
Oliver Schulte 

Fast-Close-Abschliisse und Schadenriickstellungen 
nach HGB, IAS/IFRS und US-G~P 



GABLER EDITION WlSSENSCHAFT 

Rechnungswesen und Unternehmensiiberwachung 
Herausgegeben von 
Professor Dr. Hans-Joachim BScking und 
Professor Dr. Michael Hommel 

Die Schriftenreihe pr~isentiert Ergebnisse der betriebswirtschaft- 
lichen Forschung zu den Themengebieten Financial Accounting, 
Business Reporting, Business Audit, Business Valuation und 
Corporate Governance. Die Beitr~ige dieser Reihe verfolgen das Ziel, 
Vorgaben der ISesetzgebung, der nationalen und internationalen 
Standardsetter sowie Empfehlungen der Wirtschaftspraxis mittels 
des Instrumentariums der betriebswirtschaftlichen Theorie zu 
beschreiben, zu analysieren und insbesondere vor dem Hintergrund 
der Anforderungen des Kapitalmarktes weiterzuentwickeln. 



Oliver Schulte 

Fast-Close-Absch liisse und 
rii Schaden ckstellungen 

nach HGB, IAS/IFRS und 
US-GAAP 

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Hommel 

Deutscher Universit~its-Verlag 



Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet ~iber <http://dnb.ddb.de> abrufbar. 

Dissertation Universitiit Frankfurt am Main, 2006 

1. Auflage Mai 2006 

Alle Rechte vorbehalten 
�9 Deutscher Universitiits-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006 

Lektorat: Brigitte Siegel/Sabine SchSIler 

Der Deutsche Universit~its-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. 
www.duv.de 

Das Werk einschliel~lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich gesch~Jtzt. 
Jede Verwertung aul~erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
ist ohne Zustimmung des Verla.gs unzul~issig und strafbar. Das gilt insbe- 
sondere fiJr Vervielfiiltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem 
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche 
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten 
wiiren und daher von jedermann benutzt werden d~rften. 

Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main 
Druck und Buchbinder: Rosch-Buch, Schel~litz 
Gedruckt auf s~iurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier 
Printed in Germany 

ISBN-IO 3-8350-0342-9 
ISBN-13 978-3-8350-0342-2 



Geleitwort 

W~lrend der geneigte Leser mit den Ver~iffentlichungen zur Rechnungslegung von Banken 

mtihelos ganze Regalreihen flillen kann, nehmen sich die Ver6ffentlichungen auf dem Gebiete 

der Versichemngsbilanzierung eher bescheiden aus. Die Versicherungsbilanzierung tr~igt- so 

scheint es - die Grundztige einer Geheimwissenschaft. Nur wenige Eingeweihte kennen ihre 

Regeln und geben ihr Wissen seit Generationen auf unbekannten Pfaden an ihre Nachfolger 

weiter. Au6enstehenden f~illt es schwer sich tiber die Besonderheiten dieser Disziplin zu in- 

formieren. Herrn Schulte gelingt es, mit seiner Arbeit die Bilanzierungsregeln ftir Versiche- 

rungsvertr~ige systematisch darzustellen und in zentralen Punkten zu erganzen. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation steht die Schadenrtickstellung bei Schaden- und 

Haftpflichtversicherungen. Diese Rtickstellung nimmt in deren Bilanzen den gr613ten Teil der 

Passivseite ein. Sie tibersteigt dabei nicht nur h~iufig das Eigenkapital des Unternehmens um 

ein Vielfaches, sondem sie ist auch durch ein enormes Mal3 an Unsicherheit gekennzeichnet. 

H~iufig liegt eine groge Zeitspanne zwischen der Entstehung des versicherten Schadens und 

der Schadenszahlung durch das Versicherungsuntemehmen. Der entsprechende Zeitraum 

kann bei Verm6genshaftpflichtsch~iden leicht 10 bis 15 Jahre erreichen und tiberschreiten. 

Dabei steht der Versicherer nicht nur vor der Herausforderung, dass er weit in der Zukunft 

liegende, zum Bilanzstichtag h~iufig dem Grunde und der H6he nach unbekannte Schadens- 

zahlungen prognostizieren muss. Der Kapitalmarkt wfinscht auch immer h~iufiger eine schnel- 

lere Information. Dadurch ist das Versicherungsuntemehmen gezwungen, m~glichst unver- 

ztiglich nach dem Bilanzstichtag verl~issliche Aussagen fiber den Umfang der Schadenrtick- 

stellungen zu publizieren. Diese ambitionierte Aufgabe kann nur gelingen, wenn systemge- 

rechte, interpretierbare Bilanzierungsvorschriften entwickelt werden, die eine typisierte Be- 

richterstattung tiber Schadenrtickstellungen gew~ihrleisten, und wenn funktionsttichtige 

Sch~itzverfahren ausgew~ihlt werden, die eine objektivierte Sch~itzung der zuktinftigen Scha- 

denszahlungen erm6glichen. Eine fundierte, kritische Analyse der (inter-) nationalen Bilanzie- 

rungsvorschriften ftir Schadenrfickstellungen ist dazu unerl~isslich. 

