so is t der G ew inn e in h e itlic h  fest
zustellen, ohne daß das Ausscheiden be rü cks ich tig t 
w ird . E in  V e rlus t, den der zurückb le ibende Gesell
schafter du rch  A b fin d u n g  e r lit te n  ha t, is t bei der V er
an lagung des Zurückb le ibenden  zu r E inkom m ensteuer 
zu berücks ich tigen . Bei der P rü fu ng , ob dem zu rü c k 
bleibenden Gesellschafter du rch  die A b findung  ta t
säch lich  e in  V e rlu s t entstanden is t, werden die G rund
sätze der E n tsch . des R F H . vom  14. M ärz 1928 —  V I  A  
489 /2 7  —  (R S tB l. 1928 S. 166) zu beachten sein. E in  
V e rlu s t is t daher n u r anzuerkennen, w enn der zu rü ck 
bleibende Gesellschafter dem früh e re n  T e ilhaber m ehr 
ausgezahlt ha t, als dessen K a p ita lk o n to  betrug, und 
sow eit n ic h t der zurückb le ibende Gesellschafter im  H in 
b lic k  a u f vorhandene s tille  Reserven A k tiv ie ru n g e n  
vorzunehm en h a tte .“

A us diesen beiden E ntsche idungen sehen Sie, daß sich 
zwei buchtechnische W ege ergeben:

o

a) D e r  F a l l  d e r  E n t s c h e i d u n g  v o m  
14. 3. 1928.
H ie r w ird  also vorausgesetzt, daß die A b findung , und 

zw ar die R M . 2155.13 und  die RM . 1500.—  gezahlt bzw. 
gutgeschrieben werden als E n tg e lt fü r  vorhandene s tille  
Reserven. H in s ic h tlic h  der K ontenbeze ichnung bemerke 
ich, daß m an au f der A k tiv s e ite  das negative  K a p ita lko n to  
besser als Sonderkonto bezeichnet. Es ergeben sich fü r  
den h ie r gedachten F a ll also fo lgende B uchungen:

Das „S onderkon to  V a te r“  e n th ä lt einen Schuldbetrag 
von R M . 2155.13. D ieser Schuldbetrag w ird  vom  V ater 
beim  Ausscheiden ausd rück lich  n ic h t ge tilg t, is t also eben
fa lls  als A b findung  zu betrachten. Dem nach B uchung : 
per A b findungskon to  
an Sonderkonto V a te r

fü r  A usbuchung des negativen K a p ita l
kon tos ..........................................................  B M . 2155.13

Je tz t so ll der V a te r, sobald e in  neuer T e ilhaber ge
funden is t, aus dessen E in lage  RM . 1500.—  erha lten . Der 
B etrag w ird  erst später gezahlt. D er A nspruch  des Vaters 
is t zu buchen: 
per A b findungskon to  
an Sonderkonto V a te r

fü r  A nspruch  au f B arab findung  ............ RM . 1500.—
A u f diese W eise e rg ib t sich au f dem „S onderkon to  

V a te r“  e in  Saldo vo n  RM . 1500.— . W ird  nun  dieser 
Baranspruch  des V aters be fried ig t, dann is t zu buchen: 
per Sonderkonto V a te r 
an G eldkonto  (K B P .)

fü r  A uszah lung  der B a rab findung.

b) D e r  F a l l  d e r  E n t s c h e i d u n g  v o m  
2. 10. 1929.

H ie r  w ird  vorausgesetzt, daß s tille  Reserven n ic h t vo r
handen gewesen sind bei Ausscheiden des Gesellschafters, 
und daß infolgedessen die A b findung , und zw ar sowohl 
der Schuldnachlaß w ie  auch die B arab findung  bzw . der 
Barab findungsanspruch  als V e rlu s t anzusehen s ind .^W ie  
im  ersten F a lle  zu a) is t das „S onderkon to  V a te r be
laste t m it  R M . 2155.13. Dieser Posten w ird  je tz t ebenso 
ausgebucht, w ie  der Abfindungsanspruch ausgewiesen 
w ird  d u rch  fo lgende B uchung : 
per V e rlu s t- und  G ew innkonto  
an folgende

Sonderkonto V a te r
fü r  S c h u ld e r la ß ............  BM* 2 i 55* t3

Sonderkonto V a te r
für Anspruch auf Bar
abfindungsanspruch . . . RM. 1 5 0 0 . RM^_3655^3
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W ird  der B etrag von R M . 1500.—  nach E in tre ten  des 
neuen Gesellschafters an den V a te r ausgezahlt, so e rg ib t 
sich dieselbe Buchung w ie zu a) an le tz te r Stelle.

