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V orwort zur zweiten Auflage. 
Die erste Auflage dieses Werkes ist trotz der Ungunst der wirtschaftlichen Ver

haltnisse, schneller als zu erwarten war, vergriffen. Sie ist in der wissenschaftlichen 
Presse wohlwollend beurteilt worden; ihrer Kritik verdanke ich manchen guten Rat. 
In der zweiten Auflage habe ich mancherlei Mangel zu verbessern versucht. Die 
wissenschaftliche Literatur seit 1925 brachte vor allem bedeutende Erkenntnisse 
im Gebiet des Familien- und Erbrechts (Eherecht, letztwillige Vergabungen); aber 
auch viele andere Zweige des Privatrechts fanden Forderung, wie etwa das Recht 
der Handelsgesellschaften, des Unternehmens, der Biirgschaft. Zu all diesen Fragen 
habe ich selbstandig SteHung genommen. Dariiber hinaus habe ich in den meisten 
Abschnitten wesentliche Veranderungen vollzogen. Keine Veranlassung fand ich, 
die von mir vorgetragenen Grundprinzipien des Schuldrechts zu revidieren. 

Eine bedeutende Verbesserung glaube ich durch weit starkere Heranziehung 
auslandischen Rechts erreicht zu haben. Die wichtigsten Grundgedanken des 
englischen und franzosischen Rechts habe ich (wie friiher schon fUr das schwei
zerische Recht) in allen grundsatzlichen Fragen kurz zu kennzeichnen versucht. 
Aus diesem Vergleich verspreche ich mir eine wesentliche Erweiterung des Rechts
horizontes des juristischen Lesers. Das osterreichische Recht ist in die AusfUh
rungen iiber das deutsche Recht eingearbeitet. 

Dem Quellenbuch habe ich besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Urkunden 
und Stadtbucheintrage wurden starker herangezogen, um das lebendige Funktio
nieren des Rechtssatzes zu veranschaulichen. Der Text der Quellen wurde unter 
Wahrung wesentlicher Besonderheiten vereinfacht und die Stelle soweit moglich 
genau zu datieren versucht. Um die Verwendbarkeit des Quellenbuchs 
zu steigern, habe ich im Text die Nummern der QueUe am ein
schlagigen Ort (durch Kursivdruck kenntlich) aufgenommen. Damit 
konnte und soUte die Reichweite des Inhalts der einzelnen Stelle nicht erschopft 
werden. 

Mein Wunsch ist, daB die Neubearbeitung fUr Lehre und Forschung reiche An
regung bringen moge. 

Koln, den 15. April 1931. 
Hans Planitz. 

Aus dem V orwort zur ersten Auflage. 
Die Vorlesung "Grundzuge des deutschen Privatrechts" ist in den letzten Jahren 

zu einem Grundpfeiler der Schulung der jungen Juristen geworden. Noch vor we
nigen Jahrzehnten schien sie nur als Erganzung der BGB.-Vorlesungen mit haupt
sachlich landesrechtlichem Inhalt Daseinsberechtigung zv haben. Das hat sich 
seitdem grundlich gewandelt. Man erkannte, daB die weltgeschichtliche Aufgabe 
des romischen Rechts, die europaischen Volker zum Rechtsdenken zu erziehen, 
im wesentlichen erfiillt ist. Die Gegenwart gehort dem germanischen Recht, wie 
es sich im englisch-amerikanischen oder im skandinavischen Rechtssystem, im 
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code civil, im BGB., ZGB. usw. offenbart. Denn auch fUr das geltende deutsche 
Privatrecht wird hinter der vielfach romanistischen Form der unzerstorbare deutsch
rechtliche Gedanke immer klarer erkennbar. Das deutsche Schuldrecht z. B., erst 
in den letzten Jahrzehnten als ein Rechtssystem von erstaunlicher Klarheit, Ein
fachheit und ZweckmaBigkeit iiberhaupt entdeckt, hat, wie man immer besser 
erkennt, im Schuldrecht der Gegenwart seine organische Fortentwicklung erfahren. 
Selbst an den Aufbau eines allgemeinen Teils des deutschen Privatrechts beginnt 
man sich zu wagen. Rier bleibt freilich noch alles zu tun; die Rechtsgeschaftslehre 
ist noch in den ersten Anfangen. Jedenfalls zeigen bedeutende Arbeiten der letzten 
J ahrzehnte, daB die Beschaftigung mit dem deutschen Privatrecht noch groBe 
wissenschaftliche Ertragnisse erbringen kann. Das deutsche Privatrecht ist als 
Wissenschaft wie als Rechtslehre noch am Beginn seiner Laufbahn; man kann 
ihm eine groBe Zukunft voraussagen. 

Als wichtige Aufgabe erschien es mir, die AusfUhrungen des Textes durch Aus
spriiche der deutschen Rechtsquellen dem Studierenden anschaulich zu machen. 
So entstand das Quellenbuch. Es beansprucht keinerlei wissenschaftliche Bedeutung. 
Aus der -UberfiiIle des Stoffes wahlte ich nur solche Stellen aus, die den Rechts
gedanken besonders plastisch hervortreten lassen. Der knappe Raum gebot gr6Bte 
Einschrankung. Bevorzugt wurden Quellen aus der Bliitezeit des deutschen Rechts, 
dem Rochmittelalter. 

K61n, den 23. September 1925. 
Hans Planitz. 
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Einleitung. 
§ 1. Begriff und Aufgabe des deutschen Privatrechts. 

I. Das deutsche Privatrecht als Rechtsdisziplin hat die Aufgabe, die Begriffe 
und Vorstellungen aufzuzeigen, die, dem deutschen Kulturbereiche entstammend, 
zum Aufbau des Gegenwartsrechts mitgewirkt haben. Es gibt also keine Dar
stellung .des geltenden deutschen Privatrechts, sondern nur eine EinfUhrung, und 
zwar von der Seite des germanischen Rechts her, wie die lnstitutionen des romischen 
Privatrechts von der des romischen. Die Methode ist zunachst die geschichtliche. 
Es ist von unendlichem Erkenntniswert, an der Hand des germanischen Rechts die 
primitiven noch unverbildeten Rechtssatze, die noch von rationalistischer Begriffs
bildung frei sind, herauszuschiilen. Sodann ist die Bildung der deutschen Rechts
begriffe im Ablaufe der deutschen Rechtsentwicklung nachzuweisen: die Kausalitat 
der Fortgestaltung, insbesondere die inneren und auBeren Einfliisse, das Entwick
lungsziel. Sie muB aber zugleich die dogmatische sein. Denn auch die Rechtsbegriffe 
friiherer Zeiten konnen nicht erfaBt werden, wenn nicht der Gesamtbau des Rechts 
ihrer Zeit lebendig erkannt wird. Hierfiir bietet das Recht des deutschen Mittelalters 
das beste Erkenntnismaterial, was urn so wichtiger ist, als das deutsche Recht 
hier seine yom romischen Recht noch unabhangige intensivste Durchbildung er
reicht hat. Es wird sich zeigen, daB die dem germanischen Geiste entsprossenen, 
im Rechtsleben des deutschen Mittelalters in reichem Wechsel entfalteten, in der 
Rezeptionszeit nur scheinbar verlorenen deutschen Rechtsgedanken in der geltenden 
Rechtsordnung groBe Gebiete des Privatrechts, wie besonders das Sachen- und 
Familienrecht, in allen wichtigen Grundfragen beherrschen. Dies kritisch zu er
griinden ist die erste Aufgabe. 

n. Damit verbinden sich weitere Ziele. Lernen wir die Grundgedanken des 
germanischen Privatrechts kennen, so wird zugleich der Grund gelegt fiir die Kenntnis 
der dem gleichen MutterschoB des germanischen Rechts entstammenden europa
ischen Rechte. Das gilt nicht nur fiir das dem unseren aufs innigste verwandte 
Recht der Schweiz und Deutsch-Osterreichs, auch das Recht des englisch-ameri
kanischen, des franzosischen und des skandinavischen Rechtskreises ruht auf der 
Grundlage der germanischen Rechtsidee. So dient das deutsche Privatrecht an 
seinem Teil der Rechtsvergleichung; durch Erkenntnis des fremden Rechts 
vertieft es die des eigenen; die sparsamen Verweise auf auslandische Rechtssatze 
sollen zur weiteren Nachforschung anregen. Das deutsche Privatrecht dient aber 
weiter auch der Rechtspolitik. lndem wir das geltende Privatrecht als Produkt 
historischer Entwicklung erkennen, begreifen wir das Gesetz seiner weiteren Ent
faltung i wir gewinnen Verstandnis fiir die Zukunftsaufgaben der deutschen Rechts· 
wissenschaft. 

§ 2. Entwicklung des deutschen Privatrechts. 

Das Recht ist ein Bestandteil der wirtschaftlichen und geistigen Kultur eines 
V olkes. Seine Entwicklung geht daher mit deren Entfaltung Hand in Hand. Freilich 
ist die nationale Rechtsentwicklung durch die Aufnahme des romischen Rechts be
sonders fiir das Privatrecht scheinbar zerrissen worden. In Wahrheit war aber die 
Rezeption nur infolge der gewandelten Rechtsgesinnung moglich. Sie bringt zwar 

Planltz, Grundzilge. 2. Aufl. 1 



2 Einleitung. 

im Technischen und Einzelnen, in Systematik und juristischer Methode, in der 
Scharfe der Distinktionen zahlreiche Fortschritte, ohne aber die Grundlagen des 
Rechts entscheidend und dauernd umzugestalten. Einer Periode nationaler Rechts
bildung die der Herrschaft des fremden Rechts gegenuberzustellen, heiBt, nur die 
Entwicklung der auBeren Rechtseinrichtungen zu beriicksichtigen. 

I. Entwicklung der Grundgedanken des deutschen Privatrechts. 
1. Die altere Zeit. Der typischen Gebundenheit der Wirtschafts- und Geistes

kultur entspricht die des Rechtes. Die Sittlichkeit verlangt yom einzelnen seine 
unbedingte Unterwerfung unter die Anschauungen und Einrichtungen der Gesamt
heit, die als rechtlich bindend erscheinen. Fiir das Familienrecht ergibt sich daraus 
die Gesamtvormundschaft der Sippe, die absolute vaterliche Gewalt, Heiratszwang, 
Frauenkauf. In Vermogensgemeinschaften eingegliedert entbehrt der einzelne regel
maBig des privaten Eigentums, besonders an Grund und Boden. Die Zugehorigkeit 
zu den personlichen Verbanden der Sippe, des Stammes ist die Voraussetzung fiir 
die unbeschrankte Rechtsfahigkeit. Das Rechtsleben vollzieht sich in fest gebun
dener Gestaltung. Vertrage bediirfen einer typischen Form; diese muB in konkreten 
Symbolen und Solennitaten bestehen, da die Fahigkeit abstrakten Denkens man
gelt. Jede Annahme einer Leistung bewirkt die Gebundenheit zur Gegenleistung; 
denn sittliche wie Rechtsbegriffe konnen nur reziprok gedacht werden. Selbst re
ligiOse Ideen beeinflussen unmittelbar das Privatrecht. Der eudamonistische Ge
danke fleischlicher Unsterblichkeit laBt auch den Toten noch als Trager von Privat
rechten, der Ehe, des Eigentums, erscheinen; Schenkungen an die Kirche, die ersten 
Formen letztwilliger Verfiigung, sollen diese Unsterblichkeit sichern. 

2. Das 12. und 13. J ahr h undert bringt den Umschwung. Die Zeit der Kreuz
ziige hat fremden Kulturelementen Eingang verschafft, die Kolonisation Ostdeutsch
lands hat einen mancher alten Bindung entronnenen Bauernstand, die Entstehung 
der Stadte einen freien Biirgerstand geschaffen. 

Damit tritt zwar keineswegs sofort individualistische Ungebundenheit ein, wohl 
aber erhebliche Milderung. Das Grundeigentum befestigt sich, die Wart- und Bei
spruchsrechte beginnen zu bloBen Naherrechten zu verblassen. Ein individuelles 
Erbrecht entsteht. Besonders in den Stadten tritt mit der steigenden Bedeutung 
des Fahrhabevermogens die Macht des Einzeleigentiimers hervor, die sich auch 
auf selbsterworbenes Grundeigentum, Kaufgut erstreckt. An die Stellepersonlicher 
oder sachlicher Gebundenheit tritt freies Vertragsrecht: Dienstvertrag statt Unfrei
heit, Miete statt Leihe. Die aufkommende Geldwirtschaft rationalisiert das Recht: 
die Schuldhaft ersetzt die Achtung, der Pfandverkauf den Pfandverfall. Der Einzel
fall beginnt individueller Betrachtung unterworfen zu werden: das alte Verursa
chungsprinzip macht allmahlich dem Verschuldensprinzip Platz. 1m Familienrecht 
verblaBt die Macht der Sippe, gefOrdert durch die Kirche, welche Ehehindernisse 
aufstellt und den Heiratszwang bekampft. Die Unaufloslichkeit der Ehe kraftigt 
die Stellung der Frau in der nun ausschlaggebenden ehelichen Gemeinschaft; eheliche 
Giitergemeinschaft wird zur Regel. Die alten Verbande lockern sich; neben sie treten 
neue, die von vornherein auf geringere Bindung der Mitglieder, auf groBere Selb
standigkeit des Verbandes gegeniiber seinen Mitgliedern angelegt sind. 

3. Seit dem 18. Jahrhundert gehen die letztenmittelalterlichen Bindungen 
verloren. Die mit der Reformation begonnene, durch Aufklarung und Naturrecht 
fortgetragene Bewegung lOst nun die letzten Rechtsschranken des Individuums. 
Die standische Schichtung wird beseitigt, der Bauernstand befreit, Stand, Ehre, 
Religion sind keine Voraussetzungen der Rechtsfahigkeit mehr. Das Naturrecht 
fordert die Absolutheit des Eigentums und die freie Auflosbarkeit der durch welt
lichen Vertrag geschlossenen Ehe. Schon formlose Vertrage sind bindend, und 
die Personen von Glaubiger und Schuldner sind fiir den Bestand des Schuldverhalt-
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nisses nicht mehr wesentlich. Die ersten Anfange der zur selbstandigen Person· 
lichkeit aufsteigenden Erwerbsgesellschaft treten auf. 