Herr Schulte hat sich dieser Aufgabe angenommen. 121beraus sachkundig stellt er die ftir die 

Bilanzierung von Schadenrfickstellungen mal3gebenden (rudiment~iren) Vorschriften des HGB 

und der IAS/IFRS und US-GAAP vor und sch~irft sie vor dem Hintergrund der jeweils gelten- 

den Rechnungslegungssysteme. Der Leser erf~ihrt nicht nur, auf welche sehr unterschiedliche 

Art und Weise die Schadenrtickstellungen in den einzelnen Systemen angesetzt und bewertet 

werden. Herr Schulte zeigt darfiber hinaus anhand klar strukturierter Beispiele die St~irken 



und Schw~ichen der international g~ingigen Sch~itzverfahren auf und w~igt sie gegeneinander 

ab. 

Die vorliegende Arbeit verbindet theoretischen Anspruch und Praxisrelevanz in idealer Wei- 

se. Der Verfasser verfiigt fiber eine herausragende Kenntnis der bilanztheoretischen Grundla- 

gen und versteht es, die auslegungsoffenen Bilanzierungsvorschriften tiberzeugend zu syste- 

matisieren und unter Beachtung des geltenden Bilanzzwecks zu pr~izisieren, ohne den Praxis- 

bezug aus den Augen zu verlieren. Mit gut gew~ihlten Beispielen verdeutlicht er nachvoll- 

ziehbar die praktische Relevanz der von ihm erzielten Ergebnisse. Die vorliegende Arbeit ist 

deshalb ftir den wissenschat~lich Interessierten und den Bilanzierungspraktiker gleichermal3en 

lesenswert und von grol3em Gewinn. Ich wfinsche ihr eine weite Verbreitung. 

Prof. Dr. Michael Hommel 
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Problemstellung 
Die Jahresabschlfisse bzw. u n t e r j ~ g e n  Abschlttsse sollen den aktuellen und den potentiellen 

Investoren entscheidungsntitzliche, d. h. entscheidungsrelevante und von Dritten zuverl~issig 

nachprtifbare Unternehmensinformationen zur Verfiigung stellen. 1 Eine entscheidungsrele- 

vante Information zeichnet sich durch die F~igkei t  aus, die wirtschaftlichen Entscheidungen 

der Kapitalmarktteilnehmer in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. 2 Die Kapitalge- 

ber k6nnen jedoch auf die aktuelle Unternehmensentwicklung nut reagieren, wenn ihnen die 

Finanzdaten im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung auch bekannt sind. 3 Insofern mtissen 

entscheidungsrelevante Abschlussinformationen zeitnah kommuniziert werden. Um dies zu 

gew~hrleisten, erstellen Untemehmen, die an den internationalen Kapitalm~rkten gelistet sind, 

zunehmend sog. Fast Close-Abschltisse. 4 Der Begriff ,,Fast Close" bezeichnet dabei die be- 

schleunigte Aufstellung, Prtifung und Ver6ffentlichung von Monats-, Quartals- und Jahresab- 

schltissen und umfasst in erster Linie organisatorische MaBnahmen zur Beschleunigung der 

Abschlusserstellung. 5 

In der Regel sind einige Gesch~iftsvorfglle am Bilanzstichtag noch nicht (vollst~indig) abge- 

schlossen, so dass Sch~itzungen des Untemehmens im Rahmen der Abschlusserstellung un- 

vermeidbar sind. 6 Nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts, der US-GAAP und 

der IAS/IFRS sind in die Schatzungen wertaufhellende Ereignisse, die dem Untemehmen erst 

nach dem Bilanzstichtag bekannt werden, einzubeziehen. Die zeitnahe Ver6ffentlichung von 

Fast Close-Abschltissen flihrt zwangsl~iufig zu einer Verktirzung des Aufhellungszeitraums, 

so dass wertaufhellende Ereignisse in Fast Close-Abschl~issen nur in einem geringeren Um- 

fang als in traditionellen Abschlt~ssen be~cksichtigt werden k6nnen. Je weniger Zeit dem 

