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Geleitwort 

Mit der Verabschiedung von SFAS 141 „Business Combinations" und SFAS 142 „Goodwill 

and Other Intangible Assets" im Juni 2001 hat das FASB eine lange gefuhrte Diskussion tiber 

die Bilanzierung von Untemehmenszusammenschlussen, insbesondere von Goodwill und 

immateriellen Vermogenswerten vorerst abgeschlossen. Den gnmdlegenden Anderungen, die 

sich auf die alleinige Anwendung der Erwerbsmethode, den Wegfall der planmaBigen Ab-

schreibung von immateriellen Vermogenswerten und Goodwill, soweit sie eine unbestimmte 

Nutzungsdauer aufweisen, und die Einfuhrung des sogenannten Impairment Only Approach 

beziehen, ist das lASB mit Verabschiedung des IFRS 3 „Business Combinations" im Jahr 

2004 in weiten Teilen gefolgt. Im Rahmen der Konvergenzbestrebungen von FASB und 

lASB steht aber auch nach der Verabschiedung der einzelnen Standards die Bilanzierung von 

Business Combinations auf der Agenda der Standardsetter. Die im Jahr 2005 als Joint Project 

initiierte Business Combinations Phase II hat als erstes Ergebnis die Veroffentlichung jeweils 

eines Exposure Drafts zur Anderung von IFRS 3 und SFAS 141 zur Folge. Die Diskussion 

liber die Bilanzierung von Business Combinations bleibt ein anhaltender Brennpunkt. 

Die Arbeit von Frau Dr. Lopatta greift die aktuelle Problematik der Bilanzierung von Busi

ness Combinations sowie die daran ankniipfende bilanzielle Behandlung von Goodwill und 

anderen immateriellen Vermogenswerten auf und analysiert diese sehr kritisch. Dabei erfolgt 

die Analyse insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen bilanziellen Abbildung dieser 

GroBen in den Abschlussen von Untemehmen und der Zielsetzung der Rechnungslegung, 

entscheidungsnutzliche Informationen zu vermitteln. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wei-

terhin die Diskussion uber die Kaufpreisallokation und den Impairment Test. Auch werden 

weiterfuhrende Vorschlage fur die Bilanzierung von Business Combinations, Goodwill und 

anderen immateriellen Vermogenswerten dem Leser unterbreitet. 

Frau Dr. Lopatta leistet mit ihrer detaillierten Untersuchung einen herausragenden Beitrag zur 

Forschung im Bereich der intemationalen Rechnungslegung. Die konzeptionellen und konsi-

stenten Uberlegungen liefem wertvolle Anregungen fur die weitere Entwicklung im Rahmen 

der Standardsetzung. Aufgrund der umfassenden und intensiven Auseinandersetzung mit den 

neusten Entwicklungen bietet die Arbeit eine fundierte Diskussionsgrundlage, indem sie we-

sentliche Starken und Schwachen der bestehenden Standards herausstellt und kunftige Ent-

wicklungstendenzen kritisch hinterfragt. Die Lekttire dieser Arbeit ist alien Personen zu emp-

fehlen, die sich mit Fragen der intemationalen Rechnungslegung auseinandersetzen. 

Prof Dr. Hans-Joachim Bocking 
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I Kapitel: Einleitung 

1 Problemstellung 

Die anhaltende Globalisienmg der Kapital- und Gutermarkte fuhrt dazu, dass international 

agierende Untemehmen einem erhohten Erfolgsdruck ausgesetzt sind. Sie mussen die Erwar-

timgen des Kapitalmarkts hinsichtlich eines Gewinn- und Umsatzwachstums mindestens 

erftillen, um fur gegenwartige und potenzielle Investoren interessant zu sein. Diese Wachs-

tumserwartungen konnten vor allem wahrend des Borsenhausse in den Jahren von 1999 bis 

2000 von vielen Untemehmen mit Hilfe ihrer intemen Ressourcen nicht schnell genug erftillt 

werden. In solchen Fallen wurde das Wachstum durch die Akquisition von Untemehmen, die 

bereits am Markt etabliert waren, extern beschleunigtJ Fur dieses Wachstum wurde durch 