Das sind die Grundlagen, auf denen das 19. Jahrhundert das reich entwickelte 
Privatrecht der Gegenwart aufbauen konnte. Richtunggebend war in wirtschaft· 
licher Hinsicht der ungeheuere Aufschwung der Technik, damit des Handels und 
Verkehrs, in sozialer die Herausbildung eines nicht bodenstandigen Industriepro. 
letariats im Gegensatz zu dem die Bodenschatze und die Produktionsmittel be· 
herrschenden Unternehmertum, in geistiger die religios neutrale Massenbildung, 
die den Gedanken der Gleichheit verwirklicht. So entstehen die Zusammenballungen 
des produzierenden Kapitals von der einfachen Kapitalgesellschaft bis zu den 
Unternehmungsverflechtungen der Gegenwart. So wird das Arbeitsrecht zu einem 
die offentlichen Interessen weithin beruhrenden umfangreichen Sondergebiet. Wah· 
rend die individualistischen Grundgedanken im wesentlichen herrschend bleiben, 
bilden sich soziale Rechtsinstitute: neben einer sozialen Bodengesetzgebung stehen 
Anfange der Sozialisierung der Bodenschatze, neben der Vergesellschaftung der 
Erwerbs· und Wirtschaftsgenossenschaften steht der Tarifgedanke des Arbeitsrechts. 

II. Entwicklung der Rechtssetzung und Praxis des deutschen Privatrechts. 
1. Die altere Zeit. Das deutsche Privatrecht ist Ausdruck der deutschen 

Kultur seiner Zeit, national deutsches Recht. Das gilt besonders fiir die altere Zeit. 
Durch die Beruhrung mit der antiken Welt nahm man freilich schon fruh fremde 
Rechtsinstitute auf, wie etwa das Urkundenwesen; aber dauernd nur, soweit sie 
sich den deutschen Rechtsideen assimilierten. Nur fur das Familienrecht erlangte 
die Weltanschauung des Christentums mehr und mehr richtunggebende Kraft. 

In den Grundzugen einheitlich, war das Recht im einzelnen stammesrechtlich 
differenziert. In den deutschen Stammen ging die Rechtsentwicklung vor sich. 
Zeugnisse dessen sind in frankischer Zeit die V olksrechte; die letzte und reifste 
Frucht dieser Entwicklung ist der Sachsenspiegel, eine Privatarbeit, die das Sachsen· 
recht des 13. Jahrhunderts darstellt. 

Fortbildung und -Uberlieferung fand das Recht durch Gerichtsspruch und Rechts· 
weisung (1, 12), nicht durch Gesetze. Auch die Aufzeichnung der Volksrech~e be· 
zweckte nur die Erhaltung des bei Beruhrung mit der antiken Kultur gefahrdeten 
nationalen Gewohnheitsrechts. Die Reichsgesetzgebung der karolingischen und 
deutschen Kaiser (2, 7) schuf kein Privatrecht. 

2. Mit dem Zerfall der Stamme im 12. Jahrhundertgehtauchdie Einheit 
des Stammesrechts verloren. In den neuen ortlichen Verbanden, den Stadten, Grund. 
herrschaften, Landesherrschaften entsteht neues, inhaltlich und ortlich verschie· 
denes Recht. Stadtrecht scheidet sich von Landrecht (3, 4, 11), und in den Lehns., 
Dienst· und Hofgerichten (5) treten neue Zentren der Rechtsbildung auf, die groBe 
Teile der ritterlichen und bauerlichen Bevolkerung fur eine standig wachsende Zahl 
von Angelegenheiten den Landgerichten entziehen. Das Gewohnheitsrecht weicht der 
autonomen Satzung. So werden Tausende von Stadt· und Landrechten, Weistumern 
und Offnungen, Hof- und Dienstrechten niedergeschrieben. Der Erfolg ist trostlose 
Rechtszerrissenheit. 

Damit war der Weg zur Rezeption des romischen Rechts (6) geebnet. 
Schon zur Ottonenzeit galt die Kodifikation Justinians als deutsches Kaiserrecht. 
Aber erst die Rechtszersplitterung des ausgehenden Mittelalters schuf die Voraus
setzungen zu ihrer Aufnahme im praktischen Rechtsleben (7). Man bedurfte jetzt 
einer Rechtswissenschaft, weil man in den sich komplizierenden Verhaltnissen des 
Territorialstaates juristisch geschulte Beamte brauchte. Juristische Durchbildung 
auf den Universitaten war aber nur im romischen Recht denkbar. Den ungezahlten 
deutschen Rechtsquellen stand die Wissenschaft der Zeit hilflos gegenuber. Das 
romische Recht dagegen, in tausendjahriger Gedankenarbeit erforscht, war soeben 
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auf italienischem Boden von den Postglossatoren dem Bediirfnis des mittelalter
lichen Rechtslebens angepa.Bt und in ein durchsichtiges Rechtssystem gegliedert 
worden. Das war der gegebene Lehrstoff der Universitaten. 

Naturgema.B bevorzugten die gelehrten Richter auch in ihrer Rechtsprechung 
das romische Recht. Entscheidend wurde das Reichskammergericht, das seit langem 
schon vorzugsweise mit Rechtsgelehrten besetzt war. Die Ordnung von 1495 (8) 
erhob diesen Brauch zum Rechtssatz und das romische Recht zur subsidiaren 
Rechtsquelle. Die furstlichen Hofgerichte auch der Kurlande schlossen sich dem an. 
Unterstutzt von den juristischen Fakultaten, zwangen sie die widerstrebenden Ge
richte zur gleichen Praxis. Die Stadt- und Landrechtsreformationen endlich fuhrten 
romische Rechtssatze in die Gesetzgebung ein. Nicht uberall freilich war die Re
zeption siegreich. Die Schweiz und Schleswig, vom Reichskammergericht unabhangig, 
blieben vollig unberuhrt (10). Bedeutende Handelsplatze, wie Hamburg und Lubeck 
vermochten ihrem bereits hoch entwickelten einheimischen Recht treu zu bleiben. 

Infolge der Rezeption trat zunachst eine unausgeglichene Mischung von ro
mischem und deutschem Rechte ein. Wissenschaftlich herrschte durchaus das ro
mische Recht, das nunmehr in seinen Quellen unmittelbar erforscht wurde (ZASIUS, 
CUJACIUS, DONNELLUS). Aber daneben entwickelte sich in der Praxis der Gerichte 
ein usus modernus pandectarum und strebte eigener wissenschaftlicher Ausgestal
tung zu, so die Kameraljurisprudenz in Zusammenhang mit der Praxis des Reichs
kammergerichts, so das gemeine Sachsenrecht auf Grund der Rechtsprechung 
der sachsischen Schoffenstuhle, die das Recht des Sachsenspiegels fortbildeten 
(BENEDIKT CARPZOV 1595-1666). 

Diese ganze wissenschaftliche Betatigung hielt sich in Deutschland, im Gegen
satz besonders zu Frankreich, fast durchweg auf einem niedrigen Niveau; selb
standigen juristischen Denkens noch ungewohnt, hielt man Spitzfindigkeit fUr 
Scharfsinn, hochtrabende Schwiilstigkeit fur Gelehrsamkeit, Einzwangung deut
scher Rechtsinstitute unter die romische Schablone fiir Erkenntnis. So verlol' das 
Recht jede Volkstumlichkeit; eine unheilvolle Kluft zwischen dem Juristenstand 
und dem Yolk tat sich auf (9). 

3. Mit dem 18. Jahrhundert beginnt dieVerdrangung des romischen Rechts. 
Das Naturrecht war sein geborener Feind. Schon HERMANN CONRING und LEIBNIZ 
hatten seine Ersetzung durch ein deutsches Gesetzbuch gefordert. Erfullt wurde 
dieser Wunsch zuerst von den gl'oBeren deutschen Territorialstaaten, deren ab
solute Staatsgewalten fiir ihren Bereich nach Rechtseinheit strebten. Freilich das 
bayrische Landrecht von 1756, eine bloBe Kodifikation des gemeinen Rechts, lieB 
nicht nur die Partikularrechte bei Bestand, sondern bewahrte auch noch die sub
sidiare Fortgeltung des gemeinen Rechts. Dagegen haben aile spateren Kodifi
kationen beide Rechtsquellen tatsachlich beseitigt. So auch das Allgemeine 
Landrecht fur die Preu.Bischen Staaten von 1794, das die Partikularrechte 
noch anerkannte, die aber in der Einigungsbewegung der Freiheitskriege abstarben. 
Dieses hervorragende Gesetzeswerk, ein Geisteskind des gro.Ben Friedrich, aus den 
Ideen des Naturrechts erwachsen, in breiter Kasuistik auf Volkstumlichkeit und 
Vollstandigkeit angelegt, bedeutet die erste gesetzgeberische Wiedergeburt des 
deutschen Rechts auf deutschem Boden. Der Bruch mit der gemeinrechtlichen 
Wissenschaft war fur die preuBische Praxis vollzogen. Fiir den Westen erfullte die 
gleiche Aufgabe der code civil, 1804 von Napoleon fur den franzosischen Ein
heitsstaat geschaffen und in den linksrheinischen Gebieten auch nach dem Zu
sammenbruch fortgeltend, dessen Ideenwelt dem germanischen droit coutumier 
Nordfrankreichs entstammte. Und ahnlich lag es fUr Osterreich mit seinem ele
ganten Allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch von I8ll. 

Die Folge war eine vollige Scheidung von Wissenschaft und Praxis. Die Wissen
schaft der Universitaten war die gemeinrechtliche; den deutschen Partikularrechten 
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erwuchs im 19. Jahrhundert mit wenigen Ausnahmen nur eine Kommentarliteratur 
minderen Ranges. Also neue Rechtszersplitterung an Stelle der Rechtseinheit. In 
PreuBen wurde diese nicht einmal innerhalb des Staates selbst erreicht: die neu
erworbenen Gebiete behielten das gemeine oder das franzosische Recht bei. So 
entsprach im 19. Jahrhundert der politischen Zerrissenheit des deutschen Volkes 
die seines Rechtslebens. Dem immer lauter werdenden Rufe nach Rechtsverein
heitlichung vermochte man in den Zeiten des deutschen Bundes nur fUr Wechsel
und Handelsrecht nachzukommen. Erst mit der Errichtung des Reiches war die 
Bahn fur die Scha££ung eines gemeinen deutschen burgerlichen Rechtes £rei. Jetzt 
erst bricht Reichsrecht Landrecht, und die lange Liste des im Einfuhrungsgesetz 
zum BGB. noch vorbehaltenen Landesprivatrechts hat sich seit der Jahrhundert
wende standig verringert . 

• ~nlich hat die Schweiz die kantonale Zersplitterung des biirgerlichen Rechts beseitigt: 
1881 fiir das Obligationenrecht, 1907 durch das ZGB. fiir das gesamte biirgerliche Recht (Kraft 
seit 1. 1. 1912). Das ZGB., ein Werk EUGEN HUBERS, zeichnet sich durch Kiirze, Einfachheit, 
Klarheit und deutschrechtlichen lnhalt aus. 

Schrifttum: STOBBE, Geschichte der deutschen RechtsqueIlen, 2 Bde. 1860, 1864. - DAHL
MANN-WAlTZ, Quellenkunde der deutschen Geschichte. 8. Auf!. 1912. - V. BELOW, Die Ur
sachen der Rezeption des romischen Rechtes in Deutschland 1905. - GOETZ, Das Wieder
aufleben des romischen Rechts im 12. Jahrh. Arch. KulturG. 10, 1912, S. 25. - GIRARD, Les 
preliminaires de la renaissance du droit romain, Rev. hist. 4, 1922, S. 5. 

III. Verhaltnis zu and ern europliischen Rechten. 
Die Rechtsgeschichte zeigt, daB trotz der bunten Schicksale der Menschheit gleiche Rechts

gedanken, gleichartige Losungen unabhangig von Rasse und Nation immer wiederkehren. Aber 
je alter die Nation wird, je rlifferenzierter ihre Kultur, desto charakteristischer wird ihr Profil. 
Unter den groBen europaischen Nationen der Mitte und des Westens tritt jede mit ihrer besondern 
Eigenart hervor. Sie aIle beruhen auf germanischer Kultur. Sie aIle haben im Mittelalter gleiche 
Durchdringung mit antiken und christlichen Kulturelementen erlebt; von Siiden und Westen 
gehend sind die Kulturstrome nach Osten und Norden vorgedrungen. Die Besonderheit der 
europaischen Volker ergibt sich aus der verschiedenen lnt-ensitat der Blutmischung, aus der Ver
schiedenheit der Umwelt, den politischen Schicksalen. So ist das Volk der Deutschen, im Kern 
germanisch, doch national deutsch, von besonderer Eigenart. So liegt es auch mit dem Recht: 
auch hier in der Grundidee germanisch, aber doch wieder national deutsch, eine geschlossene 
Geistesschopfung einer groBen Kulturnation. Aile die ungezahlten Einwirkungen fremder Kultur
elemente wurden wieder abgestoBen, so weit sie nicht mit der innern Fortentwicklung des deut
schen Rechts eine organische Verbindung eingegangen waren. 

Schrifttum: EUGEN HUBER, Schmollers JB. 20, 1896, S. 441. - HEUSLER, Von german. und 
deutscher Art, Z. f. Deutschkunde 39, 1925, S. 746. - MERK, Vom Werden und Wesen des deut
schen Rechts 1925. - HEUSLER, AItgerman. Sittenlehre und Lebensweisheit und FRH. V. 

SCHWERIN, Der Geist d. altgerman. Rechts in Germanische Wiedererstehung, hg. V. NoIlau, 
1926, S. 156ff. und S. 205££. - HERBERT MEYER, Recht und Volkstum 1929. 

§ 3. Die Wissenschaft des deutschenPrivatrechts. 

I. Das altere Schrifttum. 1. Das Schrifttum des deutschen Privatrechts setzt im 
13. Jahrhundert ein mit dem genialen Rechtsbuche des Ritters EYKE VON REPGOWE, 
dem Sachsenspiegel (zwischen 1220 und 35). Die Flut des Rechtssto££s, im ganzen 
chaotisch stromend, ist doch im einzelnen mit bewundernswerter Schade gefaBt; 
schopferische Gestaltungskraft schuf hier ein Meisterwerk. Hierin stehen die spa
teren Land- und Stadtrechtsbucher dem Sachsenspiegel nach; doch weisen sie Z. T. 
erhebliche Fortschritte in Systematik und Methode auf (so Z. B. das MeiBener Rechts
buch, das Magdeburg-Breslauer systematische Scho££enrecht, das Wiener Stadt
rechtsbuch). Noch im 14. Jahrhundert beginnen im romischen Recht gebildete 
Juristen den Sachsenspiegel und andere Rechtsbucher zu glossieren, um deren 
Harmonie mit dem romisch-kanonischen Recht nachzuweisen. Ihre eigenen Rechts
bucher, wie Z. B. das wertvolle Brunner Schoffenrecht des JOHANN VON GELNHAUSEN, 
geben aber meist rein deutsche Rechtssatze wieder. 
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2. Mit der Rezeption hOrt die wissenschaftliche Beschaftigung mit dem deut
schen Recht auf und das romische Recht tritt an seine Stelle. Zunachst erscheinen 
mehrere "Spiegel", der Klagspiegel, der Laienspiegel, die das romische Recht in 
popularer Form darstellen. Das nachfolgende rechtswissenschaftliche Schrifttum ist 
das gemeinrechtliche. FUr dieses war das deutsche Recht unentdeckt. Freilich be
stand, besonders in Sachsen infolge der selbstandigen deutschrechtlichen Praxis der 
siichsischen SchO££enstiihle, AnlaB, auch das deutsche Recht zu berlicksichtigen. 
Aber das geschah im Sinne einer Fortbildung des romischen, nicht des deutschen 
Rechts. Es ist die Wissenschaft des usus modernus pandectarum. 