Unternehmen nach dem Bilanzstichtag bleibt, um wertaufhellende Informationen zu erlangen 

und mit diesen seine Sch~itzungen zu (tiber-)pNfen, desto weniger zuverl~issig sind (vermeint- 

1 Vgl. SFAC 1 par. 34; IAS Framework par. 12. W~ihrend der handelsrechtliche Einzelabschluss der Auss- 
chiittungsbemessungs- und der Informationsfunktion dient, besitzt der handelsrechtliche Konzemabschluss 
ausschlieBlich eine Informationsfunktion. Vgl. hierzu stellvertretend Schildbach, Thomas (Konzemab- 
schluss, 1991), S. 15; Sch6llharnrner, Rainer (Insurers, 2003), S. 9 -  10. 

2 Coenenberg, Adolf G. (Informationssysteme, 1971), S. 740; B6cking, Hans-Joachim~ Lopatta, Kerstin/ 
Rausch, Benjamin (Fair Value-Bewertung, 2005), S. 96. 

3 Vgl. Zeghal, Daniel (Timeliness, 1984), S. 367; Homrnel, Michael/Schulte, Oliver (ScNitzungen, 2004), 
S. 1671. 

4 Vgl. Fourie, Dirk (Fast Close, 2000), S. 744; Vgl. KPMG Consulting (Fast Close, 2000), S. 9. 
5 Vgl. Hiittche, Tobias (Virtual Close, 2002), S. 1640; Raschke, Jens/Vogel, Johannes (Fast Close, 2002), 

S. 284; Fiilling, Thorsten (Prozessoptimierung, 2002), S. 1; Eggernann, Gerd/Petry, Martin (Fast Close, 
2002), S. 1637; Mgtder, Patrick/Schiirli, Oliver (Fast Close, 2002), S. 1079. 

6 Vgl. Littrnann, Eberhard (Sch~itzungen, 1962), S. 325 - 326; Moonitz, Maurice (Postulates, 1965), S. 33. 



lich) die gew~ihrten Abschlussinformationen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Zuverl~is- 

sigkeit der Abschlussinformationen unter einer Verktirzung des Aufhellungszeitraums leidet. 

In Periodenabschltissen von Versicherungsuntemehmen kommt dieser Frage eine besondere 

Bedeutung zu, da in einigen Versicherungszweigen zwischen dem Eintritt der Versicherungs- 

F~ille und den tats~ichlichen Schadenzahlungen langere Zeitr~iume vergehen. Nach einer Unter- 

suchung von Schmidt-Salzer  7 ist in der Betriebshaftpflichtversicherung erst nach 5 Jahren, in 

der Arzthaftpflichtversicherung erst nach 6 bis 10 Jahren und in der Architekten- und Verm6- 

gensschaden-Haftpflichtversicherung erst nach 10 bis 15 Jahren ,,erfahrungsgem~il3 tiber- 

schaubar, wie viele und welche Schadenf~ille zu regulieren sind, die dem Ereignis- oder Ver- 

stol3jahr zuzuordnen sind. ''8 So werden in der Verm/Sgensschaden-Haftpflichtversicherung 

lediglich ca. 40 % der Schadenf'~ille eines Verstol3- oder Eintrittsjahres auch im selbigen fest- 

gestellt bzw. gemeldet. Die restlichen 60 % verteilen sich auf die nachfolgenden Jahre, wobei 

im 3. Folgejahr nach dem Verstol3- oder Eintrittsjahr ca. 90 % der Schadenf'~ille gemeldet 

wurden. In der Architekten-Haftpflichtversicherung kann davon ausgegangen werden, dass 5 

Jahre nach dem Schadenereignis- bzw. Verstol3jahr ,,erst ca. 75 - 79 % der Sch~iden bekannt" 

sind und hierauf ,,etwa 93 - 95 % des Schadenaufwands ''9 entfallen. Demzufolge ist ein we- 

sentlicher Anteil der Schadenersatzleistungen, die aus der Gew~ihrung von Versicherungs- 

schutz resultieren, auch dann noch ungewiss, wenn das Versicherungsunternehmen den Ver- 

sicherungsschutz bereits gew~ihrt hat. I~ 

Nach deutschem Handelsrecht und nach US-GAAP ist f'tir solche dem Grunde und/oder der 

H6he nach ungewissen Verbindlichkeiten aus in der Abschlussperiode eingetretenen, aber am 

Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten VersicherungsF~illen eine Schadenrfickstellung zu 

bilden. ~ In den Periodenabschltissen von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen ist 