Erwerb mittels eigener Aktien oftmals ein hoher Preis gezahlt, woraus der Ansatz hoher 

Goodwills^ resultierte. Vor allem Untemehmen, die beispielsweise in der Informa-

tionstechnologie oder der New Economy t^tig waren, haben sehr hohe Preise fur die Akquisi

tion von direkten Konkurrenten oder Technologieinnovatoren bezahlt. Erklartes Ziel dieser 

Transaktionen war u. a., Ressourcen wie beispielsweise Markennamen, Kundenstamme, 

Vertriebsnetzwerke oder intellektuelles Kapital zu erlangen. Diese Akquisitionen beeinflussen 

wesentlich die Konzemabschlusse der Untemehmen und insbesondere den Vermogensaus-

weis, da neben den physischen Vermogenswerten nur hinreichend objektivierbare immate-

rielle Vermogenswerte zum Ansatz gelangen dtirfen; alle anderen verblieben bisher in der 

ResidualgroBe Goodwill. Diese mangelnde Objektivierbarkeit der Goodwillkomponenten 

fiihrt dazu, dass eine als „Wertlticke" bezeichnete Differenz zwischen dem bilanziellen Ei-

genkapital eines Untemehmens und seiner Marktkapitalisierung besteht. Viele durch den Un-

temehmenszusammenschluss erworbene wesentliche Ressourcen, wie beispielsweise in

tellektuelles Kapital, konnen (und sollen) durch die „strengen" Objektiviemngsregeln nicht 

bilanziell angesetzt werden. Die Informationen hieruber werden im Rahmen einer traditionel-

len Rechnungslegung^ nicht an den Adressaten vermittelt, obwohl die ResidualgroBe Good

will eine bedeutende Rolle in den Bilanzen stark akquirierender Untemehmen spielt. 

Die Auswirkungen der Vielzahl von Ubemahmeaktivitaten im Allgemeinen und im Speziel-

len die Tatsache, dass haufig ein Vielfaches des bilanziellen Eigenkapitals eines Untemeh-

Vgl. KUting/Weber/Wirth (Akquisitionswelle, 2001), S. 185. 
Far den Begriff Goodwill existiert eine Vielzahl von Synonymen, wie beispielsweise Geschaftswert, 
Firmenwert, Geschafts- oder Firmenwert, Kapitalisierungsmehrwert oder ideeller Geschaftswert. Diese 
sprachliche Differenzierung geht darauf zuriick, dass entweder einzelne Elemente des Konglomerats 
Goodwill hervorgehoben werden, auf die rechentechnische Ermittlung abgestellt wird oder der BegrifF 
lediglich weit gefasst wird. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Goodwill und Geschafts- oder 
Firmenwert gleichbedeutend angewandt. 
Nach den Vorschriften des § 248 Abs. 2 HGB dQrfen beispielsweise selbsterstellte immaterielle 
VermOgenswerte des AnlagevermOgens nicht aktiviert werden. Nach US-GAAP, IFRS und HGB gilt 
grundsatzlich ein Aktivierungsverbot ftir den originaren Goodwill. 
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mens bei einer Ubemahme bezahlt wurde, kennzeichnen noch heute die relativ zum bilan-
ziellen Eigenkapital gesehenen sehr hohen Goodwillpositionen in den Bilanzen der Unter-
nehmen und weisen auf ihre zentrale Bedeutung im Rahmen der Rechnungslegung hin. Die 
nachfolgende tabellarische Darstellung verdeutlicht dies am Beispiel der Untemehmen, die im 
DAX 30 gelistet sind. Datenbasis bilden die Jahresabschliisse 2004. 



