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In eigener Sache / Start zur Nachfolgeregelung

Vor 50 Jahren wurde die Staub Buchhal-
tungs- und Verwaltungs AG gegründet. 
Aus den kleinsten Anfängen hat sich die 
Firma zu einem erfolgreichen Unterneh-
men entwickelt. Solche Entwicklungen 
sind nur möglich durch den intensiven 
Einsatz von langjährigen Mitarbeitenden 
sowie langjähriger und erfolgreicher Ge-
schäftsbeziehungen zu unsern Kunden 
und Partnern. 

Unser 50-jähriges Jubiläum konnten wir 
mit über 100 geladenen Gästen, darunter 
Nationalratspräsident Hansjörg Walter, 
bei einer Führung durch Schloss und Park 
Arenenberg und später im Rahmen der 
Oldie-Night im Seehotel Schiff in Man-
nenbach bei bester Witterung und Ver-
köstigung gebührend feiern. Einige Im-
pressionen des Anlasses konnten wir auf 
Fotos festhalten. Die Bilder sind ab sofort 
online und auf unserer Homepage www.
staub-treuhand.ch einsehbar.

Im Fokus steht aber nicht nur der Stolz 
auf das Erreichte, sondern auch die Meis-
terung der Zukunft. Dabei freut es uns 
sehr, dass wir mit dem Eintritt von Herrn 
Carlo Staub den ersten Schritt zur Nach-
folgeregelung in die dritte Generation als 
Familienbetrieb gehen können.

Nach abgeschlossener Berufslehre hat 
Carlo Staub die Weiterbildung mit dem 

eidg. dipl. technischen Kaufmann abge-
schlossen. Danach folgten die eidg. Fach-
ausweise als Immobilienbewirtschafter 
und Immobilienvermarkter. Zurzeit absol-
viert Carlo Staub den Studiengang zum 
Master of Advanced Studies in Real Es-
tate Management (Immobilienökonom) 
an der Fachhochschule St. Gallen. Ge-
plant ist der Abschluss Ende 2013 mit 
dem Masterdiplom. Mit dem internatio-
nal anerkannten Titel Immobilienbewer-
ter CAS FH hat er diesen Sommer ein 
erstes Etappenziel erfolgreich gemeis-
tert.

Während der letzten drei Jahre konnte 
Carlo Staub die erlangten theoretischen 
Kenntnisse in leitender Funktion, bei ei-
nem der schweizweit grössten General-
bau- und Immobiliendienstleister, erfolg-
reich in die Praxis umsetzen.

Wir freuen uns über diesen Schritt, wel-
cher nicht zuletzt auch den Glauben an 
Kontinuität und Erfolg für die Zukunft un-
seres Unternehmens dokumentiert.

Freundliche Grüsse
STAUB TREUHAND AG
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Das neue Namensrecht

Der Bundesrat hat das neue Namens- und 
Bürgerrecht auf den 1. Januar 2013 in Kraft 
gesetzt. Beide Ehepartner sind unter dem 
neuen Recht bezüglich Namensgebung 
gleichgestellt. Die Eheschliessung wirkt 
sich grundsätzlich nicht mehr auf den 
 Namen und das Bürgerrecht der Ehe-
schliessenden aus.

Namensrecht in der Ehe
Die Änderung im ZGB zum Namensrecht 
führt das Prinzip der Unveränderbarkeit 
des Geburtsnamens ein. Für ab dem 
1.  Januar 2013 heiratende Paare gilt, dass 
jeder Ehegatte nach der Heirat seinen 
Ledig namen weiterführt. Auf Wunsch der 
Ehegatten kann einer der beiden Ledig-
namen als Familienname gewählt wer-
den. Behalten beide Ehegatten ihren 
Ledig namen, so bestimmen sie bei der 
Eheschliessung, welchen ihrer Ledigna-
men ihre Kinder tragen sollen. 

Eingetragene Partnerschaften
Sinngemässe Bestimmungen des neuen 
Namensrechtes werden auch in das Part-
nerschaftsgesetz aufgenommen. Damit 
können inskünftig auch in eingetragenen 
Partnerschaften die Partner den Ledigna-
men des einen Partners als gemeinsa-
men Namen bestimmen.