7 Zur Untersuchung vgl. Schmidt-Salzer, Joachim (IBNR, 1984), S. 6. 
s Schmidt-Salzer, Joachim (IBNR, 1984), S. 6. Vgl. auch Nelson, Karen K. (Discounting, 2000), S. 118 - 

119. 
9 Schmidt-Salzer, Joachim (IBNR, 1984), S. 10. 
~o In einem Versicherungsvertrag stehen sich als Leistungen die Zahlung der vereinbarten Pr~imie seitens des 

Versicherungsnehmers und die ,,Gewahnmg von Versicherungsschutz" seitens des Versicherungsunter- 
nehmens gegenfiber. Das Versicherungsuntemehmen gewahrt den Versicherungsschutz in zwei Leistungs- 
stufen und ,,zwar zunachst die latente Versicherungsschutzbereitschaft (1. Stufe)", die mit dem Eintritt des 
Versicherungsfalls ,,schlie61ich in die Gew~ihrung des konkreten Versicherungsschutzes (2. Stufe) aufgeht." 
Sasse, Jiirgen/Boetius, Jan (Rfickstellungen, 1973), S. 18. 

l~ Vgl. Geib, Gerd/ Telgenbiischer, Franz R.(Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen, Loseblatt), 
Kapitel B IV, Rdnr. 90; Koch, Alfons/Krause, Hans-Josef (Beck'scher Versicherungsbilanz-Kommentar, 
1998), w 341g HGB, Rdnr. 1; SFAS 60 par. 17. Nach IFRS 4 dfirfen ffir die Erstellung der Periodenab- 
schltisse nach IAS/IFRS die bisherigen Bilanzierungsmethoden, also die Regelungen des deutschen Han- 
delsrechts oder der US-GAAP, mit einigen Ausnahmen beibehalten werden. Vgl. IFRS 4, BC par. 78. 



die Schadenr~ckstellung regelm~ig die h6chste versicherungstechnische Rt~ckstellung. 12 Sie 

bildet die Zeitdifferenz zwischen dem Eintritt und der Abwicklung des Versicherungsfalls 

abl3 und ihre Bilanzierung ist daher in einem besonderen Mal3e mit Sch/itzungen verbunden. 

Die Erstellung von Fast Close-Abschlt~ssen geht nicht mit speziellen Ansatz- und Bewer- 

tungsvorschriften einher, sondem soil im Rahmen der bestehenden Ansatz- und Bewertungs- 

vorschriften eine zeitnahe Ver6ffentlichung der Periodenabschltisse erm6glichen. Der Ansatz 

und die Bewertung der Schadenrfickstellung nach deutschem Handelsrecht und US-GAAP 

bilden somit die Rahmenbedingungen far die Bilanzierung der Schadenrt~ckstellung in Fast 

Close-Abschlt~ssen. Daher sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften ft~r die Schaden141ck- 

stellung nach deutschem Handelsrecht und US-GAAP zu untersuchen und Unterschiede her- 

auszuarbeiten, bevor eine Diskussion der Bilanzierung von Schadenrfickstellungen in Fast 

Close-Abschltissen erfolgen kann. Hierbei stehen die Anforderungen einer wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise einerseits und die Objektivierungserfordemisse des jeweiligen Rechnungs- 

legungssystems andererseits im Mittelpunkt. Wenn bspw. die Schadenrt~ckstellungen in einer 

wirtschaftlichen Betrachtungsweise for wirtschaftliche Belastungen aus dem in der Ab- 

schlussperiode gew/~hrten Versicherungsschutz gebildet werden sollen, dtirfen (ktinftige) 

Schadenzahlungen aus Kulanzleistungen, die ohne den Eintritt des Versicherungsfalls er- 

bracht werden, nicht unberacksichtigt bleiben. Dies wirft die Frage nach einer geeigneten 

Objektivierung der faktischen Verpflichtung auf, wenn die vertraglichen Voraussetzungen f'tir 

den Eintritt des Versicherungsfalls nicht erfiillt sind. Im Rahmen der Bewertung verlangt eine 

wirtschaftliche Betrachtungweise weiterhin die Passivierung der Schadenrfickstellung mit 

dem Betrag, der f'tir die Abwicklung der Versicherungsf'alle im Er~llungszeitpunkt voraus- 

sichtlich anf~illt. Insofem ist zu diskutieren, inwieweit zukt~nftige Lohn- und Preissteigerun- 

gen in die Bewertung der Schadenrfickstellung einzubeziehen sind oder Objektivierungserw/~- 

gungen gegen deren Berficksichtigung sprechen. 