Abbildung 1: Geschafts- oder Firmenwerte in den Bilanzen der DAX 30-Untemehmen auf Basis der 

Jahresabschliisse 2004 



Exemplarisch seinen hier einige Erlauterungen zum Goodwill aus den Geschaftsberichten 

erwahnt: 

Unternehmen 
adidas-Salomon 

Allianz AG 

Altana AG 

BASF AG 

Deutsche B5rse AG 

Deutsche Post AG 

Anmerkungen 
Geschaftsbericht 2004, S. 141-142: Geschafts- oder Firmenwerte beruhen haupt-
sachlich auf der Ubemahme der Salomon-Gruppe und Tochtergesellschaften in den 
USA, Australien/Neuseeland, den Niederlanden/Belgien und Italien. Der Anstieg 
des Goodwill (brutto) ist auf den Erwerb der restlichen Anteile an adidas Spor Mal-
zemeleri Satis ve Pazarlama A.S. (TOrkei), Salomon & Taylor Made Co., Ltd. (Ja
pan) und adidas Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) sowei die Ubemahme von Vally 
Apparel (USA) und Maersk Ewals Logistics B.V. (Niederlande) zurtickzuftihren. 
Abschreibungen auf Geschafts- oder Firmenwerte betrugen 46 Mio. € bzw. 45 Mio. 
€ fUr die Geschaftsjahre 2004 und 2003; davon entfallen jeweils ungefthr 30 Mio. € 
ftlr die Geschaftsjahre 2004 und 2003 auf die Ubemahme der Salomon Gruppe. 

Geschaftsbericht 2004, S. 138: Die Impairment-Abschreibungen im Jahr 2003 in 1 
H6he von 224 Mio. € beziehen sich auf die Allianz Life Insurance Comoany Ltd., 
Seoul. Im Rahmen der jahrlichen Prtifung der Werthaltigkeit des Geschafts- oder 
Firmenwertes auf der Grundlage einer Bewertung der kUnftigen Cash Flows aus 
Bestand und Neugeschaft wurde der Betrag der notwendigen Impairment-Abschrei
bungen ermittelt. Dieser spiegelt die Auswirkungen nachhaltig gesunkener Kapital-
marktzinsen und die insgesamt unbefriedigende Ertragslage der Gesellschaft wi-
der.Dresdner Bank AG, Frankftirt am Main: Aus der Transaktion stammt ein zusatz-
licher Geschafts- oder Firmenwert i. H. v. 2.002. Mio. €. 

Geschaftsbericht 2004, S. 44: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anfang 2004 
geanderte Goodwill-Bilanzierung (IFRS 3) mit 15 Mio. € ergebnisentlastend ausge-
wirkt. Im Geschaftsjahr 2004 wurden keine Wertminderungen des Goodwill vorge-
nommen. 

Geschaftsbericht 2004, S. 96: Geschafts- oder Firmenwerte werden gemalJ han-1 
delsrechtlicher Vorschriften planmaBig Uber die erwartete Nutzungsdauer abge-
schrieben. Der Standard SFAS 142 "Goodwill and other Intangible Assets" sieht 
hingegen Abschreibungen nur bei Vorliegen einer voraussichtlich dauerhaften 
Wertminderung vor. Die Werthaltigkeit der Geschaftswerte wird auf Ebene der 
Geschaftseinheiten Qberpruft, indem die Marktwerte der Geschaftseinheiten auf 
Basis diskontierter kiinftiger Cashflows mit den fortgefilhrten Buchwerten vergli-
chen werden. Im Jahr 2004 und im Jahr 2003 sind keine wesentlichen Abschrei
bungen auf Grund dauerhafter Wertminderung angefallen. Die im vorliegenden 
Abschluss vorgenommenen planmaBigen Abschreibungen sind aufzuheben und dem 
Ergebnis hinzuzurechnen. 

Geschaftsbericht 2004, S. 108: Geschafts- oder Firmenwerte in H6he von 1.104,5 ^ 
Mio. € (2003: 1.173,4 Mio. €), hauptsachlich aus der Akquisition von Clearstream 
International S.A., stellen den grOBten Teil dar. 

Geschaftsbericht 2004, S. 84, 94: Die Zugane zum Goodwill im Geschaftsbericht 
2004 betreffen hauptsachlich die Akquisition von SmartMail Holdings LCC und 
Tochterunternehmen (265 Mio. € Goodwill) und die AnteilserhOhung von Guipuz-
coana. Der Anstieg der ausschlieBlich planmaBigen Abschreibungen auf Firmen
werte reflektiert im Wesentlichen die Abschreibungen auf den Firmenwert von Air-