Namensrecht der Kinder
Sind die Eltern verheiratet und haben bei 
der Heirat den Ledignamen behalten, so 
erhält das Kind den Namen, den die Eltern 
bei der Eheschliessung zum Namen ihrer 
gemeinsamen Kinder bestimmt haben. In-
nerhalb eines Jahres nach der Geburt des 
ersten Kindes können die Eltern gemein-
sam verlangen, dass das Kind den anderen 
Ledignamen trägt. Die getroffene Wahl gilt 
für alle später geborenen gemeinsamen 
Kinder. Kinder, deren Eltern einen gemein-
samen Familiennamen tragen, überneh-
men den gewählten Familiennamen.
Sind die Eltern nicht miteinander verheira-
tet, so erhält das Kind den Ledignamen 
der Mutter. Bei gemeinsamer elterlicher 
Sorge können die Eltern erklären, dass 

das Kind den Ledignamen des Vaters tra-
gen soll.

Übergangsbestimmungen
Ehegatten, die bei der Eheschliessung vor 
dem 1. Januar 2013 ihren Namen geändert 
haben, können jederzeit gegenüber dem 
Zivilstandsamt erklären, dass sie wieder 
den Ledignamen tragen wollen. Wird eine 
solche Erklärung abgegeben, so können 
die Eltern bis zum 31. Dezember 2013 er-
klären, dass ihr Kind den Ledignamen des 
Elternteils erhält, der diese Erklärung abge-
geben hat. Nicht miteinander verheiratete 
Eltern, welche die gemeinsame elterliche 
Sorge ausüben, können binnen Jahresfrist 
erklären, dass ihr Kind den Ledignamen 
des Vaters tragen soll. Hat das Kind das 
zwölfte Altersjahr vollendet, muss es einer 
Namensänderung zustimmen.
Gleichgeschlechtliche Paare, die vor In-
kraftsetzung dieser Bestimmungen ihre 
Partnerschaft eintragen liessen, können 
binnen Jahresfrist erklären, dass sie den 
Ledignamen der einen Partnerin oder des 
einen Partners als gemeinsamen Namen 
tragen wollen.
Weiterhin ist es ausserhalb des amtlichen 
Verkehrs erlaubt, den sogenannten Alli-
anznamen, d. h. den Namen des Ehegat-
ten verbunden durch Bindestrich mit dem 
 eigenen Namen zu führen. 
Trägt die Frau seit der Heirat einen Dop-
pelnamen, d. h. sie hat ihren Ledignamen 
ohne Bindestrich jenem des Ehemannes 
vorangestellt, so trägt sie weiterhin die-
sen Doppelnamen, auch wenn Doppelna-
men unter dem neuen Recht nicht mehr 
vorgesehen sind. Frauen, die unter dem 
neuen Recht heiraten, können keinen 
Doppelnamen mehr tragen.

Bürgerrecht
Die Gesetzesänderung hat auch Einfluss 
auf das Bürgerrecht. Neu behält jeder 
Ehegatte sein Kantons- und Gemeinde-
bürgerrecht. Das Bürgerrecht des Kindes 
wird an den Namen geknüpft. Es erhält 
das Bürgerrecht des namensgebenden 
Ehegatten.



MWST – die korrekte Rechnungsstellung 

Die Rechnung ist ein zentrales Dokument 
zum Erfassen und als Nachweis von mehr-
wertsteuerrechtlichen Sachverhalten. Die 
Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) erteilt de-
taillierte Anweisungen, wie diese zu ge-
stalten sind. Gleichzeitig gibt es Normen, 
die Steueraufrechnungen aufgrund von 
Formfehlern unterbinden. Was gilt es nun 
konkret zu beachten?