3. Noch im 17. Jahrhundert begann man die Eigenart des deutschen Rechts 
aus seinen alteren Quellen zu erschlieBen. Diese waren schon im Zeitalter des Hu
manismus in groBer Zahl ediert worden. Aber die Juristenzunft beachtete sie 
ebensowenig wie des groBen HUGO GROTIUS Inleyding tot de hollandsche Rechts
geleertheyd (1631), die das hollandische Recht der Zeit und seine Geschichte aus 
den alteren hollandischen, durchaus deutschrechtlichen Rechtsquellen entwickelte. 
Da erschien 1643 das bedeutende Werk HERMANN CONRINGS, De origine juris Ger
manici, in dem zuerst die Eigenart des deutschen Rechts gegenliber dem romischen 
erkannt und wissenschaftlich begrlindet wurde. Seitdem kam es zu zahlreichen 
Sammlungen deutscher Rechtsquellen und zunachst zaghaften Anfangen wissen
schaftlicher Bearbeitung (SCH1LTER 1632-1705, HEINECCIUS 1681-1741). Aber 
schon 1705 hielt CHRISTIAN THOMASIUS (1655-1728) in Halle die erste Vorlesung 
liber deutsches Privatrecht. Mit ihm beginnt die Geschichte der Wissenschaft des 
deutschen Privatrechts, denn er unternahm es als erster, auf Grund der deutschen 
Rechtsquellen ein System des Privatrechts zu scha££en. Die weitere Fortbildung 
dieses Systems durch PUTTER (1725-1807) und SELCHOW (1732-1795) erstrebte 
die ErschlieBung der den partikularen Quellen gemeinsamen deutschrechtlichen 
Ideen und sprach folgerichtig den so gewonnenen Satzen nur theoretische Bedeutung 
zu. Dagegen suchte RUNDE (1741-1807) ihre praktische Geltung naturrechtlich 
zu begrlinden. 

ll. Die historische Rechtsschule. Aber erst die aus der Romantik geborene 
hisiorische Rechtsschule schuf das deutsche Privatrecht im modernen Sinne. KARL 
FRIEDRICH EICHHORNS Einleitung in das deutsche Privatrecht 1823 deckte den 
Entwicklungsgang des deutschen Rechtes auf und lehrte das Privatrecht seiner 
Zeit als das Produkt dieses gesetzmaBigen Ablaufs erkennen. AIle nachfolgenden 
Darstellungen, die in Einzelheiten liber EICHHORN weit hinausfiihrten, beruhen 
auf dieser Grundanschauung. Dabei hielten EICHHORN wie seine groBen Nach
folger BESELER und GIERKE an der praktischen Geltung des deutschen Privatrechts 
fest. Mit Unrecht. Denn die Satze des deutschen Privatrechtes besaBen nur zu ge
ring em Teil gewohnheitsrechtliche Kraft. In Wahrheit war ihre Bedeutung, wie 
ALBRECHT und GERBER betonten, eine wissenschaftliche, aber gerade damit im 
hochsten Sinne praktische: denn nur die gewaltige theoretische Gedankenarbeit, 
die am deutschen Privatrecht im 19. Jahrhundert von einer glanzenden Reihe groBer 
deutscher Juristen geleistet wurde, schuf die deutschrechtliche Grundlegung des 
deutschen biirgerlichen Gesetzbuchs und des schweizerischen Zivilgesetzbuchs. 

Schrifttum: STINTZING-LANDSBERG, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 3 Abt., 
1880---1911. 

III. Das neuere Schrifttum: 1. Die wichtigsten Lehr- und Handbiicher sind: EICH
HORN, Einleitung in das deutsche Privatrecht, 1823, 5. Auf I., 1845. - BESELER, System des ge
meinen deutschen Privatrechts, 3 Bde., 1847, 1853, 1855,5. Auf I., 2 Bde., 1885. - GERBER, Sy
stem des deutschen Privatrechts, 1848, 17. Auf I. von COSACK, 1895. - STOBBE, Handbuch des 
deutschen Privatrechts, 5 Bde., 1873-1883, 3. Aufl., Bd. I-IV, brsg. von KARL SCHULZ und 
H. O. LEHMANN, 1893-1900. - A. HEUSLER, Institutionen des deutschen Privatrechts, 2 Bde., 
1885/86. - OTTO v. GIERKE, Deutsches Privatrecht, Bd. I-III, 1895-1917 (grundlegend). -
HUBNER, Grundziige des deutschen Privatrechts, 1908, 5. Auf!. 1930. - v. SCHWERIN, Grund
ziige des deutschen Privatrechts, 1919, 2. Auf!. 1928. - v. SCHWIND, Deutsches Privatrecht. 
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Ein GrundriB zu Vorlesungen und ein Lehrbuch fiir Studierende, 1919-1921. - SCHREUER, 
Deutsches Privatrecht. Einfuhrung in das geltende burgerliche Recht mit rechtsvergleichenden 
Ausblicken, 1921. - HAFF, Institutionen des deutschen Privatrechts I 1927. Von den Lehr
buchern des biirgerlichen Rechts hebe ich MARTIN WOLFFS Sachen- und Familienrecht wegen 
seiner deutschrechtlichen Partien bes. hervor. 

2. Kurze Grundzuge: OTTO v. GIERKE in Holtzendorff-Kohler, Enzyklopadie der Rechts
wissenschaft, 7. Aufl., Bd. I, 1913, S. 175-302. - REBME, Deutsche Rechtsgeschichte mit Ein
schlull des deutschen Privatrechts 1930. 

3. Geschichte des schweizerischen, niederlandischen, franzosischen, italieni
schen, englischen, spanischen und skandinavischen Privatrechts: HUBER, System 
und Geschichte des schweizerischen Privatrechts, 4 Bde., 1886--1893. - FOCKEMA ANDREAE, 
Het oudnederlandsch burgerlijk recht, 1906. - DE BLECOURT, Cort begrip von het oud-vader
landsch burgerlijk recht, 2. Aufl. 1924. Dazu Bewijsstukken 2 Bde., 1924/26. - VIOLLET, 
Histoire du droit civil fran9ais, 3. Aufl., 1905. - BRISSAUD, Manuel d'histoire du droit prive 
1908. - CHENON, Histoire generale du droit fran9ais public et prive I 1926, II, 11929. - OLIVER 
MARTIN, Histoire de la coutume de la Prev6te et Vicomte de Paris I 1922, II 1926, 1930. -
SALVIOLI, Storia del diritto italiano, 3. Aufl., 1921. - PERTILE, Storia del diritto italiano, 
2. Aufl., 7 Bde., 1892-1903. - SCHUPFER, n diritto dei popoli germanici con speciale riguardo 
all' Italia, 4 Bde., 1907-1909. - POLLOCK and MAITLAND, The history of English Law, 2. Aufl., 
1898. - HOLDSWORTH, History of English Law, 9 Bde., 1903-1926. - HEYMANN in Holtzen
dorff-Kohlers Enzyklopadie der Rechtswiss. 2,7. Aufl., 1914, S. 281. - GELDART, Grundzuge d. 
engl. Rechts, ubersetzt v. Regendanz 1929. - DE HINOJOSA, Historia general del derecho 
espagnol I 1887. - KOLDERUP-RoSENVINGE, Grundrill der danischen Rechtsgeschichte, ubers. 
von HOMEYER 1825. - MAURER, Vorlesungen uber altnordische Rechtsgeschichte, 5 Bde., 
1907-1910. 

4. Quellen zum deutschen Privatrecht finden sich gesammelt in: KRAUT, Grund
riB zu Vorlesungen uber das deutsche Privatrecht, 1830, 6. Aufl. von FRENSDORFF, 1886. -
LORScH und SCHRODER, Urkunden zur Geschichte des deutschen Privatrechts, 1874, 3. Aufl., von 
SCHRODER und PERELS, 1912. 

5. Geschichte der handelsrechtlichen Institute bei: REBME, Geschichte des Handels
rechts, 1913 (in Ehrenbergs Handbuch des ges. Handelsrechts I). 

6. Von Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte nenne ich: KOTZSCHKE, Deutsche Wirt
schaftsgesch. bis z. 17. Jahrh., 2. Aufl., 1921. - KOTZSCHKE, Allgem. Wirtschaftsgesch. d. Mittel
alters, 1924. - KULISCHER, Allgem. Wirtschaftsgesch. d. MittelaIters und der Neuzeit, 1926.
MAx WEBER, Wirtschaftsgeschichte, 1923. 

Hingewiesen wird ferner auf v. AMmA, Grundrill des germanischen Rechts, 3. Aufl., 1913 
und auf die Darstellungen der deutschen Rechtsgeschichte in den Lehrbuchern von HEINRICH 
BRUNNER (2 Bde., 1887f£', Bd. I, 2. Aufl., 1906, Bd. II, 2. Auf!. v. V. SCHWERIN 1928), Grund
zuge (8. Aufl. v. V. SCHWERIN 1930), RICHARD SCHRODER (6. Aufl. von KUNSSBERG, 1919-1922), 
und v. SCHWERIN (2. Aufl., 1915). WertvolI sind weiter die Artikel in Hoops Reallexikon der 
germanischen Altertumskunde 1911-1919 (besonders von HERBERT MEYER, PUNTSCHART, 
RIETSCHEL, ZYCHA), im Handworterbuch der Rechtswissenschaft 1926-1929 von STIER-SOMLO 
u. ELSTER (bes. v. KUNSSBERG und PLANITZ) Bowie in EBERTS Reallexikon der Vorgeschichte. 
Deutschrechtliche Untersuchungen werden geBammelt in: GIERKE, Untersuchungen zur deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte (seit 1878), BEYERLE, Deutschrechtliche Beitrage (seit 1906), 
HEYMANN, Arbeiten zum Handels-, Gewerbe- und Landwirtschaftsrecht (seit 1909). Die mall
gebende rechtshistorische Zeitschrift ist die Zeitschrift der Savigny-Stiftung fUr RechtBge
schichte, germanistische Abteilung, jetzt herausgegeben von HEYMANN und STUTZ (seit 1880). 

Auf die oben genannten Werke wird ein fur allemal verwiesen. Zu den einzelnen Paragra
phen werden einzelne ausgewahlte Spezialwerke angegeben, urn zum Selbststudium anzuregen. 



I. Buch. 

Allgemeiner Teil. 
I. Abschnitt. 

Die Rechtsvorschriften. 
§ 4. Das Wesen des Rechts. 

I. Das Recht stellt fiir das Gemeinschaftsleben der Menschen RegeIn auf, deren 
Verwirklichung es fordert. Es ist eine soziale Erscheinung wie Sitte und Sittlichkeit, 
unterscheidet sich von ihnen aber dadurch, daB die Verletzung der Rechtsregel 
auBeren Zwang hervorruft. Das Recht erschien dem, Germanen als etwas Unver
anderliches, Ewiges; in christlicher Zeit leitete man seinen Ursprung von Gott 
selbst her (11). Als Teil der gottlichen Weltordnung kann das Recht daher auch nicht 
von Menschen gesetzt, sondern nur "gefunden" werden (12). Der Staat Macht nicht 
das Recht, er hat ihm nur mit seinen MachtmitteIn zu dienen. Erst der absolute 
Staat sah nach romischen Vorbild im Recht den staatlichen Machtspruch. Die Folge 
war die Vorherrschaft der formalen Logik, der einseitigen juristischen Technik, die 
mit der Annahme des rezipierten Rechts und sodann mit dem positiven Recht der 
Kodilikationen verbunden war. Mit dem Naturrecht beginnt die neue Bewegung, 
der Idee der Gerechtigkeit den Vorrang vor dem positiven Recht zu sichern. So 
entsteht eine neue, freie Rechtsfindung. Sie kann sich nicht im Interessenausgleich 
zweier Individuen erschopfen, sondern muB der hoheren Idee der Gerechtigkeit 
dienen. 

Das germanische Recht ist weiter grundsatzlich strenges Recht. Dem Richter 
ist nicht gestattet, von der formulierten Satzung abzuweichen; ein gegebenes Wort 
muB auch gelten, wenn seine wortliche Anwendung unbillig wirkt. Eine Billigkeits
justiz auch gegen das V oIksrecht entfaltete zuerst das frankische Konigsgericht. 
Wahrend aber in England aus der Rechtsprechung der Kings Bench ein be
sonderes System der equity hervorging, durchdrang in Deutschland der Gedanke 
der Billigkeit seit dem spateren Mittelalter das bestehende Rechtssystem selbst, 
bis er zu einer Grundfeste des geltenden Rechts wurde (vgl. z. B. BGB. 242, 315, 
826). Die Strenge des germanischen Rechts hangt mit seinem typischen For
malism us aufs engste zusammen. Seine RechtsregeIn sind in konkreten plastischen 
Formeln niedergelegt, die Rechtshandlungen bediirfen der Symbole und Solenni
taten (§ 10 I, 11 II 1), die Privatrechtsverhaltnisse bediirfen der Verwirklichung in 
einer auBeren Erscheinung, wenn sie im Rechtsverkehr Geltung gewinnen sollen. 
So wird die Erlangung voller Handlungsfahigkeit aus den Merkmalen voller korper
licher Reile erkannt (42), die Rechte iiber Personen miissen in dem auBeren Gewalt
verhaltnis der Munt sichtbar werden, vor allem aber sind Sachenrechte ohne die 
korperliche Herrschaft (die Gewere) nicht denkbar (122). So ist das Recht yom 
Grundsatz der Offenkundigkeit (Publizitatsprinzip) behel-rscht. Daran hielt 
man fest, ais der typische Formalismus der Friihzeit verschwand. Das Publizitats
prinzip hat insbesondere im Sachen- und Wertpapierrechte neue originale Rechts
bildungen hervorgerufen, die in das geltende Recht iibergingen. 
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Schrifttum: JACOB GRIMM, Deutsche Rechtsaltertiimer, 1828,4. Auf!. (HEUSLER und HUBNER) 
1899. - FRENSDORFF, Recht und Rede, 1886. - v. ZALLINGER, Wesen und Ursprung des For
malismus im altdeutschen Privatrecht, 1898. - v. AMIRA, Die Handgebarden, 1905; Der Stab 
in der german. Rechtssymbolik 1909. - HERBERT MEYER, Das Publizitatsprinzip, 1909. 