D ie B e te iligung  des neuen Gesellschafters is t von den 
vorstehenden Buchungen zu a) und b) vo llko m m e n  u n 
abhängig  und la u te t:

per G eldkonto
an K a p ita lko n to  Gesellschafter X .

fü r  E in la g e ...................................................... R M - 3° ° ° - -

Z u  betonen ist, daß die ganze Sache u. U . e in anderes 
Gesicht bekom m t, w enn etwa eine besondere Ause in - 
andersetzungsbilanz au fgeste llt w ürde, bzw. w enn m an 
ann im m t, daß die m ir  vorgelegten B ilanzen  n ic h t als 
Auseinandersetzungsbilanz zu gelten haben. In  diesem
Falle  wäre es ja  m ög lich  gewesen, daß du rch  die Neu
bew ertung der A k tivp o s te n  positive  K a p ita lko n te n  de 
G esellschafter herausgekom m en w ären, so daß die je tz t 
als Schulden au ftre tenden Beträge gar n ic h t vorhanden 
gewesen w ären  und infolgedessen auch n ic h t als A b fin 
dungen bei Schulderlaß anzusprechen w ären. D ie buch
technischen Folgerungen ergeben sich h ie r von  selbst.

D ie Frage der Auseinandersetzungsbilanzen, des Aus
scheidens und  der E rö ffnungsb ilanzen  nach Ausscheiden 
eines Gesellschafters is t übrigens behandelt worden in
H e ft 8/1928 S. 113/114. in  H e ft 3 I / I 9z8 s - 483/ 484 und 
in  H e ft 1/1929 S. 5 /6 .

I I .  AMindung als Verlust.
Die am  2. 10. 1929 ergangene E ntsche idung des R F H . 

V I  A  469/29 sagt, daß im  Falle  der Z ah lung  von  A b fin - 
dungen bei Ausscheiden von  Gesellschaftern gelegenthc 
der Veran lagung des zurückble ibenden Gesellschafters 
zu r E inkom m ensteuer e in  V e rlus t n u r anzuerkennen ist, 
wenn der zurückble ibende Gesellschafter den früheren  
Te ilhabern  m ehr ausgezahlt ha t, als deren K a p ita l-K o n to  
betrug, und soweit n ich t d e r  Z u r ü c k b l e i b e n  
G e s e l l s c h a f t e r  i m  H i n b l i c k  a u f  v o r 
h a n d e n e  s t i l l e  R e s e r v e n  A k t i v i e r u n 
g e n  v o r z u n e h m e n  h a t t e .

H in s ic h tlic h  der B ehandlung beim  Vorliegen  s tille r 
Reserven is t die von  m ir  m ehrfach  und auch oben un te r 
I  e rw ähnte  Entscheidung V I  A  489/27 vom  M - 3- 192°  
(vg l. H e ft 4 /1930 S. 63 /64  (B B -O rdner 12)) maßgebend.

Solche s tille n  Reserven können auch in  dem soge
nannten  G oodw ill stecken, wobei a lle rd ings im  Zusam m en
hänge m it  der A b findung  von Bedeutung is t daß nach 
R F H . V I  A  1632/29 vom  26. 2. 193° beim  Ausscheiden 
eines Teilhabers der an ih n  gezahlte Betrag n ic h t ohne 
weiteres als A u fw endung  au f G oodw ill behandelt werden 
d a rf D ie Entsche idung g ib t w e ite r an, daß Absetzungen 
wegen A bnu tzung  eines Geschäftswertes unzulässig 
seien.

F ü r den F rage fa ll d reh t es sich also um  die Frage, ob 
der beim  Ausscheiden der beiden Gesellschafter vorhandene 
Auftragsbestand, dessen voraussehbare Gewinne den Ge-

Verantwortlich für den Textteil: Carl Fluhme, Berlin-Johannisthal, 
Friedrichstraße 44, für den Anzeigenteil: E. Klaus, Stuttgart, 
Furtbachstraße 18.

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

Nachdruck aus dieser Zeitschrift ist nur m it ausdrücklicher Ge
nehmigung der Schriftleitung und dann nur unter genauer 
Quellenangabe gestattet.

Beratung und Auskunft: Erste Beratung innerhalb eines Vierteljahrs 
kostenfrei, soweit diese Auskunft eine Briefseitc nicht über
schreitet. Diese Vergünstigung gilt jeweils nur bis zum Ablauf des 
betreffenden Vierteljahres. Für die erste darüber hinausgehende 
Briefseite EM. 3.— Auskunftsgebühr, für jede weitere ange
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sellschaftern in  F orm  e iner A b findung ausgezahlt werden, 
als s tille  Reserven bzw. G oodw ill oder als V e rlus t fü r  den 
zurückble ibenden Gesellschafter zu betrachten sind.