Das muss eine Rechnung enthalten
Eine Rechnung im Sinne der MWST ist je-
des Dokument, mit dem gegenüber einer 
Drittperson über das Entgelt für eine Leis-
tung abgerechnet wird, gleichgültig, wie 
dieses Dokument im Geschäftsverkehr 
bezeichnet wird. Die Rechnung muss in 
der Regel folgende Elemente enthalten:
a. Namen, Ort und MWST-Nummer des 

Rechnungsstellers;
b. Namen und Ort des Rechnungsemp-

fängers (nicht nötig bei Kassen zetteln 
bis CHF 400);

c. Datum oder Zeitraum der Leistungs-
erbringung, soweit diese nicht mit  
dem Rechnungsdatum übereinstim-
men (auch bei Vorauszahlungs- oder 
Akonto-Rechnungen nötig);

d. Art, Gegenstand und Umfang der Leis-
tung;

e. das Entgelt für die Leistung;
f. den anwendbaren Steuersatz und den 

vom Entgelt geschuldeten Steuerbe-
trag oder Angabe «inkl. 8, 3.8 oder 
2.5 % MWST».

Eine mehrwertsteuerkonforme Rechnung 
ist vor allem in folgenden Fällen zentral:

Für den Rechnungsempfänger:
 – für den Vorsteuerabzug

Für den Rechnungssteller:
 – für den Nachweis von Leistungen, die zu 
einem reduzierten Steuersatz (2.5 oder 
3.8 %) abgerechnet werden
 – für den Nachweis über eine von der 
MWST ausgenommene Leistung
 – für die freiwillige Versteuerung einer an-
sonst ausgenommenen Leistung

 – für den Nachweis über einen Leistungs-
ort im Ausland (Achtung: für Exportliefe-
rungen ist der zollamtliche Ausfuhrnach-
weis unerlässlich!)

In den meisten anderen Fällen (z. B. zu 
8 % steuerbare Leistungen an private 
Leistungsempfänger im Inland) erübrigt 
sich in der Regel eine mehrwertsteuer-
konforme Rechnungsstellung. Deshalb 
muss ein Leistungserbringer eine mehr-
wertsteuerkonforme Rechnung hier nur 
auf Verlangen erstellen.

Folgen fehlerhafter Rechnungen
Wer in einer Rechnung eine Steuer falsch 
oder zu hoch ausweist, schuldet die aus-
gewiesene Steuer, es sei denn
a. es erfolgt eine Korrektur der Rechnung 

mit Versand an den Rechnungsempfän-
ger; oder

b. er weist nach, dass dem Bund kein 
Steuerausfall entstanden ist. Kein Steu-
erausfall entsteht namentlich dann, 
wenn der Rechnungsempfänger keinen 
Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder 
die geltend gemachte Vorsteuer dem 
Bund zurückerstattet worden ist.

Dies gilt auch bei Gutschriften, soweit der 
Gutschriftsempfänger einem zu hohen 
Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht.

Auch für Rechnungsempfänger führt nicht 
jede fehlerhaft ausgestellte Rechnung au-
tomatisch zu finanziellen Konsequenzen. 
Es kann bei der ESTV nämlich ein Steue-
rerlass beantragt werden, wenn die steu-
erpflichtige Person die Steuer einzig auf-
grund der Nichteinhaltung von formellen 
Vorschriften oder aufgrund von Abwick-
lungsfehlern schuldet und erkennbar ist – 
oder die steuerpflichtige Person nach-
weist –, dass für den Bund kein Steuer-
ausfall entstanden ist. Mit anderen 
Worten: In der Praxis nimmt die ESTV Auf-
rechnungen bei Vorsteuern aufgrund von 
fehlerhaften Rechnungen nur noch bei 
Missbrauchsgefahr vor.
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Ihr Rezept für einen schmackhaften KMU-Businessplan

Diskutiert der Mittelstand über den Busi-
nessplan, werden oft Adjektive wie kom-
pliziert und lang genannt. Das Image des 
Businessplans ist ramponiert. Doch ein 
Businessplan braucht weder kompliziert 
noch lang(weilig) zu sein. Im Gegenteil, je 
pointierter er ausfällt, desto intensiver ha-
ben Sie sich mit dem Thema befasst. Zu-
dem beweisen Sie dem Drittleser so, dass 
Sie Ihr Business wirklich im Griff haben. 
In einem Businessplan stellen Sie den 
Weg und das Ziel Ihres Geschäftsmodells 
vor. Dabei ist dieser Prozess, in dem Sie 
sich als Unternehmer mit dem Weg befas-
sen, das eigentliche Ziel eines Business-
plans. Es gilt, die Zutaten präzise und kurz 
zu beschreiben. Trauen Sie sich also in die 
Küche und mischen Sie Ihren individuellen 
Businessplan zusammen!