II. Die Scheidung von Privatrecht und offentlichem Recht, die das 
moderne Recht beherrscht, war dem alteren deutschen Recht fremd. Es geht von 
einem einheitlichen Rechtsbegriff aus, der beide Gebiete verbindet. So sind die 
Familienverbande der alten Zeit noch von offentlichrechtlicher Bedeutung; das 
Lehnrecht hat seine privat- und offentlichrechtliche Seite; Grundeigentum und 
offentlichrechtliche Befugnisse erschienen miteinander verkniipft. Doch gab es von 
Anfang an Institute rein privatrechtlichen Inhalts (Ehe, Biirgschaft, Fahrnis
recht), und im spatern Stadtrecht wird das Privatrecht yom offentlichen Recht klar 
geschieden. Die volle DurchfUhrung brachte die Pandektenwissenschaft. Sie bildete 
System und Methode der Privatrechtswissenschaft aus, die sie im vollen Gegensatz 
zum offentlichen Recht entwickelte. Ihr schloB sich die Wissenschaft des deutschen 
Privatrechtes an. Aber ihr verblieben eine Fiille von Rechtsgebilden, die dem Privat
recht wie dem offentlichen Recht angehorten (z. B. Korperschaften, Regalien), und 
die neuste Entwicklung hat neue Mischgebilde hervorgebracht (s. o. § 2 I 3). 

§ 5. QueUen und Erscheinungsformen des Rechtes. 

Jeder Rechtssatz bedarf der SchOpfung durch eine hierzu· zustandige Rechts
quelle. Diese kann durch einen bewuBten Willensakt den Inhalt des Rechtssatzes 
feststellen (das gesetzte Recht). Es kann aber auch in der Gemeinschaft der Rechts
genossen sich eine allgemeine Rechtsiiberzeugung bilden und durch rechtmaBigen 
Ausspruch zum Rechtssatz werden (Gewohnheitsrecht). 

I. Das Gewohnheitsrecht hat das Privatrecht der ersten Epoche der deutschen 
Rechtsentwicklung fast unbeschrankt beherrscht. Das Recht lebte ungeschrieben 
in der Rechtsiiberzeugung des Volkes und wurde durch Gerichtsspruch und Rechts
weisung iiberliefert und fortgebildet. Wahrend des ganzen Mittelalters wurden die 
von den Altvorderen iiberkommenen und in Ubung befindlichen rechten Rechts
gewohnheiten als Rechtssatze anerkannt (12). Erst mit der Rezeption trat das Ge
wohnheitsrecht zuriick. Man belieB ihm zwar den Charakter als Rechtsquelle, ver
langte aber nach der romanistisch-kanonistischen Lehre den schwierigen Nachweis 
einmal langjahriger gleichma13iger Dbung mit rechtlicher Dberzeugung und opinio 
necessitatis, weiter eines durch die Ubung bekundeten Gesamtwillens der Rechts
genossen und endlich der Rationabilitat des Inhalts des Gewohnheitsrechts. Noch 
weiter ging die Landesgesetzgebung im Zeitalter des Absolutismus. Ihr erschien der 
Monarch als einzige Rechtsquelle. Gewohnheitsrecht konnte daher nur mit seiner 
Zustimmung entstehen. Der Landesgesetzgebung widersprechende, ja sogar sie 
erganzende Gewohnheit war ohne Rechtskraft. Das 19. Jahrhundert hat dem 
Gewohnheitsrecht seine friihere Bedeutung wieder verliehen, zuerst die historische 
Rechtsschule fUr die Rechtslehre, sodann das BGB. fUr das Rechtsleben. 

II. Gesetztes Recht ist Gesetz oder Satzung, je nachdem es yom Staate selbst 
oder von einem ihm eingegliederten Verbande geschaffen wird. 

1. Die Satzung hat sich im Mittelalter einen auBerordentlich weitverzweigten 
Geltungsbereich geschaffen. Jeder genossenschaftliche Verband besaB die Autono
mie: er konnte durch Statut ein fiir seinen Bezirk verbindliches Recht setzen.In 
diesem Sinne sind aIle Land- und Stadtrechte des Mittelalters Statuten (3,4,11). 
Dagegen haben die neueren Territorialstaaten fUr sich Gesetzgebungsgewalt be
ansprucht und die Autonomie der engeren Verbande nach Moglichkeit beseitigt. 
Erst das 19. Jahrhundert hat der Autonomie eine neue Bedeutung verliehen, da 
den offentlichen wie privaten Verbanden das Recht wiedergegeben wurde, fUr ihren 
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Lebensbereich im Rahmen der staatlichen Rechtsordnung verbindliche Satzungen 
zu schaf£en. Die Autonomie des hohen Adels hat die neueste Gesetzgebung auf
gehoben (§ 15 II I). 

2. Das Recht der Gesetzgebung stand im Mittelalter nur dem Kaiser 
und dem Papst zu (7). FUr das Privatrecht kam diese Rechtsquell!:} im Mittelalter 
nicht in Betracht. Erst seit der Rezeption beginnt das Gesetzesrecht hervorzutreten, 
um bald zu iiberwiegen. Neben dem Reichsrecht des Corpus juris steht die landes
herrliche Gesetzgebung der Land- und Stadtrechtsreformationen, spater der Kodi
fikationen. Eine Zeit der Bevorzugung des durch gesetzgeberische Tat geschaf£enen 
Rechtes brach an. Im neuen Reiche suchte man das Privatrecht in allen seinen 
Teilen durch Gesetzgebung zu regeln. 

ITI. Wissenschaft und PraxiS sind als solche keine Rechtsquellen. Die Wissenschaft hat 
den Gedankengehalt der Rechtssatze zu erforschen, die Praxis hat den Rechtssatz auf den 
Einzelfall anzuwenden. Beide Betatigungen werden freilich, durch die standige Wandlung der 
Rechtstatsachen vor immer neue Probleme gestellt, Vermittler neu entsstehender Rechtssatze 
werden. So hatten schon im Mittelalter die Schiiffenspruche groBer Oberhiife eine weithin die 
Rechtsbildung beeinflussende Kraft. Aber die richterliche Entscheidung schafft zunachst nur 
fUr den Einzelfall Recht; nur wenn sie Grundlage eines dauernden Gerichtsgebrauchs wird, kann 
sie die Kraft eines Rechtssatzes erhaIten, weil Gewohnheitsrecht entstand. Ebenso steht es mit 
der Wissenschaft. Es war ein Irrtum, der freilich aus der einfluBreichen Stellung der romani
stischen Wissenschaft nach der Rezeption verstandlich ist, wenn man die communis opinio 
doctorum als Rechtsquelle ansah (sog. Juristenrecht). Nur durch Gesetz oder Gewohnheit 
konnen die Ergebnisse rechtswissenschaftlicher Forschung zum Rechtssatze werden. 

Schrifttum: BESELER, Volksrecht und Juristenrecht, 1843. - BRIE, Die Lehre vom Gewohn
heitsrecht I, 1899. 

§ 6. Der Herrschaftsbereich des Rechts. 

I. Der raumliehe Herrsehaftsbereieh. Das deutsche Privatrecht war von Anfang 
an nur in den Grundziigen einheitlich, im einzelnen zersplittert. In der Periode der 
Volkerschaften und der Stammesbildung galt innerhalb der Volkerschaften, des 
Stammes, nur Stammesrecht. Der Stammesfremde war daher rechtlos. Doch 
machte bereits die Reichsgriindung aile Reichsgenossen zu Rechtsgenossen, aber so, 
daB der stammesfremde Reichsgenosse iiberall nach seinem Stammesrecht behandelt 
wurde (Personalitatsprinzip, 13). Damit wurde zum ersten Male die Idee der 
Anerkennung fremden Rechts zum Rechtssatz erhoben. Sie erschien im mittelalter
lichen Kaiserreich als eine notwendige Folge seines universalen Charakters. Doch 
ging die Entwicklung zunachst andere Wege. Der personliche Charakter des Rechts 
begann zu verblassen: das Stammesrecht strebte nach RechtslITaft fiir das raumliche 
Herrschaftsgebiet des Stammes. Damit kiindigte sich das Territorialitatsprinzip 
(14) an, das mit der Auflosung der Stamme zu voller Auswirkung gelangte. Die ent
stehenden ortlichen Verbande (Stadt, Grundherrschaft, Landesherrschaft) beginnen 
sich nach auBen abzuschlieBen und das in ihnen entstandene Recht als das fiir ihren 
ortlichen Bereich allein maBgebende zu behandeln. Der Gedanke der Territorialitat 
fand seinen klassischen Ausdruck in der Statutentheorie der Postglossatoren. 
Danach gilt auf Grund freiwilliger Unterwerfung fiir die Rechtsverhaltnisse der Per
son und fiir Fahrnis das Recht des Wohnsitzes (Personalstatut), fiir die der Grund
stiicke das Recht der belegenen Sache (Realstatut), fiir Rechtshandlungen das 
Recht des Ortes der Vornahme (statuta mixta). Diese Theorie hat die weitere Ent
wicklung beherrscht; sie hat, fortgebildet von den Franzosen und Niederlandern, 
noch in die Kodifikationen und, wissenschaftlich neu fundiert, auch in das geltende 
Recht Eingang gefunden. Wahrend sie aber zunachst nur das Verhaltnis der Par
tikularrechte zueinander betraf, regelte sie jetzt, nach Ausbildung der modernen 
Volkerrechtsgemeinschaft, die Beziehungen der Rechte selbstandiger Staaten, wurde 
also zur Grundlage des sog. internationalen Privatrechts. Die neuere Entwicklung 
brachte eine Riickkehr zum Personalitatsprinzip, wenigstens fiir die personlichen 
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privatrechtlichen Verhiiltnisse der StaatsangehOrigen; fiir sie soll nicht mehr das 
am Wohnsitze, sondern das im Heimatstaate geltende Recht maBgebend sein. 

Schrifttum: NEUMEYER, Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- und 
Strafrechts, 2 Bde., 1901, 1916. 

n. Zeitlicher Herrschaftsbereich. Jiingeres Recht geht dem alteren vor. Aber 
nur fiir neu entstehende Rechtsverhaltnisse. Unter der Herrschaft des alten Rechts 
entstandene Rechtsverhaltnisse bleiben auch nach Anderung der Rechtsordnung 
vom alten Recht beherrscht: neues Recht wirkt nicht zuriick. Dieser Satz war schon 
dem alteren Recht bekannt, wird von den Kodifikationen ausdriicklich bestatigt 
und gilt auch heute. Freilich kann sich das Gesetz selbst riickwirkende Kraft bei
legen. Aber diese kann regelmaBig nicht weiter gelten, als die ausdriickliche Verfii
gung des Gesetzes reicht. Auch findet sie gewohnlich ihre Schranke in den nach 
dem alten Recht aus einem bestimmten Rechtsgrund entstandenen subjektiven 
Privatrechten bestimmter Personen, den sog. erworbenen Rechten. Will freilich 
das Gesetz ein Rechtsinstitut vollig neu gestalten oder es abschaffen, so hat es auch 
die Kraft, in erworbene Rechte einzugreifen. 

m. Rechtsquellen von engerem und weiterem Herrschaftsbereich nebeneinander 
kommen erst seit der Auflosung der Stammeseinheit vor. Altere Versuche, iiber 
die Stammesrechte ein einheitliches Reichsrecht zu setzen, scheiterten. 1m Mittel. 
alter geht das Recht des engeren Kreises vor: Willkiir bricht Stadtrecht, Stadt
recht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemein Recht. Auch das romische Recht 
war sonach grundsatzlich subsidiar. Erst der moderne Einheitsstaat hat dem von 
ihm ausgehenden Recht primare Geltung zugesprochen; so zuerst der CC., so auch 
das BGB. Partikulare Privatrechtssatze gelten heute nur, soweit sie vom Reichs
recht ausdriicklich vorbehalten sind: Reichsrecht bricht Landrecht. Dagegen geht 
das reichsrechtliche Sonderrecht (HGB., WOo usw.) dem BOB. vor. 

II. Abschnitt. 

Die Rechte und ihre Ausiibung. 
§ 7. Begriff und Arten des subjektiven Rechts. 

I. Begriff des subjektiven Rechts. Das subjektive Recht ist nach deutscher Auf
fassung nur die Kehrseite des objektiven; beide bilden gemeinschaftlich den Ge
samtbegriff des Rechtes. Ja, im alteren Recht vermischte man beide vielfach, wie 
z. B. die Rechtsordnung eines Verbands als seine "Freiheiten" erscheinen. In Wahr
heit sind beide zu trennen, stehen sich aber nicht wie Ursache und Wirkung gegen
tiber. Niemals ist nach deutscher Auffassung das subjektive Recht in bloBer Willens
macht erschopft wie nach romischer; es ftihrt vielmehr zugleich eine Willensgebun
denheit herbei: der Berechtigte ist verpflichtet, der Verpflichtete berechtigt (z. B. 
die Ehegatten, der Eigentiimer). 

II. Arten der subjektiven Rechte. Alie Rechte haben ihre Wurzel in der An
erkennung der Rechtspersonlichkeit, tragen personlichen Charakter. Die Scheidung 
von Personen- und Vermogensrecht war dem alteren deutschen Recht unbekannt; 
auch die Vermogensrechte gehoren dem Bereich des Personlichkeitsrechts an. So 
erscheinen die Gegenstande des personlichen Bedarfs als Bestandteil der Personlich
keit, die tibrige Fahrnis und die Liegenschaften als der Gruppe gehOrig, so daB 
der einzelne nur als deren Mitglied daran teil hat. Das Schuldrecht ist eine rein 
personenrechtliche Beziehung von Glaubiger und Schuldner. Erbrecht und eheliches 
Gtiterrecht sind eine Folge familienrechtlicher, personlicher Verhiiltnisse. Erst das 
Mittelalter hat die Los16sung des Vermogensrechts aus dem Personlichkeitsrechte 
vollendet und hat im Gegenteil den vermogensrechtlichen Charakter mancher Ge-
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biete scharf betont. So wird insbesondere das Sachenrecht zu einem unmittelbaren 
Verhaltnis des Berechtigten an der beherrschten Sache. Das Forderungsrecht er
scheint als Aktivum im Vermogen des Glaubigers und wird neben die korperlichen 
Sachen gestellt. Das Erbrecht richtet sich ausschlieBlich auf das hinterlassene Ver
mogen. Doch sind auch in diesen Rechtszweigen manche rein personenrechtlichen 
Institute erhalten geblieben, wie etwa im Schuldrecht Dienstvertrag und Gesell
schaft. 