So bildete bspw. die Allianz Gruppe im Gesch/iftsjahr 2004 ftir das Segment Schaden/Unfall eine Schaden- 
riickstellung in H6he von 55.536 Mio. 6, was einem prozentalen Anteil von 67 % an den gesamten versi- 
cherungstechnischen Riickstellungen (83.139 Mio. 6) in diesem Segment entspricht. Vgl. Gesch~iftsbericht 
der Allianz Gruppe 2004, S. 126 und 150. 
Vgl. Treuberg, Hubertus Grafvon/Angermeyer, Birgit (Versicherungsuntemehmen, 1995), S. 299. 



Neben den Rechnungslegungsvorschriften wird die Vermittlung zuverl~issiger Abschlussin- 

formationen in Fast Close-Abschltissen auch entscheidend davon beeinflusst, ob eine zuver- 

l~issige Berechnung der Schadenrtickstellung durch geeignete Sch~itzverfahren bereits vor 

bzw. am Bilanzstichtag gelingt. In traditionellen Abschltissen verwenden Versicherungsun- 

ternehmen, die Periodenabschltisse nach US-GAAP erstellen, zur Sch~itzung der Schaden- 

rtickstellung h~iufig das Chain-Ladder-Verfahren, das Cape Code-Verfahren oder das Born- 

huetter-Ferguson-Verfahren. TM Die mit der Anwendung dieser Sch~itzverfahren in Fast Close- 

Abschltissen verbundenen Chancen und Grenzen f'tir die Informationsvermittlung sind aufzu- 

zeigen. Dartiber hinaus ist zu kl~iren, unter welchen Voraussetzungen die Anwendung der 

Sch~itzverfahren auch in handelsrechtlichen Abschltissen zul~issig ist, und welche Unterschie- 

de zu Verfahren15 bestehen, die nach deutschem Handelsrecht zur Anwendung kommen. 

Gleichzeitig mit dem unterj~ihrigen Abschluss bzw. Jahresabschluss muss das Versicherungs- 

unternehmen einen Lagebericht ver6ffentlichen. 16 Zur Beurteilung der Prognosequalit~it des 

Managements soil der Lagebericht auch Soll-Ist-Vergleiche ermtiglichen. Die Untersuchung 

der Bedeutung der Lageberichterstattung in Fast Close-Abschltissen wtirde jedoch den Um- 

fang dieser Arbeit tiberschreiten und muss daher einer anderen Ausarbeitung tiberlassen wer- 

den. 

Der Gang der Untersuchung ist durch die Skizzierung der Fragestellungen vorgezeichnet. Das 

erste Kapitel hat das Spannungsverh~iltnis zwischen der Vermittlung entscheidungsrelevanter, 

weil zeitnaher, und zuverl~issiger Abschlussinformationen zum Gegenstand. Dabei wird zu- 

n~ichst die Bedeutung der zeitnahen Ver6ffentlichung in den verschiedenen Rechnungsle- 

gungssystemen und des Begriffs ,,Fast Close" herausgearbeitet. Hierauf aufbauend wird un- 

tersucht, inwieweit eine Verktirzung des Aufhellungszeitraums zwecks Vermittlung entschei- 

dungsrelevanter Informationen mit den Wertaufhellungskonzeptionen der einzelnen Rech- 

nungslegungsregelwerke vereinbart werden kann. 

~4 Vgl. Fourie, Dirk/Miiller-Arnold, Michael/Uden, Bernhard (Sch~itzungen, 2002), S. 28. 
t5 Vgl. Geib, Gerd/ Telgenbfischer, Franz R.(Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen, Loseblatt), 

Kapitel B IV, Rdnr. 135 - 137. 
16 Vgl. fiJr Versicherungsunternehmen w 3411Abs. 1 Satz 1 HGB. 



Beginnend mit einer Untersuchung der Leistung und Leistungserstellung im Versicherungs- 

geschaft erfolgt im zweiten Kapitel die Untersuchung der Bilanzierungsvorschriflen der 

Schadenrtickstellung nach deutschem Handelsrecht, IAS/IFRS und US-GAAP. Dabei orien- 

tiert sich der Ansatz und die Bewertung der Schadenrtickstellung nach deutschem Handels- 

recht an den handelsrechtlichen GoB, die auf das Versichemngsgesch~ift tibertragen werden. 

Den Ausf'tihrungen nach US-GAAP liegt der SFAS 60 zu Grunde, der die Bilanzierung der 

Schadenrtickstellung regelt. 