1. Wählen Sie Ihre Unternehmensstra-
tegie. Welches sind Ihre strategischen Er-
folgspositionen? Was sind Ihre strategi-
schen Ziele für die nächsten Jahre?

2. Stellen Sie das Management vor. Die 
Personen, die hinter Ihrem Geschäftsmo-
dell stehen, sind die wichtigste Erfolgs-
position Ihrer Firma. Sie beeinflussen, ob 
Ihr Unternehmen erfolgreich ist oder nicht.

3. Beschreiben Sie die Organisations- 
und Personalstruktur. Wie ist Ihr Unter-
nehmen organisiert? Zeigen Sie auf, was 
Ihre Unternehmenskultur ausmacht und 
weshalb die Mitarbeitenden motiviert 
sind, bei Ihnen zu arbeiten.

4. Diskutieren Sie Ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Erwähnen Sie, wes-
halb Sie welche Produkte und Dienstleis-
tungen anbieten, wie Sie bezüglich Preis 
und Qualität positioniert sind und was Sie 
gegenüber den Konkurrenzprodukten und 
-dienstleistungen einzigartig macht.

5. Zeigen Sie, wie Sie Ihre Produkte und 
Dienstleistungen vertreiben. Wie und 
wo verkaufen Sie ihre Produkte und 
Dienstleistungen? Wie planen und kon-
trollieren Sie Ihre Marketingaktivitäten?

6. Beobachten Sie Ihre Umwelt. Wie 
steht es um die aktuelle Wirtschaftslage 
und Ihren spezifischen Markt? Gibt es po-
litische, rechtliche, technologisch, demo-
grafische oder ökologische Entwicklun-
gen, die Sie besonders beeinflussen?

7. Definieren Sie Ihre Kunden. Wer sind 
Ihre Kunden? Erläutern Sie, weshalb Sie 
genau diese Zielgruppe ansprechen und 
wie Sie Bedürfnisse Ihrer Kunden befriedi-
gen wollen.

8. Analysieren Sie Ihre Konkurrenz. Wer 
sind Ihre direkten sowie potenziellen  
Konkurrenten? Wie steht es um Markt-
eintrittsbarrieren? Wie gross ist Ihr Markt-
anteil im Verhältnis zur Konkurrenz?

9. Informieren Sie über Ihre Forschung 
und Entwicklung. Woher nehmen Sie In-
formationen über Neuerungen? Wie neh-
men Sie aktiv an der Forschung teil?

10. Zeigen Sie Ihre Stärken und Schwä-
chen auf, aber auch die Chancen und 
Gefahren um Sie herum. Mit einer ein-
fachen SWOT-Analyse (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, Threats) hinter-
fragen Sie fundiert, in welcher Situation 
sich Ihr Unternehmen befinden und wie 
es um das unmittelbare Umfeld steht. 

Mit den hier beschriebenen Ingredienzien 
können Sie in Ihrem Businessplan alle we-
sentlichen Aspekte Ihres Geschäfts abbil-
den und Transparenz bezüglich der rele-
vanten Risiken schaffen. Ihre Angaben 
lassen sich in konkrete Zahlen übersetzen, 
wodurch Sie ein weiteres Hilfsmittel in 
den Händen halten: den Finanzplan!
Die Auseinandersetzung mit den genann-
ten Themen bringt Sie als Unternehmer 
weiter und ist für alle Beteiligten motivie-
rend. Der Businessplan ist so weder kom-
pliziert noch lang(weilig), sondern ein Ab-
bild Ihres Alltags und Ihrer angestrebten 
Ziele. Lassen Sie die Leser die Entwick-
lung Ihres Unternehmens mitverfolgen 
und geniessen Sie die Gespräche über 
Ihre gelungene Mischung der Zutaten…

211 Oktober 2012 04.indd   6 07.08.12   15:31