Bei dieser Lage ist es unmoglich, die Scheidung von Personen- und Vermogens
recht zur Grundlage eines Systems der subjektiven Rechie zu machen. So begniigt 
man sich heute, mit der Einteilung in Personen-, Sachen-, Schuld-, Familien- und 
Erbrecht praktisch Zusammengehoriges zu vereinen. Diese Einteilung hat den Vor
teil unmittelbarer Anschaulichkeit und nahert sich einer Gliederung der Rechte nach 
ihrem Objekt. 

Wichtig ist fur das deutsche Recht aber auch die Gliederung der Rechte nach ihrem Subjekt. 
Dieses ist regelmiU3ig unmittelbar bestimmt,· sog. Personalrechte. .Ausnahmsweise ist aber der 
Rechtserwerb an den Erwerb einer Sache geknupft; solche Rechte nennt man Realrechte, 
wenn sie dem jedesmaligen Eigentiimer einer unbeweglichen Sache zustehen. 

§ 8. Ausiibung und Schutz der Rechte. 

I. Ausiibung dar Rachta. Die Ausiibung eines Rechtes steht im Belieben des Be
rechtigten. Doch besteht in manchen Fallen eine Pflicht zur Ausiibung, so z. B. 
im Kindschafts- und Vormundschaftsrecht. In einigen Fallen fiihrt sogar die 
Nichtausiibung nach deutschem Rechte zum Rechtsverlust, wie beim Bergwerks
eigentum, Jagdrecht, Erfinderrecht. Und das freie Belieben in der Art der Aus
iibung wird' schon im alteren deutschen Recht in einzelnen Fallen durch ein 
Schikaneverbot eingeengt (heute allgemein, BGB.226); auch konnten Rechte durch 
MiIlbrauch verwirkt werden. 

Kollidieren Rechte verschiedener Personen, so geht das starkere Recht vor. 
Starker ist das Recht seines Inhalts wegen; doch kennt schon das Mittelalter pri
vilegierte Rechte (z. B. gewisse Pfandrechte). Bei gleichstarken Rechten entscheidet 
die Pravention, z. T. auch das Los. Aber bereits das altere Recht sucht nach einem 
Ausgleich konkurrierender Rechte; so entsteht friihzeitig der Konkurs. 

n. Schutz der Rachta. 1. Die Selbsthilfe ist die altere Form des Rechts
schutzes. Die Rechtshille des Staates erschopft sich in der Feststellung des Rechts, 
in der Vermittlung des Abschlusses von Friedensvertragen und in der Friedlos
legung des Rechtsverweigerers. Ein Eingreifen des Staates mittels Rechtszwanges 
war dem alteren Recht regelmaBig unbekannt. Das Recht iiberlaBt den Zwang 
dem Rechtsschutzbediirftigen selbst. Der Rechtsverweigerer ist als Friedloser seinen 
Zwangsmitteln schutzlos ausgesetzt, in gesteigertem MaIle dann, wenn das Gericht 
die Friedlosigkeit ausgesprochen hat. 

Die frankische Zeit suchte die Selbsthille an bestimmte Formen zu binden oder 
durch ein staatliches Befriedigungsverfahren zu ersetzen. Das Mittelalter hat die 
zunachst gescheiterten Versuche wieder aufgenommen und sie innerhalb der auto
nomen Verbande durch Entwicklung eines geregelten Pfandungsverfahrens durch
gefiihrt. Dagegen blieb in den interlokalen Beziehungen die Selbsthilfe die regel
maBige Form der Rechtsbefriedigung; ja, fiir den Fall der Rechtsverweigerung 
erhielt die Fehde eine neue Bedeutung. Dieses allgemeine Fehderecht beseitigte 
der ewige Landfriede von 1495, und nach der Rezeption verbot man die Selbsthilfe 
iiberhaupt grundsatzlich und lieIl nur einzelne Falle der verteidigenden SelbsthiUe 
bestehen. Dagegen erkennt das neuere Recht die Selbsthilfe wieder an, nur wird 
eine an sich unerlaubte Handlung durch sie nicht gerechtfertigt, wohl aber kann 
ausnahmsweise auch Gewalt angewandt werden. Das BGB. gestattet Selbstvertei-
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digung im Falle der Notwehr und des Notstandes, sowie Selbsthilfe durch Angriff 
zwecks Rechtsverwirklichung, wenn Gefahr im Verzuge und obrigkeitliche Hilfe 
nicht zu erlangen ist (BGB.227f£'). 

Selbsthilfe ist auch die eigenmachtige Pfandung. Sie war urspriinglich gegen jeden 
ungehorsamen Schuldner erlaubt; diese Pfandung ist im Mittelalter immer starker eingeschrankt 
und im neuern Rechte beseitigt worden. Daneben bestand eine Pfandung auf handhafter Tat 
gegen widerrechtlich fremden Grund und Boden betretende Menschen (Personalpfandung) oder 
Tiere (Schiittung). Diese hat das geltende Recht iibernommen und den Landesrechten vorbe
halten (EG. 89). Die Pfandung muE auf frischer Tat und innerhalb der Feldflur stattfinden. 
Der Pfander darf das erforderliche MaE nicht iiberschreiten, der Gepfandete keine Pfandwehr 
iiben. Die Pfandung ist dem Eigentiimer bzw. der Obrigkeit anzuzeigen, das Pfand ist aufzu
bewahren. Das Pfand dient der Beweisfiihrung und der Befriedigung des Grundeigentiimers 
wegen seiner Schadenersatzforderung. 

2. Die Klage. Das Recht zur Klage £lieBt nach deutscher Anschauung aus der 
Verletzung des materiellen Rechts. Die Klage ist also eine Anklage wegen Rechts
verletzung; vom Gericht wird eine Abhilfe durch Feststellung des streitigen Rechts
verhaltnisses, durch Zwang zur Leistung, eventuell durch Friedloslegung, seit 
frankischer Zeit auch Durchsetzung durch Zwangsvollstreckung erwartet. Dabei 
trug jeder ProzeB in alterer Zeit einen strafprozessualen Charakter. Erst im Mittel
alter war der ProzeB in Form und Folgen soweit differenziert, daB man die pein
lichen VOn den burgerlichen und gemischten Klagen schied, die burgerlichen wieder 
in Klagen um liegendes Gut, um fahrende Habe und um Schuld. Entscheidend 
war also nur das Klagbegehren, wahrend an sich jedes Recht der Geltendmachung 
durch Klage fahig war. 

Die Rezeption brachte das ri:imische Aktionensystem nach Deutschland. Danach 
ist die actio ein vom materiellen Recht verschiedenes Recht, das besonderer Be
grundung bedarf und unter Umstanden fiir dasselbe Recht in verschiedener Form 
gegeben war. Doch wurde dem Aktionensystem in Deutschland durch Zulassung 
beliebiger actiones utiles der Boden entzogen. Das neuere Recht beruht wieder auf 
dem deutschen Gedanken, daB jedem Privatrecht ein Klagerecht entspricht. 

Schrifttum: LABAND, Die vermogensrechtlichen Klagen, 1869. - PLANCK, Das deutsche 
Gerichtsverfahren im Mittelalter, 2 Bde., 1879. - PLANITZ, Die Vermogensvollstreckung im 
deutschen mittelalterl. Recht, Bd. I: Die Pfandung, 1912. 

III. Abschnitt. 

Die rechtserheblichen Tatsachen. 
§ 9. Die rechtserheblichen Tatsachen im allgemeinell. 

Die rechtserheblichen Tatsachen sind solche Tatbestande, an deren Eintritt die 
Rechtsordnung eine Veranderung in der Rechtswelt knupft. Sie ki:innen Ereignisse 
(objektive Tatsachen) sein, z. B. Geburt (25), Tod, Entstehung oder Untergang von 
Sachen, oder menschliche Handlungen. Auch bei diesen legte das altere Recht das 
Schwergewicht auf das auBere Geschehen, nicht auf den nichterkennbaren Willen 
oder die Vorstellung des Handelnden. Rechtserhebliche menschliche Handlungen 
waren insbesondere die unerlaubten Handlungen, deren Erfolge die Rechtsordnung 
miBbilligt (264), und die Rechtsgeschafte, die auf Anderung der bestehenden Rechts
lage gerichtet sind (§ 10). Auch bloBe Rechts- und Tathandlungen, d. h. nur auf tat
sachlichen Erfolg gerichtete Handlungen wurden bereits mit Rechtswirkung aus
gestattet (z. B. Mahnung, Fund, 175, 146). Haufig wurden endlich durch das Zu
greifen i:iffentlicher Organe (100) Privatrechte geschaffen oder verandert, sei es durch 
besonderen Rechtssatz (Privileg) oder durch Verwaltungshandlungen (z. B. Ver
leihung von Regalien). Allen diesen Tatsachen legt auch das geltende Recht Rechts
erheblichkeit bei. 
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§ 10. Die Rechtsgeschafte. 

Rechtsgeschafte bezwecken die Erreichung eines Rechtserfolgs: der Wille des 
handelnden Subjekts ist auf den rechtlichen Erfolg gerichtet. 

I. Der Inhalt des Rechtsgeschafts ergibt sich aus der Erklarung des rechtsge
schaftlichen Willens (der Willenserklarung). Entscheidend ist in alterer Zeit das 
auBerlich Erklarte: der hinter der Erklarung stehende Wille wird nicht erkannt 
und daher nicht gewiirdigt. Das war in dem geringen Abstraktionsvermogen, dem 
Bediirfnis nach sinnlicher Anschauung begriindet. Daher suchte man weiter die 
Willenserklarung selbst durch Anwendung von Symbolen sichtbar zu machen, 
sei es von symbolischen Gegenstanden (Hand, Schwert, Schliissel, Stab) oder Hand
lungen (Ergreifen, Wegwerfen, Kniesetzung), Beispiele beim Schuldvertrag 176, 
179ff, 207ff, beim Sachenrechtsgeschaft 127ff, bei der EheschlieBung 288aff., bei 
der letztwilligen Verfiigung 353ff. Daraus ergibt sich, daB man den rechtsgeschaft
lichen Willen nur so weit anerkannte, als er sich aus der auBeren Kundgebung ergab. 
Die Motive der Erklarung kamen nicht in Betracht, ebensowenig ein Zwiespalt, 
der zwischen Wille und Erklarung bestand. Das altere deutsche Recht beriick
sichtigte also den Irrtum in keiner Weise (ein Mann, ein Wort). Nur gezwungen ab
gegebene Erklarungen waren nichtig (15-17). Weiter galt der erklarte Wille als der 
rechtsgeschaftliche: Scheingeschafte waren daher rechtsgiiltig. Die neuere Ent
wicklung drangt auf starkere Beachtung des Willens. Dabei schoB die gemeinrecht
liche Wissenschaft, indem sie nach romischem Vorbild den Willen einseitig betonte, 
iiber das Ziel hinaus (Willenstheorie): zum Schein oder aus Irrtum abgegebene Er
klarungen sollten nicht binden. Dagegen lieB das deutsche Recht weiter die Er
klarung neben dem Willen zu ihrem Rechte kommen (Erklarungstheorie). Die 
Erklarung verlangt fiir sich Publizitat, offentlichen Glauben. Der gutglaubige Er
klarungsempfanger kann an die Erklarung glauben. Irrtiimlich abgegebene Er
klarungen sind daher grundsatzlich giiltig. Werden sie angefochten, so ist doch 
Schadenersatz zu leisten. 

II. Die Arten der Rechtsgeschafte. Schon das altere Recht scheidet einseitige 
und mehrseitige Rechtsgeschafte. Einseitige Rechtsgeschafte erfordern die Willens
erklarung einer Partei, sie sind im Schuldrecht nur ausnahmsweise zugelassen und 
spielen auch sonst eine beschrankte Rolle. Die mehrseitigen Rechtsgeschafte iiber
wiegen weitaus. Sie erfordern die Willenserklarungen mehrerer Parteien, und zwar 
regelmaBig zweiseitige, sind also Vertrage (ahd. gidingi, einunga). Sie kommen 
in allen Zweigen des Privatrechts vor, doch faBt das altere Recht alle Bargeschafte 
als Kauf (Sachkauf, Frauenkauf), aIle Vertrage auf kiinftige Leistung als Gelob
nisse usw. zusammen. Entscheidend ist immer die Willenseinigung der Parteien, 
die auf das Angebot des Verpflichteten durch Annahme des Berechtigten zustande
kommt. Haufig bedarf es aber der Zustimmung (vullbort) dritter Personen, z. B. 
der Erben bei GrundstiickverauBerungen, andernfalls der Vertrag nichtig ist (87). 
Auch heute sind die mehrseitigen Rechtsgeschafte die Regel, die einseitigen die Aus
nahme. Der Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Aber aus der 
Publizitat der Erklarung folgt, daB der in Empfang genommene Antrag bereits 
bindend ist (BGB. 145). Vgl. auch § 61. Andererseits bedarf es keiner ausdriick
lichen Annahmeerklarung, wenn sie nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist 
(BGB. 151, vgl. HGB. 362). 

m. Mangel der Rechtsgeschiifte sind nach alterem Recht nur Fehler im 
auBeren Tatbestand des Rechtsgeschafts, nicht Willensmangel. Dahin gehOren 
besonders Formmangel und VerstoBe gegen gesetzliche V orschriften. Solche Ge
schafte waren von Anfang an nichtig, so z. B. die formlose Liegenschaftsiiber
eignung, die Vergabung im Siechbett (358). Es gab aber auch schon im alteren 
Recht FaIle nur relativer Unwirksamkeit. VerstieB ein Rechtsgeschaft gegen recht-
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lich geschutzte Interessen dritter Personen, so konnten diese die Unwirksamkeit 
geltend machen. So konnten z. B. die Beispruchsberechtigten die Liegenschafts
ubereignung anfechten (87). 

§ 11. Formen der Rechtsgeschafte. 