Das dritte Kapitel diskutiert verschiedene Sch~itzverfahren zur Ermittlung der SchadennJck- 

stellung vor dem Hintergrund der Vermittlung von zuverl~issigen Abschlussinformationen in 

Fast Close-Abschltissen. Die Zul~issigkeit der Anwendung des Chain-Ladder-Verfahrens, des 

Cape Code-Verfahrens oder des Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens nach deutschem Handels- 

recht wird anhand der im zweiten Kapitel gewonnenen Erkenntnisse beurteilt. Die Arbeit 

schliel3t mit einer thesenf6rmigen Zusammenfassung. 



I. Die Grundlagen des Fast Close-Abschlusses 

A. Vermittlung entscheidungsniitzlicher Informationen als Sinn und Zweck der 
externen Rechnungslegung 

1. Zielsetzung der externen Rechnungslegung nach deutschem Handelsrecht 

1.1. Die Funktionen des handelsrechtlichen Einzelabschlusses 

1.1.1. Ausschiittungsbemessungsfunktion 

Der handelsrechtliche Einzelabschluss dient p r i m ~  der vorsichtigen Best immung des aus- 

sch0ttungsf~.higen Gewinns (Aussch0ttungsbemessungsfunktion). Dieser Sinn und Zweck 

1/~sst sich hermeneutisch aus den handelsrechtlich kodifizierten und nicht-kodifizierten 

Grunds/~tzen ordnungsm~Biger Buchftihrung ableiten. 17 

Die Grunds/~tze ordnungsm/~Biger Buchffihrung umfassen ,,als (kodifizierte) Fundamental- 

prinzipien das Realisationsprinzip und das Imparit/itsprinzip 'aS sowie ,,zahlreiche konkretisie- 

rende Vereinfachungs- und Objektivierungsprinzipien. ''19 Dabei l~sst sich mit diesen Rech- 

nungslegungsgrunds~tzen nur ,,eine objektivierte, vorsichtige (umsatzgebundene und verlust- 

antizipierende) Ermittlung des Gewinns ''2~ widerspruchsfrei vereinbaren. 21 Dieser Gewinn 

,,dient als Ausschfittungsrichtgr6Be, d. h. verteilbarer Betrag ''22. 

Der nach den handelsrechtlichen Vorschriften ermittelte Gewinn soll eine Gewinnverteilung 

gew/~hrleisten 23, die im Interesse der Gesellschatter und Dritten (bspw. G1/~ubiger) langfristig 

die Untemehmenssubstanz sichert, z4 Da die Bestimmung des ausschtRtungsf~ihigen Gewinns 

grunds~tzlich mit einer Ermittlung der entstandenen Gewinnverteilungs- bzw. Gewinnaus- 

Vgl. Moxter, Adolf(Sinn und Zweck, 1987), S. 363 - 369; Ballwieser, Wolfgang (GOB, 1987), S. 3 - 19; 
Moxter, Adolf(wirtschaftliche Betrachtungsweise, 1989), S. 233 m. w. N.; B6cking, Hans-Joachim (Finan- 
zierungsleasing, 1989), S. 494; Moxter, Adolf(Bilanzrechtsprechung, 1999), S. 6 - 7; Hommel, Michael 
(Dauerschuldverh~ltnisse, 1992), S. 6 -  13; Berndt, Thomas (Rechnungsabgrenzungsposten, 1998), 
S. 39-42. 

18 Moxter, Adolf(Sinn und Zweck, 1987), S. 365; vgl. Moxter, Adolf(Standort, 1995), S. 32. 
~9 Hommel, Michael/Schmidt, Reinhard H./ Wiistemann, Jens (Grunds~itze, 2004), S. $91. Vgl. auch Moxter, 

Adolf(System, 1985), S. 24. 
20 Moxter, Adolf(Sinn und Zweck, 1987), S. 365. 
21 Vgl. Moxter, Adolf(Sinn und Zweck, 1987), S. 363 - 369; Hommel, Michael (Dauerschuldverh/~ltnisse, 

1992), S. 6 -  13. 
22 Moxter, Adolf(System, 1985), S. 24. 
23 Die Aufgabe der Bemessung von Gewinnansprfichen ergibt sich de lege lata aus dem Gesellschaftsrecht, 

das die gesetzlichen Gewinnverteilungs- und Gewinnausschfittungsansprfiche nach dem handelsrechtlichen 
Gewinn bemisst (fOr Personengesellschaften w167 120 Abs. 1, 167 Abs. 1,232 Abs. 1 HGB; fiJr Kapitalge- 
sellschaften w 58 Abs. 1 AktG und w 29 Abs. 1 GmbHG), und aus der grunds/~tzlichen Maf~geblichkeit (w 5 
Abs. 1 Satz 1 EStG)der handelsrechtlichen GoB fiir die Steuerbilanz. 