Zunächst m üßte festgestellt werden, ob der A b findungs
betrag des einzelnen Gesellschafters das betreffende K a p i
ta l-K o n to  überhaupt überste igt. Is t  dies n ic h t der F a ll, 
so e rg ib t sich weder ein B uchgew inn noch ein B uchver
lus t. Das zeigt sich aus der B uchung per K a p ita l-K o n to  
des Ausscheidenden an Kasse oder an anderes Bestands- 
kon to  oder an Creditoren.

Überste igt die einzelne A bfindung  das betreffende 
K a p ita l-K o n to , dann is t die Frage der s tillen  Reserven 
entsprechend der oben angegebenen E ntsche idung vom  
14. 3. 1928 zu p rü fen . W enn  m an h ie r fü r  den F rage fa ll, 
wo ausd rück lich  die Abfindungen n ic h t als solche fü r 
uns ich tba r in  Anlagew erten steckende Reserven gezahlt 
werden, a n n im m t, daß Auftragsbestand =  A u ftra g  — 
K undscha ft zu setzen ist, dann würde m an zu dem E r
gebnis kom m en, daß die Abfindungsbeträge zu a k t i
v ieren seien.

M it e in igem  Geschick w ird  m an aber auch die ent
gegengesetzte A uffassung vertre ten  können. Nach dem 
Auseinandersetzungsvertrage werden die die K a p ita l
kon ten  übersteigenden Summen bezahlt fü r  den G ewinn 
bzw. den anteilm äß igen Gewinn, der aus den im  Z e it
p u n k t des Ausscheidens vorliegenden A u fträ g e n  heraus
springen w ird . N un besteht ja  der Grundsatz, daß un 
realis ierte Gewinne n ic h t s teuerp flich tig  sind. Bei den im  
Z e itp u n k t des Ausscheidens vorhandenen A u fträ ge n  und 
den d a ra u fh in  in  E rw a rtu n g  von Gewinnen gezahlten 
Abfindungsbeträgen an die ausscheidenden Gesellschafter 
seitens des zurückble ibenden hande lt es sich aber um  
solche un rea lis ie rten  Gewinne. W urde  nun  die A b fin 
dungsum m e a k t iv ie r t  werden, dann würde sie im  Jahre 
des Ausscheidens der Gesellschafter versteuert werden. 
H inzu  ko m m t h ie r, daß der zuruckble ibende Gesell
schafter die später ta tsäch lich  e intretenden Gewinne auf 
den beim  Ausscheiden der beiden Gesellschafter vo rliegen
den Auftragsbestand ohne weiteres versteuern muß. W urde  
m an sich also au f den S tandpunkt stellen, daß die A b fin 
dungsbeträge aus zukü n ftig e n  G ewinnen aus dem beim 
Ausscheiden vorliegenden Auftragsbestand zu a k tiv ie re n  
seien, dann wäre die Folge, daß diese Gewinne zw eim al 
versteuert w ürden, und zw ar von dem zuruckble ibenden 
Gesellschafter. Ü berlegt m an w e ite r, daß der zu ru ck 
bleibende Gesellschafter g le ichze itig  das R is iko  dafür 
träg t, daß nachher überhaupt Gewinne entstehen, so 
ko m m t m an zu dem Ergebnis, die die K ap ita lko n te n  der 
ausscheidenden Gesellschafter übersteigende A b findung 
summe als V e rlus t fü r  den zurückble ibenden Gesell
schafter anzusehen.

U n te r W ü rd igu n g  der Grundsätze der Entscheidung 
vom  14. 3. 1928 h in s ich tlich  einer etwaigen A k tiv ie ru n g s 
p flich t und tro tz  dieser Grundsätze wäre nach m einer An
s ich t also die Auffassung durchzusetzen, daßI die: die 
K a p ita lko n te n  übersteigende A bfindungsum m e im  g - 
fa ll als V e rlus t im  Jahre des Ausscheidens der G ese l- 
schafter anzusehen sei.

fangene Briefseite EM. 4 . - .  Jode weitere Beratung innerhalb 
des gleichen Vierteljahrs pro Briefseito EM. 4.—. Bei Anträgen 
auf Auskunft wird das Einverständnis m it Vorstehendem vor
ausgesetzt. (Postscheckkonto Stuttgart Nr 9347 Muth’sche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.)

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

Verhinderung des Erscheinens durch höhere Gewalt, Streiks, Aus
sperrung, Botriebstörungen usw. begründet keinen Anspruch 
auf Lieferung der Zeitschrift oder auf Eückzahlung des Bo- 
zugsgeldbs, ebenso keinen Ersatzanspruch von Benutzern des 
Anzeigenteiles,

Erfüllungsort und Gcrlchtstand: Stuttgart.
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