I. Entwicklung der Geschiiftsformen. Das altere deutsche Recht hat, seinem Be
durfnis nach sinnlicher Anschauung folgend, einen reichen Geschiiftsformalismus aus
gebildet. RegelmaBig war die Form fur die Rechtswirksamkeit des Geschiifts erforder
lich (konstitutive Form, 207) ; dane ben stehen Formen, deren Einhaltung den Beweis 
erleichtern oder die Rechtswirksamkeit des Geschiifts Dritten gegenuber verbiirgen 
solI. 1m spateren Mittelalter beginnen die letzteren Zwecke zu uberwiegen. Besonders 
in den Stadten verblassen die alteren Formen (209) oder werden durch andere, vor 
allem die Urkundsform, ersetzt. Dem kam die Rezeption des romisch-italienischen 
Konsensualvertrags entgegen. 1m Obligationenrecht drang nun die Formlosigkeit 
der Vertrage durch, wahrend fUr das Sachen-, Familien- und Erbrecht die Partikular
rechte meist an den alten Formen festhielten. Neue Formen brachte der absolute 
Staat aus dem Gedanken der Bevormundung, und zwar fur die Geschiifte von 
Bauern (18) und allgemein fur Geschiifte hoheren Werts. Andererseits entwickelten 
sich strengere Formen zur Sicherung des Handelsverkehrs, besonders durch Aus
bau des Wechselrechts (260af.). 1m geltenden Recht herrscht grundsatzlich Form
freiheit der Rechtsgeschiifte. Aber GrundstucksverfUgungen, EheschluB, Testamente 
usw. sind nach wie vor formbedurftig, ebenso einzelne Schuldgeschafte, die aber z. T. 
wieder ohne Form giiltig sind, wenn sie von Vollkaufleuten abgeschlossen werden 
(HGB. 350). Haufig wenden die Parteien freiwillig Formen an; vereinbaren sie 
eine Form fur den Einzelfall, so ist diese im Zweifel wesentlich. 

II. Arten der Geschiiftsformen. 
1. Das altere deutsche Recht wendet feierliche Worte und typische Handlun

gen an (176, 128, 129): das Geschiift muB horbar und vor aHem sichtbar sein. (Man glaubt 
den Augen weiter als den Ohren. Sehen geht tiber Horen.) Feierliche Worte begegnen bei 
der lnvestitur, beim Schuldvertrag, bei Verlobungen, Trauungen usw.; typische Handlungen 
sind die Handgebiirden (Handschlag), Korperhaltungen, Stabbrechen usw.; sie sind haufig 
zugleich Symbol. 1m neueren Recht sind beide Formen bis auf geringe Reste (Trauungs
formel, Handschlag) verschwunden. 

2. Bei manchen Geschiiften mussen im alteren Recht Geschaftszeugen (testes 
per aures tracti) zugezogen werden, meist in fest bestimmter Zahl. 1m Gegensatz 
zu bloB en Beweiszeugen sind sie Solemnitatszeugen; ihre Anwesenheit verburgt, 
daB das hor- und sichtbar abgeschlossene Geschiift gehort und gesehen wird (127, 
208, 288). Das neuere Recht hat den Geschaftszeugen besonders fur familien- und 
erbrechtliche Geschiifte erhalten, so auch das BGB. (1318, 2233, 2249, 2276). 

3. Das altere Recht fordert fUr manche Geschafte die Offentlichkeit, d. h. 
die Vornahme in der Volks- oder Gerichtsversammlung, so z. B. fUr die Freilassung, 
Grundstucksubereignung, Affatomie (130/, 353, 356g, 358aff.). Der Zweck war 
Kenntnisnahme der Gemeinde, Wahrung von Einspruchsrechten, spater obrigkeit
liche Kontrolle, Bevormundung des Rechtsverkehrs. Seit dem Spatmittelalter wird 
die gerichtliche Vornahme von Geschaften verschiedenster Art verlangt ;das Gericht 
(der Stadtrat) belehrt die Parteien, priift die Geschaftsvoraussetzungen, bestatigt den 
AbschluB (besonders fiir Geschiifte von Bauern, 18). Das geltende Recht fordert fur 
einzelne Geschiifte gerichtliche Vornahme (BGB. 925), begnugt sich aber meist mit 
gerichtlicher oder notarieller Beurkundung (BGB.311, 313, 518, 873, 1434 usw.). 

4. Die Schriftlichkeit des Geschiiftsabschlusses ist nach antikem Vorbild 
ausgebildet worden und im Mittelalter zu groBer Bedeutung gelangt. Seit der fran
kischen Zeit begegnet die dispositive Geschaftsurkunde (carta), neben ihr die reine 
Beweisurkunde (notitia). 1m Mittelalter dient die Urkunde fast ausschlieBlich als 
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Schuldurkunde (cautio); als solche hat sie ihre Durchbildung zum modernen Wert
papier erfahren, s. § 78. Erst in neuerer Zeit sind ihr personenrechtliche (Kuxschein, 
Aktie) und sachenrechtliche Wertpapiere (Konnossement, Ladeschein, Lagerschein) 
nachgebildet worden. Das geltende Recht hat nur die Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber allgemein geregelt, BGB. 793f£., im iibrigen gelten Spezialgesetze (WO., 
Scheckgesetz, HGB.). In vollig selbstandiger Weise hat das deutsche Mittelalter die 
Schriftlichkeit mit dem Gedanken der Offentlichkeit verquickt und so die Eintragung 
in offentliche Biicher geschaffen. Von ihnen ist das Grundbuch (104a, 106, 108f£., 
131a) das wichtigste, dariiber unten § 47. Wahrend das Grundbuch aus den Stadt
biichern entstand, gehen andere offentliche Biicher des geltenden Rechts auf korper

. schaftliche Mitgliederverzeichnisse zuriick, so besonders das Handelsregister, das 
Genossenschaftsregister und die Zeichenregister. Die notarielle Beurkundung 
endlich wurde im Spatmittelalter aufgenommen durch Rezeption des italienischen 
Notariats. Sie wurde von Reichs wegen durch die Notariatsordnung von 1512 ge
regelt, dann aber landesrechtlich fortgebildet. Das Notariat unterliegt noch heute 
dem Landesrecht (EG. 141ff., FGG. 189ff.). 

Schrifttum: v. VOLTELINI, Die Siidtiroler Notariatsimbreviaturen des 13. Jahrh. 1899. -
KOCHLING, Anfange des offentl. Notariats in Dimtschland 1925. - HEUBERGER, Das Deutsch
tiroler Notariat 1927. 

§ 12. Die Stellvertretung. 

Stellvertretung im Sinne der Ausiibung fremden Rechts in fremdem Namen war 
dem alteren Recht unbekannt. Es kennt nur den Boten, der, durch den Stab des 
Auftraggebers legitimiert, dessen Willenserklarung iibermittelt. Doch hat es schon 
friih die Treuhandschaft entwickelt. 

I. Die Treuhandschaft. Der Treuhander (salman, manufidelis) iibt eigenes Recht 
in eigenem Namen, aber in fremdem Interesse aus; er hat die Pflicht zu getreuer 
Ausiibung. So wird dem Salmann durch Vergabung von Todes wegen Gewere und 
Eigentum an den NachlaBgegenstanden iibertragen: er soll mit ihnen nach dem 
letzten Willen des Erblassers verfahren (357a). Oder es werden Grundstiicke von 
einem Salmann erworben oder an diesen zur Weiterverau13erung iibertragen, weil der 
Interessent selbst erwerbs- oder verfiigungsunfahig ist (19). Immer erhalt der Sal
mann Eigentum (19a) oder ein sonstiges dingliches oder obligatorisches Recht: aber 
es ist zweckgebunden, die anvertraute Rechtsmacht sieht die Schranken ihrer Aus
iibung in sich selbst (19b), nicht in der blo13en Treupflicht des Salmanns (wie die ro
mische fiducia). Nach der Rezeption wurde die Treuhand von der Wissenschaft nicht 
beachtet. Sie blieb aber im Rechtsbewu13tsein des Yolks erhalten und kam in 
neuerer Zeit wieder zu vielseitiger Anwendung. 

Doch ist der Treuhander als Vermogensverwalter heute als mittelbarer Stellvertreter regel
maBig nicht Eigentiimer, sondern nur zur Verfiigung iiber fremdes Vermogen ermachtigt. Wird 
ihm der Gegenstand zu treuen Handen iibereignet, so ist er nur schuldrechtlich gebunden, ihn 
dem bestimmten Zwecke zuzufiihren; doch gewahrt die Rechtsprechung dem Treugeber ein 
Aussonderungsrecht im Konkurs des Treuhanders. Der Hauptfall ist freilich die fiduziarische 
"Obereignung zwecks Sicherung des Kreditgebers. 

In England hat der Treuhandgedanke eine vielhundertjahrige ununterbrochene Entwick
lung bis zur Gegenwart durchgemacht. Er fand reiche Anwendung vor aHem bei letztwilligen Ver
fiigungen iiber Grundstiicke. Der Treuhander erhielt Eigentum nach common law, der Ver
gabende und seine Rechtsnachfolger die NutznieBung, die spater in ein eigenes Besitzrecht 
nach equity verwandelt wurde. Heute hat der trustee voIles Verfiigungsrecht; wenn er aber den 
Zweckbestimmungen der Treuhand zuwider handelt, kann die Sache von dem dritten Erwerber 
herausverlangt werden, so weit dieser nicht gutglaubig entgeltlich erwarb. Neben der Vermogens
verwaltung hat sich die Idee des trusts im HandelsgeseIlschaftsrecht ausgewirkt. 

Schrifttum: A. SCHULTZE, Die langobard. Treuhand und ihre Umbildung zur Testaments
voIlstreckung, 1895 (GIERKES Unters. 49). - K. BEYERLE, Grundeigentumsverhaltnisse u. 
Biirgerrecht im mittelalterlichen Konstanz. Bd. I: Das Salmannenrecht, 1900. - MAITLAND, 
Griinhuts Z. 32, 1904, S. 1. - O. LOENING, Grunderwerb und Treuhand in Liibeck, 1907 (GIERKES 
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Unters. 93). -HEYMANN, Festgabefiir Giiterbock 1910,8.561. Brunnerfestschrift 1910, 8.473.
HOLDSWORTH, Tijdschr. RG. 4,1923,8.367. - ROTH, Der Trust (Heymanns Arb. 48),1928. 

II. Die Stellvertretung. Eine Stellvertretung ist im deutschen Recht erst im 
Mittelalter erwachsen, und zwar zuerst in der Form der verdeckten (mittelbaren) 
Stellvertretung. Man iibertrug einem Kommissionar den Kauf oder Verkauf von 
Waren an entfernten Platzen (54); die Waren blieben zunachst Eigentum des Auf
traggebers, der Kommissionar kaufte oder verkaufte auch auf dessen Rechnung, 
trat aber im eigenen Namen auf (20). Der Kommissionar war also Stellvertreter, 
denn seine Rechtsgeschafte wirkten unmittelbar fiir und gegen den Vertretenen; 
doch war er im Verkehr nicht als Vertreter erkennbar, da er nicht in fremdem N amen 
handelte. Eine offene (unmittelbare) Stellvertretung hat erst das spate Mittelalter 
hervorgebracht. Ein Vorbild boten die Formen vormundschaftlicher Gewalt (20a), 
nachdem diese den Gedanken egoistischer Herrschaft gegen den der Vertretung 
fremder Interessen eingetauscht hatte. Weiter konnten auch Angestellte als direkte 
Stellvertreter bevollmachtigt werden, besonders im Handelsverkehr (20b). Neben 
die gesetzliche stellte sich damit die gewillkiirte Stellvertretung. Verdeckte und 
offene Stellvertretung haben sich nach der Rezeption erhalten, obwohl beide dem 
romischen Recht unbekannt waren. Sie haben im neueren Recht eine auBerordent
liche Bedeutung erlangt, besonders auch dadurch, daB neben der Stellvertretung fiir 
den einzelnen Fall eine solche mit typischem oder gar unbeschranktem Inhalt (Hand
lungsvollmacht, Prokura) entwickelt wurde. 

Schrifttum: 8CBMIDT-RIMPLER, Geschichte des Kommissionsgeschaftes in Deutschland I, 1915. 

§ 13. Der Zeitablauf. 

Der Zeitablauf kann die Privatrechtsverhaltnisse beeinflussen. 
I. Die Bereehnung der rechtlich erheblichen Zeitraume (Fristen) erfolgt im 

alteren Recht nach Nachten, Mondphasen und Jahreszeiten. Spater rechnete man 
nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Die besonders wichtige Frist von Jahr 
und Tag, d. h. ein Jahr und ein Tag, wurde spater als Zeitraum von einem Jahr, 
6 Wochen und 3 Tagen, d. h. als ein Gerichtsjahr, verstanden. Sonstige haufige 
Fristen, der Gerichtsverfassung entnommen, waren 14 und 40 Tage. Die Fristen 
von Wochen, Monaten und Jahren wurden im Gegensatz zum romischen Recht nach 
dem Kalender, nicht nach einzelnen Tagen berechnet. Dabei wurde der Tag des 
Ereignisses, von dem aus die Frist laufen soil, nicht mitgezahlt. Dem hat sich das 
geltende Recht angeschlossen (BGB. 187, 188). 

II. Die Bedeutung des Zeitablaufs zeigt sich im alteren Recht in den Rechts
instituten der Verschweigung und der Unvordenklichkeit. 

1. Die Versch weigung. Das Recht, einen Zustand als unrechtmaBig an
zufechten, geht verloren, wenn es nichtin rechter Zeit und Form ausgeiibt wird. 
Der Berechtigte hatte seinen Widerspruch vorbringen miissen; hat er geschwiegen, 
so hat er sich verschwiegen. Verschweigung tritt ein (Beispiele: 125, 147, 365) bei 
der gerichtlichen Auflassung (§ 45 II 5, 49 1 b), beirn Fund (§ 54 I 2), beim Erbgang 
(§ 101). Hier ist iiberall ein gerichtliches Aufgebot Voraussetzung; in manchen 
Fallen beginnt der Fristenlauf ohne Aufgebot (Stadtluft macht frei, § 15 II 1, 21). 
Die Verschweigungsfrist ist meist Jahr und Tag. Doch muB, wer bei dem anfecht
baren Vorgang anwesend ist, sofort widersprechen (21a, vg1.131). Fur Unmundige 
beginnt der Fristenlauf erst mit erreichter Miindigkeit, fiir Abwesende mit der Riick
kehr, fiir sonstige durch "echte Not" (Konigsdienst, Gottesdienst auBer Landes, 
Krankheit, Gefangnis, 365) verhinderte Personen mit dem Wegfall des Hindernisses. 
Die Wirkung ist zunachst nur AusschluB kiinftiger Anfechtung, nicht Rechtserwerb, 
doch hat sie praktisch diesen Erfolg, wenn sich aIle Anfechtungsberechtigten ver
schwiegen haben. 

P\anitz, Grundziige. 2. Auf). 2 
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Nach der Rezeption hat sich die Verschweigung partikularrechtlich erhalten. 
Weiter entwickelte sich aus ihr seit dem 16. Jahrhundert das gerichtliche Aufgebots
verfahren, das im modernen Recht in zahlreichen Fallen angewandt wird (Todes
erklarung § 14 III, Tabularersitzung § 48 III, BGB. 927, Amortisation von Ur
kunden usw.). 