24 Vgl. Moxter, Adolf(Rechnungslegung, 2003), S. 3. Vgl. kritisch zur Erreichbarkeit Siegel, Theodor (Ernst- 
haftigkeit, 1997), S. 124 - 127. 



schiittungsansprtiche einhergeht, dient der handelsrechtliche Einzelabschluss aber auch dem 

Schutz der Gewinnberechtigten vor willktirlichen Gewinnkiirzungen (Mindestausschtittung). 25 

1.1.2. Informationsfunktion 

Unbestritten besitzt der handelsrechtliche Einzelabschluss neben der Ausschtittungsbemes- 

sungsfunktion auch eine Informationsfunktion 26, die sich aus den handelsrechtlich kodifizier- 

ten Einblicksgeboten ergibt27: Nach w 238 Abs. 1 Satz 1 HGB ist jeder  Kaufmann verpflichtet, 

,,die Lage seines Verm6gens nach den Grunds~itzen o rdnungsm~ige r  Buchfi ihnmg ersicht- 

lich zu machen" (Selbstinformationspflicht). 28 Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften 

soll nach w 264 Abs. 2 Satz 1 HGB ,,unter Beachtung der Grunds~itze o rdnungsm~ige r  Buch- 

ftihrung ein den tats~ichlichen Verh~ilmissen entsprechendes Bild der Verm6gens-,  Finanz- 

und Ertragslage vermitteln." Auch lassen sich die Gliederungsvorschriften 29 sowie die Infor- 

mationspflichten im Anhang und im Lagebericht 3~ nur vor dem Hintergrund einer Informati- 

onsvermittlung gegentiber Dritten begrtinden. 31 

Nach h. M. ist die Informationsfunktion des w 264 Abs. 2 HGB keine vorrangige General- 

norm (,,overriding principle") des deutschen Handelsrechts. 32 Der nach handelsrechtlichen 

Grunds~itzen o r d n u n g s m ~ i g e r  Buchf'tihrung ermittelte Gewinn bzw. das hiemach ermittelte 

Verm6gen ist zur Vermittlung eines den tats~ichlichen Verh~iltnissen entsprechenden Bildes 

der Verm6gens-,  Finanz- und Ertragslage grds. nicht geeignet. 33 Nach der Abkopplungsthese 

von Moxter k6nnen ,,Verzerrungen, die der Gewinn als Indikator der wirtschafllichen Unter- 

nehmensentwicklung angesichts seiner objektivierten und vorsichtigen Ermittlung erleidet, 

25 Vgl. Moxter, Adolf(Rechnungslegung, 2003), S. 3. 
26 Vgl. Ballwieser, Wolfgang (Informations-GoB, 2002), S. 115 - 116. 
27 Vgl. Berndt, Thomas (Rechnungsabgrenzungsposten, 1998), S. 25 - 29. 
28 Dariiber hinaus soll der Einzelabschluss den Kaufmann im Insolvenzfall vor unberechtigten Anspriichen 

yon Dritten schiitzen. Vgl. Moxter, Adolf(Rechnungslegung, 2003), S. 3. 
29 Vgl. w167 264 ff. HGB. 
3o Vgl. w167 284 ff. HGB. 
31 Vgl. Ballwieser, Wolfgang (Nutzen, 1996), S. 8. 
32 Vgl. Moxter, Adolf(EG-Bilanzrichtlmie, 1978), S. 1630 - 1631; Beisse, Heinrich (Generalnorm, 1988), 

S. 34 - 36; Streim, Hannes (Kommentierung w 264 HGB, Loseblatt), Tz. 19; Beine, Frank (Scheinkonflik- 
te, 1995), S. 4 6 7 -  475, W6lk, Armin (Generalnorm, 1992), S. 1 1 4 -  119. Dagegen vertreten Bud- 
de/F6rschle die Ansicht, das true and fair view-Gebot sei eine vorrangige Generalnorm und Wahlrechte 
sowie ErmessensspieMiume entsprechend auszuiaben. Vgl. Budde, Wolfgang Dieter/F6rschle, Gerhart 
(,,True and Fair View", 1988), S. 43. Vgl. hierzu auch Clemm, Herrmann (Wahlrechte, 1995), S. 135 - 156, 
insb. 136 - 138. Nach Clausen handelt ,,es sich bei dem Einblicksgebot...um den wichtigsten GOB" Clau- 
sen, Carsten P. (Stellenwert, 1987), S. 79 - 92, hier S. 89. 