2. Die Unvordenklichkeit. Ein seit Menschengedenken unwidersprochen bestehender 
Zustand wurde im Mittelalter als Rechtszustand behandelt. Es wurde vermutet, daB der Zu
stand einstmals rechtmaBig entstand und sonach rechtmaBig fortdauere. Unvordenklichkeit 
konnte daher nur fiir Rechte in Anspruch genommen werden, die eine dauernde Ausiibung 
ermoglichten (Eigentum, Grunddienstbarkeiten, Reallasten, Bannrechte, Adel usw.). Der Un
vordenklichkeitsbeweis, durch Zeugen oder Urkunden gefiihrt, war der Nachweis, daB das 
Gedenken zweier Menschenalter die standige Dauer des Zustandes und nichts iiber seine Neu
entstehung iiberliefert. Das romische und besonders das kanonische Recht haben ahnliche 
Ideen gekannt, und so hat die gemeinrechtliche Wissenschaft das Institut der Unvordenklich
keit ausgebaut. Dagegen haben die Kodifikationen die Unvordenklichkeit beseitigt, so auch 
das BGB. 

3. Unbekannt war dem deutschen Recht die Verjahrung, die an den Zeitablauf den Er
werb oder Verlust eines Rechtes kniipft. Nach der Rezeption ist sie vielfach mit der Ver
schweigung und der Unvordenklichkeit vermengt worden. Dber die Ersitzung vgl. § 48 III, 
5414. 

Schrifttum: A. B. SCHMIDT, Echte Not, 1888. - IMMERWAHR, Die Verschweigung im deut
schen Recht, 1895 (GIERKES Unters. 48). -FOCKEMA-ANDREAE, ZRG. G. 14, 1893, S.75. -
PUNTSCHART, ZRG. G. 32, 1911,328. - BRUNNER, Festgabe fiir GIERKE 1910, S. 44. - CABRAL 
DE MONCADA, A posse de "Ano e Dia" 1928. 



II. Buch. 

Personenrecht. 
1. Teil. 

Die natiirlichen Person en. 
Person im Rechtssinn ist nur der Rechtsfiihige. Rechtsfiihig, d. h. Subjekt von 

Rechten und P£lichten, ist im iilteren Recht nur der freie Volksgenosse; ihm kommt 
die Rechtsfiihigkeit ohne wei teres zu. AIle anderen Menschen haben am Volksrecht 
keinen Anteil. Rechtlos ist also der Unfreie: er ist Sache im Rechtssinn, rechtlos 
ist der Fremde, rechtlos wird, wer aufhort, Volksgenosse zu sein (der Friedlose). 
Das Mittelalter hat weiter eine verminderte Rechtsfiihigkeit gewisser Personen
gruppen entwickelt. 

Die christliche Lehre von der Gleichheit der Menschen widerstrebte der Gesell
schaftsordnung des Mittelalters. Erst das Naturrecht und besonders der deutsche 
Idealismus des 18. Jahrhunderts rechtfertigte die Idee der mensch lichen Gleich
heit. So hat das 19. Jahrhundert die Rechtlosigkeit jeden Grades beseitigt: rechts
fiihig ist heute jeder Mensch (BGB. § I). "Obriggeblieben sind nur Beschriinkungen 
der Handlungsfiihigkeit, d. h. der Fiihigkeit, rechtswirksame Rechtshandlungen 
vorzunehmen. 

§ 14. Beginn und Ende der Rechtsflihigkeit. 

I. Beginn. ZUlli Erwerb der Rechtsfiihigkeit bedurfte es, solange die Aussetzung 
eines Kindes zuliissig war, der Aufnahme in die Familie. Der infans in utero matris 
konnte also nicht rechtsfiihig sein, wenn ihn auch schon die Volksrechte strafrecht
lich schiitzten (22, 23). In die Familie aufgenommen werden konnte weiter ein Kind 
nur, wenn es lebendig geboren und lebensfahig, d. h. voll ausgetragen war. Ais 
lebendig geboren galt es, wenn es die Augen aufschlug oder die vier Wiinde beschrie 
(24). Die Aufnahme in die Familie selbst erfolgte durch Pflegehandlungen (24a): 
Nahrungsreichung oder BegieBen mit Wasser (symbolisches Bad) oder durch den 
Vater, indem er das auf den Boden gelegte Kind aufhob und in seine Arme nahm. 
An die Geburt schloB sich binnen neun Niichten (22, 23) die Namengebung an. 

Mit dem Recht der Aussetzung verschwand in christlicher Zeit auch das Er
fordernis der Aufnahme. Jedes lebendig geborene und lebensfahige Kind war im 
Mittelalter ohne weiteres rechtsfahig (24, 2·:5). Weiter sicherte man schon der Leibes
frucht der schwangeren Witwe den zukiinftigen Erbanspruch (26), indem man die 
Erbteihmg bis zur Geburt verschob, ohne aber den nasciturus als rechtsfiihig anzu
erkennen. So auch das BGB., wahrend das ZGE. (wie auch das englische Recht) be
dingte Rechtsfahigkeit annimmt. Beide Gesetze haben das Erfordernis der Lebens
fahigkeit, das noch im gemeinen Recht und im code civil festgehalten wurde, be
seitigt. 

Zur Beurkundung der Geburt lieBen seit dem 15. Jahrhundert einzelne Bischofe Taufregister 
fiihren. Aligemein wurden Kirchenbiicher als Tauf- und Heiratsregister vom Tridentinum fiir 
die katholische, von den Kirchenordnungen fiir die evangelische Kirche eingerichtet. Besondere 
BUcher legten spater die Synagogen fUr die Juden, die OrtsbehOrden fiir die Dissidenten an. 
Dieser Zersplitterung half die Einfiihrung staatlicher Personenstandsregister ab, die von italie-

2* 
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nischen Stadten schon im 14. Jahrhundert, besonders aber von der franziisischen Revolution 
geschaffen (code civil Art. 34f£.), in England 1836 angenommen und in Deutschland 1875 ge
meines Recht wurden (Personenstandsgesetz yom 6. 2. 1875). 

Schrifttum: MAURER, Wasserweihe des german. Altertums 1880. - BRUNNER, ZRG. G. 16 
(1895), S. 63. - COULIN, das. 31 (1910), S. 131. - GROSCH, Z. vgl. RG. 23 (1910), S. 420. - VAN 
KUYK, Tijdschr. RG. I (1918), S.278. 

II. Ende. 1m germanischen Recht beendigte der Tod die Rechtsfahigkeit nicht viillig: der 
Tote erschien weiter als Subjekt gewisser Rechte und Pflichten. Erst im spaten Mitteialter 
schwanden die letzten Reste dieser Anschauung. Seitdem geht mit dem Tode die Rechtsfahigkeit 
endgiiltig verloren. 

Dagegen bedeutete in alterer Zeit der Eintritt der Friedlosigkeit die vollkommene Ver
nichtung der Rechtsfahigkeit. Diese auBerste Wirkung haben wahrend des Mittelalters freilich 
nur wenige Fortbildungen der Friedlosigkeit beibehalten. In das deutsche Recht des 19. Jahr
hunderts ist eine solche Beendigung der Rechtsfahigkeit nur durch die partikulare Aufnahme 
des in Frankreich entwickelten biirgerlichen Todes eingedrungen, der in der l\:Iitte des Jahr
-'.t.underts wieder beseitigt wurde. In England erhielt sich der civil death bis heute im FaIle einer 
Achtung. 

Endlich war mit dem Eintritt in einen Miinchs- oder Nonnenorden nach deutschem Recht der 
Verlust des Land- und Lehnrechts (27), insbesondere der Vermiigensfahigkeit, verbunden 
(Klostertod). 1m Gegensatz hierzu lieB das kanonische Recht die Vermiigensrechte auf das 
Kloster iibergehen. Das ALR. II 11 §§ 1199, 1200 schloB sich dem deutschen Recht an. Dagegen 
hat das BGB. nur noch landesrechtliche Erwerbsbeschrankungen von Ordensangehiirigen auf
rechterhalten (Art. 87 EG.). 

Waren mehrere Personen in derselben Gefahr umgekommen, so nahm das deutsche Recht, 
wenn die Todeszeiten nicht ermittelt werden konnten, gleichzeitigen Tod an (Kommorienz). 
Dagegen vermutete das riimische Recht, daB die Eltern vor den miindigen, aber nach den un
miindigen Kindern umgekommen seien. Das ALR. und das BGB. (20) folgen dem deutschen 
Recht, ebenso das ZGB. (32, Abs. 2). 

III. Verschollenheit und TodeserkHirung. 1. Verschollen ist eine Person, deren 
Existenz unsicher geworden, deren Tod aber nicht nachgewiesen ist. Eine solche Ver
schollenheit trat im Mittelalter besonders seit den Kreuzziigen und spater bei auf
bliihendem Handelsverkehr haufig ein infolge der mangelhaften Nachrichteniiber
mittlung. Man handigte dann das Vermi:igen des Verschollenen den Erben gegen 
Sicherheitsleistung aus, freilich nur vorliiufig: die Aushandigung wurde riickgangig, 
wenn der Verschollene zuriickkehrte. Endgiiltig ging das Vermi:igen iiber, wenn der 
Tod des Verschollenen als sicher erschien (28). Dafiir gab es zunachst keine festen 
Fristen, der Erbe konnte durch seinen Eid den Eintritt des Erbfalls beweisen. Aber 
der Richter gestattete solchen Beweis nur, wenn der Verschollene sehr lange ab
wesend oder so alt war, daB sein Tod ohnehin wahrscheinlich war. 

In der Rezeptionszeit nahm man aus dem italienischen Recht strengere Regeln 
auf, einmal eine feste Altersgrenze und sodann zwei Vermutungen: der Verschollene 
hat bis zur Vollendung des 100. Lebensjahres gelebt, er ist in diesem Moment ge
storben. Nur daB die Praxis der sachsischen Schi:iffenstiihle, besonders des Leip
ziger (CARPZOV), die Altergrenze auf 70 Jahre herabsetzte (sachsisches System), 
wahrend im franzi:isischen Gewohnheitsrecht und dann in Schlesien an Stelle des 
hohen Alters die nachrichtenlose Abwesenheit von 30 (spater 20, ja 10) Jahren ent
scheidend wurde (schlesisches System). Spatere Rechtsordnungen verbanden beide 
Systeme, so daB auf Grundlage des sachsischen Systems hohes Lebensalter bei langer 
Abwesenheit entbehrlich sein, auf Grundlage des schlesischen Systems bei besonders 
hohem Alter kurze Abwesenheit geniigen konnte, so z. B. das preuBische Land
recht, so auch das BGB., das auBerdem besonders abgekiirzte Fristen fUr Kriegs-, 
See- und Unfallverschollenheit kennt. V gl. jetzt RGes. yom 20. 2. 1925 iiber die 
Todeser klarung Kriegsverschollener. 

2. In iiJterer Zeit fand. keine formelle Todeserkliirung statt: die Todes
vermutung trat unmittelbar mit dem Fristablauf ein. Das anderte sich in Parti
kularrechten erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts infolge der Verbesserung der 
Nachrichteniibermittelung. Man verlangte mehrfache Ladung des Verschollenen 
durch Zeitungsankiindigung (Ediktalzitation), so in PreuBen 1763, und schloB das 
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Aufgebotsverfahren durch gerichtliches Urteil ab, das die Todeserklarung aussprach. 
Manche Gesetze, wie das ALR., sprachen dem Urteil konstitutive Wirkung zu (das 
Datum des Urteils galt als Todestag), das gemeine Recht dagegen nur deklara
torische (Todestag dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der Todeserklarung 
erfiillt sind). So auch das BGB. 13ff. 

Todeserklarung ist auch in Osterreich anerkannt. Dagegen hat das franzosische wie auch das 
englische Recht an der alteren Verschollenerklarung festgehalten. Der CC. kennt nur eine Ab
wesenheitserklarung (jugement de declaration d'absence) mit vorlaufiger Besitzeinweisung des 
Erben, der nach 30 Jahren bzw. nach 100 Jahren nach der Geburt die definitive Einweisung 
folgt (Art. 112ff.). Das englische Recht kennt keine Todeserklarung, sondern nur eine Todes
vermutung nach 7jahriger Verschollenheit. Die Schweiz folgt dem franzosischen System; sie hat 
eine Verschollenerklarung aber mit Aufgebotsverfahren; Todesvermutung fehlt, aber dem Erben 
ist der Todesbeweis erlassen (Art. 35-38). 

3. Von besonderer Bedeutung wird die Todeserklarung im Eherecht. Be
steht die neue Ehe des zuriickgebliebenen Gatten zu Recht, wenn der Verschollene 
unvermutet zuriickkehrt? Das ALR. bejahte diese Frage, es behandelte die alte 
Ehe als aufgelOst. Dagegen war nach kanonischem Recht die neue Ehe nichtig. 
Andere Rechte haben vermittelt, indem sie die neue Ehe als anfechtbar behandelten, 
durch den Zuriickkehrenden nach franzosischem Recht, durch den doppelt Ver
heirateten nach sachsischem BGB. Das deutsche BGB. erklart die neue Ehe fiir 
giiltig in Konsequenz seiner Todesvermutung. Doch konnen die neuen Gatten die 
Ehe anfechten (1350). Das schweizerische ZGB. (102) verlangt eine besondere gericht
liche Auflosung der alten Ehe und behandelt dann die neue Ehe als giiltig. 

Schrifttum: BRUNS, Die Verschollenheit, JB. gem. d. R. 1 (1857), S. 90. -H. MEYER, Yom 
Rechtsschein des Todes, 1912. - TRAUTMANN, N. Arch. Sachs. G.35 (1914), S. 153. - SCHLENZ, 
Arch. Kath. KR. 98 (1918), S. 52. 

§ 15. Beschranknngen der Rechtsfahigkeit. 

I. Die Rechtsnnfahigkeit. Gewissen Personen wird im alteren Recht die Fahig
keit, Rechte und Pflichten zu haben, vollig abgesprochen, da sie nicht Volksgenossen 
sind. Das Mittelalter hat ihnen eine beschrankte Rechtsfahigkeit verliehen und 
die neueste Zeit hat auch diese Schranken beseitigt. Zu ihnen gehoren die Fremden, 
die Ketzer und J uden. 

1. Der Fremde. Der Fremde ist rechtlos, denn das Recht des Volkes, in dem er als Fremder 
weilt, gilt fiir ihn nicht, und sein eigenes Stammesrecht wird hier nicht anerkannt. Der Fremde 
ist daher der Elende, der Rechtlose. Ein Anteil am Recht konnte ihm nur durch das Gastrecht 
werden (29). Es ist altheiliger Brauch, dem Fremden die Aufnahme in sein Haus auf Zeit nicht 
zu verweigern. Volksrechte und Kapitularien erkennen ihn als Rechtspflicht an. Damit er
langte der Fremde den Schutz des Gastfreundes: dieser vertritt ihn vor Gericht, er muB fiir ihn 
haften. 