33 Vgl.  Moxter, Adolf(Standort, 1995), S. 32 - 33; Clemm, Herrmann (Wahlrechte, 1995), S. 141 - 144; 
Streim, Hannes (Generalnorm, 1994), S. 398 -403, Hommel, Michael/ Schmidt, Reinhard H./ Wiistemann, 
Jens (Grunds~itze, 2004), S. $86 m w. N. 



[...] durch entsprechende Angaben im Anhang geheilt werden. ''34 Dadurch wird die Informa- 

tionsfunktion des handelsrechtlichen Einzelabschlusses auf den Anhang verlagert und das true 

and fair view-Gebot des w 264 Abs. 2 HGB zur Generalnorm f'tir Fragen der Gliederung und 

des Anhangs. 35 

1.2. Informationsfunktion des handelsrechtlichen Konzernabschlusses 

Im Gegensatz zum handelsrechtlichen Einzelabschluss dient der handelsrechtliche Konzem- 

abschluss nicht der Ermittlung des ausschtittungsf~ihigen Gewinns, sondem besitzt nur eine 

Informationsfunktion. 36 Im Rahmen seiner Informationsfunktion soil der handelsrechtliche 

Konzernabschluss den externen Rechnungslegungsadressaten, d. h. gegenw~irtigen und poten- 

tiellen Anteilseignern, Gl~iubigem, Lieferanten, Mitarbeitern und Offentlichkeit, Informatio- 

nen vermitteln, die ihnen eine Absch~itzung der Konsequenzen von Entscheidungen, die ihre 

Beteiligung an oder ihre Beziehung zu dem jeweiligen Unternehmen betreffen, erm6glichen. 37 

Dazu soil der Konzernabschluss nach w 297 Abs. 2 Satz 2 HGB ,,unter Beachtung der Grund- 

s~itze ordnungsmW3iger Buchffihrung ein den tats~ichlichen Verh~iltnissen entsprechendes Bild 

der Verm6gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns" vermitteln. Darfiber hinaus sind 

nachw 298 Abs. 1 HGB einige far den Einzelabschluss der Kapitalgesellschaft geltenden Vor- 

schriften auch f'tir den Konzemabschluss zu beachten. 38 Demnach ist der Konzernabschluss, 

die Besonderheiten eines konsolidierten Abschlusses ausgenommen, grunds~itzlich wie der 

Einzelabschluss einer Kapitalgesellschaft aufzustellen. Eine Zweckidentit~tt zwischen Einzel- 

und Konzernabschluss kann hieraus aber nicht abgeleitet werden 39, der Konzemabschluss 

erg~inzt vielmehr den Einzelabschluss als zus~itzliches Informationsinstrument 4~ 

34 Moxter, Adolf (True-and-fair-view-Gebot, 1995), S. 426 - 428; vgl. auch Moxter, Adolf (EG- 
Bilanzrichtlinie, 1978), S. 1630 - 1631; Moxter, Adolf(Bilanzlehre II, 1986), S. 67 - 68; Schildbach, Tho- 
mas (Generalklausel, 1987), S. 13; Clemm, Herrmann (Wahlrechte, 1995), S. 135 - 156; W6lk, Armin (Ge- 
neralnorm, 1992), S. 107 - 111. Auf Probleme verweisen Biener, Herbert (Informationsgehalt, 1979), 
S. 3 - 6; ablehnend Groflfeld, Bernhard (Bilanzrecht, 1998), Rdnr. 65. 

35 Vgl. Moxter, Adolf(True-and-fair-view-Gebot, 1995), S. 426 - 428; Streim, Hannes (Generalnorm, 1994), 
S. 398 - 403; Adler/Diiring/Schmaltz (Rechnungslegung und PriJfung, 1996), w 264 HGB, Tz. 104; 
Schildbach, Thomas (Generalklausel, 1987), S. 13. 

36 Vgl. Schildbach, Thomas (Konzernabschluss, 1991), S. 15. 
37 Vgl. Schildbach, Thomas (Konzernabschluss, 1991), S. 16; K6hle, Holger (Konzemabschluss, 1997), 

S. 26 - 47. 
38 Vgl. Baetge, J6rg/Kirsch, Hans-Jiirgen/Thiele, Stefan (Konzembilanzen, 2000), S. 28. 
39 Vgl. Klein, Giinter (Zwecke, 1989), Rdnr. 872 - 875; a.A. Burkel, Peter (Aussagekraft, 1985), S. 839. 
4o Vgl. Baetge, J6rg/Kirsch, Hans-Jiirgen/Thiele, Stefan (Konzembilanzen, 2000), S. 35. 