In der frankischen Zeit haben bei mehreren Stammen die Konige die Fremden in ihren Konigs
schutz (30) aufgenommen. Der Konig erscheint als Schutzherr aller Fremden. Von besonderer 
Bedeutung wurde das im frankischen Reiche selbst. Hier wurden die Stammesrechte aller im 
Reiche vereinigten Stamme durch das Personalitatsprinzip zur Anerkennung gebracht. Der 
Fremdenbegriff verengert sich: fremd ist nur der Reichsfremde, aIle Reichsgenossen sind im 
Reiche Rechtsgenossen. Die Reichsfremden nun unterstehen dem Konigsschutz, sie leben nach 
frankischem Recht, ihren NachlaB zieht der Konig ein. 

Mit dem Zerfall des friihmittelalterlichen Stammesstaats entwickelte sich ein neuer Fremden
begriff. Zahlreiche Stadte, Territorien, Grundherrschaften entfalten ein selbstandiges Rechts
leben. Sie schlieBen sich immer starker nach auBen ab. Am friihestcn trat diese Entwicklung 
in den Stadten ein. Fremder im Rechtssinn ist nun jeder Nichtbiirger, jeder Gerichtsfremde. 
Er ist zwar voll rechtsfahig, aber er nimmt an allen Rechten nicht teil, die sich aus der Zuge
horigkeit zur Stadt und Gerichtsgemeinde ergeben. So konnte der Gast keine Grundstiicke in der 
Stadt erwerben, so wurde ihm der von einem Biirger angefallene bewegliche NachlaB nur mit 
erheblichem Abzug aus der Stadt gereicht (31, 32). Noch weiter gingen im spateren Mittelalter die 
Territorien, in denen Gedanken des germanischen Fremdlingrechts in Anwendung auf die Land
fremden auflebten. So entstand das vVildfangsrecht, das insbesondere der Pfalzgraf bei Rhein 
fiir aIle Lander des frankischen Rechts als Regal beanspruchte: danach behandelten die Landes
herrn aIle Fremden nach Jahr und Tag als ihre Eigenleute. Weiter konnten die Fremden Liegen-



22 Die natiirlichen Personen. 

schaften nur erwerben, wenn sie sich dem dinglichen Gerichtsstand unterwarfen (landsassiatus 
minus plenus) oder spater gar nur, wenn sie die Landsassigkeit erwarben (landsassiatus plenus). 
Gegen die Einziehung des Nachlasses eines Fremden seitens der Staatsgewalt hatte sich schon 
die Kirche und Friedrich II. (authentica omnes peregrini, c. 10 Cod. 6, 59) gewandt. Dennoch 
wurde dieses Fremdlingsrecht (jus albinagii) von den Landesherren wahrend des ganzen Mittel
alters beibehalten. Weiter unterlag das von einem Inlander einem Fremden hinterlassene Ver
mogen dem landesherrlichen AbschoB (jus detractus). Endlich muBten Auswanderer von dem 
Vermogen, mit dem sie das Land verlassen wollten, dem Landesherrn eine Nachsteuer entrichten 
(gabella emigrationis). 

Abschwachungen dieses Fremdenrechts konnten im Mittelalter nur durch Vertrage zwischen 
Stiidten oder LandesherrschaIten erreicht werden; sie kamen vor allem dem reisenden Kauf
mann zugute. Wenn auch die Schadlichkeit des Fremdenrechts schon izh Mittelalter vereinzelt 
erkannt wurde, so hat doch erst die Bundesakte von 1815 fiir deutsche StaatsangehOrige Land
sassiat und AbschoB beseitigt. 

Die Reichsverfassung von 1871 Art. 3 hat den Fremdenbegriff auf die Reichsaus
lii.nder beschrankt. Seitdem sind aile Deutschen im Reiche privatrechtlich Inlander 
(Reichsindigenat). Fiir Reichsauslander ist eine privatrechtliche Sonderbehandlung 
nur im Wege der Retorsion zulassig (EG. BGB. Art. 31). Nur im Urheber-, Marken
und Firmenrecht, sowie fiir den Erwerb von Schiffsparten bestehen reichsrechtliche, 
fUr Liegenschaftserwerb landesrechtliche Beschrankungen (EG.88). 

Starkere Beschrankungen sind noch in Frankreich rechtens, da der code civil die Fremden 
von den biirgerlichen Rechten ausschloB (Art. 13ff.); in England nur im Kriegsfall fiir den 
alien enemy. 

Schrifttum: RUDORFF, Zur Rechtsstellung der Gaste im mittelalterlichen stadtischen FrozeB, 
1907 (Gierkes Unters. 88).-A. SCHULTZE, Histor. Z.lDl (1908), S. 473; VJSchr. f. Soz. u. WG. 9 
(1911), S.229. - O. LOENING, Das Erbrecht der Fremden, Gierkefestschr.1911, S.285. -
PUNITZ, ZRG. G. 39 (1918), S.283, 40 (1919), S.87. - WEIZSXCKER, Die Landfremden im 
hi:ihm. Stadtrecht, 1924; ZRG. G.46 (1925), S. 206. - STAMlIILER, Deutsches Rechtsleben (1928), 
S.237. - K. BRUNNER, Der pfalzische Wildfangstreit, 1896. - STOLZ, VJSchr. f. Soz. u. WG. 
11 (1913), S. 219. - KACHEL, Herberge u. Gastwirtschaft 1924. 

2. Der Ketzer. In heidnischer Zeit ist die Volksgemeinschaft; auch Kultgemeinschaft. 
ZugehOrigkeit zu dieser ist selbstverstandliche Voraussetzung der Rechtsfahigkeit. Mit der Ein
fiihrung des Christentums iibertriigt sich dieser Satz auf die ZugehOrigkeit zur katholischen 
Kirche. Abweichung von der katholischen Glaubenslehre ist Ketzerei: weltlich strafbares Ver
brechen. Kirchenbann hat die Reichsacht und damit den Verlust der Rechtsfahigkeit zur 
Folge. 

Auch nach der Auffassung der Reformatoren sind Staat und Kirche eine Einheit: die Rechts
fahigkeit hangt von der ZugehOrigkeit zur Kirche abo Ob dies die katholische oder die evange
lische sein solIte, bestimmte nun fiir das einzelne Territorium der Landesherr (cuius regio eius 
religio). Das Reich duldete freilich im Augsburger Religionsfrieden 1555 die protestantische 
Kirche nur wie eine Sekte. 1m westfalischen Frieden 1648 erlangten die evangelischen Reichs
stande die Gleichstellung mit den katholischen: das Reich ist nun paritatisch, aber das Land 
bleibt konfessionell: der Landesherr hat das ius reformandi, er kann Andersglaubige des Landes 
verweisen. Vereinzelt treten Milderungen ein, so im lutherischen Brandenburg, wo der Kurfiirst 
1613 zum Calvinismus iibertrat. 

Erst das achtzehnte Jahrhundert loste den Bann des Mittelalters, indem es den Staat auf seine 
weltlichen Aufgaben beschrankte. Zunachst begann man die beiden andern Konfessionen neben 
der Landeskirche zu dulden. Sodann gewahrte PreuBen allen drei Religionsgemeinschaften 
faktische Gleichstellung und erhob diese im WOLLNERSchen Religionsedikt 1788 und im ALR. 
zur rechtlichen. Christliche Sekten wurden nun geduldet. Aber erst im 19. Jahrhundert wurde 
das Privatrecht von der Religion vollig unabhangig gestelIt, so zuerst im code civil 1804 und 
im osterreichischen Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch 1811. PreuLlen und die meisten deut
schen Staaten hielten dagegen noch bis zur Revolution von 1848 am alteren Standpunkt fest. 
Entscheidend wurde die preuBische Verfassung von 1850 und ein norddeutsches Bundesgesetz 
von 1869. Auch das Eheverbot zwischen Christen und Nichtchristen wurde durch das Personen
standsgesetz von 1875 abgeschafft. 

Das geltende Recht kennt keinerlei Beschrankungen der biirgerlichen und staatsbiirgerlichen 
Rechte aus dem Gesichtspunkt des religiosen Bekenntnisses mehr (RVerf. Art. 136). 

Schrifttum: RIEKER, Die rechtl. Stellung der evang. Kirche Deutschlands 1893. - EICH
MANN, Acht u. Balm im Reichsrecht des Mittelalters 1909. - STUTZ, BSB. 1922, S. 4. 

3. Der Jude. Die Juden waren aus zweifachem Grund rechtsunfahig: sie waren nicht 
Volks- noch Glaubensgenossen. Dennoch wurden sie nicht in vollem MaLle wie andere Fremde 
behandelt, denn sie wohnten dauernd im Lande, auch nicht als Ketzer, denn ihr Gatt war auch 
der der Christen. So entstand ein besonderes Judenrecht des Staates und der Kirche. 
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Die Kirche gewiihrte in Fortsetzung der spiitromischen Kaisergesetzgebung den Juden und 
ihrer Religionsausiibung Schutz, suchte aber die christliche Bevolkerung vor niiherer Beriihrung 
mit ihnen fernzuhalten. So verbot sie den Juden die Ehe mit Christen, die Annahme christlicher 
Diener, gerichtliche Klage 'und Zeugnisablegung gegen Christen, die Bekleidung offentlicher 
Xmter; sie schrieb ihnen abgesonderte Wohnung und Kleidung vor. 

Fiir das deutsche Recht waren dagegen die Juden volksfremd und daher grundsiitzlich rechts
unfahig. Doch waren sie fiir den Waren- und Geldhandel tatsiichlich unentbehrlich. So er
teilten schon die Karolinger einzelnen Juden Schutzbriefe, und seit dem 11. Jahrhundert wurde 
die ganze J udenschaft einzelner Stiidte in kOniglichen Schutz genommen (33). Das Wormser Juden
privileg Friedrichs I. von 1157 wurde 1236 zum allgemeinen deutschen JUdenschutzgesetz er
hoben. Damit erhielten die Juden Schutz des Lebens und Eigentums und Freiheit ihres Handels 
zugesichert. Dafiir muBten sie aber erhebliche Abgaben an die kOnigliche Kammer (servi camere 
nostre, 34), spater an die mit dem Judenregal begabten Landesherrn leisten. Und tatsiichlich hat 
sich ihre Lage seit den Kreuzziigen wesentlich verschlechtert. Glaubenseifer der breiten Masse 
und Konkurrenzneid des aufsteigenden deutschen Kaufmannstandes fiihrten zu Judenverfol
gungen, Abdrangung auf Schacher und Wucher und zu einer rechtlichen Zuriicksetzung, die 
das kanonische Judenrecht noch iibertrumpfte, da Konige und Landesherrn sie beliebig ver
pfiindeten oder verschenkten, ihre Forderungen annullierten, ihren NachlaB einzogen. 

Erst die franzosische Revolution hat diesen Rechtszustand beseitigt: ein Dekret von 1791 
gewiihrte den Juden die vollen biirgerlichen Rechte. Das wurde auch in den rheinischen Ge
bieten und seit 1812 in PreuBen rechtens. Die meisten deutschen Staaten folgten allmiihlich 
diesem Beispiel und ein Bundesgesetz von 1869 beseitigt.e die letzten rechtlichen Beschrankungen. 

Schrifttnm: STOBBE, Die Juden in Deutschland, 1866. - SCHERER, Beitrage zut Geschichte 
des Judenrechts I, 1901. - CARO, Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte der Juden, 2 Bde., 1908, 1920. 
- TANGL, N. Arch. 33 (1908), S. 197. - FREUND, Die Emanzipation der Juden in PreuBen, 
2 Bde., 1912. - REXHAUSEN, Lage der Juden im Hochstift Hildesheim, 1914. - ROSENBERG, 
Gesch. d. Juden in Steiermark 1914. - PRmRAM, Gesch. d. Juden in Wien, 2 Bde., 1918. -
KRACAUER, Gesch. d. Juden in Frankfurt a. M., 2 Bde., 1925/27. - STERN, Der preuB. Staat u. 
die Juden I, 2 Bde., 1925/27. 

II. Die beschrlinkte Rechtsfli.higkeit. Das Mittelalter kennt weiter Beschran
kWlgen der Rechtsfahigkeit aus dem Gedanken der Ebenburt Wld der Ehrlosigkeit. 
Auch diese hat die neuere Zeit im wesentlichen beseitigt. 

1. Die Ebenburt entstammt der standischen SchichtWlg des Volkes. 
Die altere germanische Zeit kannte nur Stande im sozialen Sinne, niimlich Gemeinfreie und 

Adlige, wahrend die Unfreien iiberhaupt nicht Rechtspersonen waren. Doch erhoben sich all
mahlich iiber ihnen die Horigen zu einer besonderen Klasse Halbfreier mit geminderter Rechts
fii.higkeit. Auch den Unfreien wurde eine Rechtsfii.higkeit noch niedrigeren Grades zugesprochen 
und der Adel stieg zu einem rechtlich bevorzugten Stande empor. Die neuen drei Stiinde priigten 
sich in der frankischen Zeit immer starker aus, der Adel besonders infolge des Zutritts des Be
amtenadels und der Grundaristokratie. War in dieser Friihzeit der Grad der Freiheit bestimmend 
fiir den Grad der Rechtsfahigkeit, so baute das hohe Mittelalter gain Standewesen neu auf den 
Berufsgruppen auf. In den Stiidten entstand neu der in der gewerblichen Arbeit geeinigte Biirger
stand, fiir den die Freiheit alier zum Kennzeichen wurde (Stadtluft macht frei, 21). Die land
wirtschaftliche Arbeit einte den Bauernstand, wenn auch die Freiheitsgrade bestehen blieben. 
Di~ Ritterschaft endlich erschien durch das Waffenrecht und soziale und juristische Standes
vorrechte vor allen andern Standen hervorgehoben, wobei freilich der den unfreien Dienst
mannen entstammende niedere Adel den Rittern edeHreier Abstammung standisch nachgesetzt 
blieb. Die Folge der mittelalterlichen Standegruppierung war das Recht der Ebenburt. Der 
besser Geborene war Vbergenosse, der schlechter Geborene sein Ungenosse (35). Das zeigt sich 
besonders im Eherechte. Eine Ehe zwischen Standesungenossen war zwar giiltig, aber ungleich 
(MiBheirat). Nur der niedriger geborene Mann bestimmte den Stand der Frau, sie folgte dem 
hOher geborenen nicht in den hOheren Stand. Die Kinder erwarben den Stand des niedriger ge
borenen Ehegatten, sie folgten der argeren Hand (37). Weiter konnte Vormund und Erbe nur 
der Standesgenosse sein (36). 

Schrifttnm: BRUNNER, Luft macht frei, 1910. - v. MlliNIGERODE, Ebenburt und Echtheit, 
1912 (Beyerles Beitr. 8, 1). - RORIG, Festg. fiir Seeliger (1920), S.51. 

1m Mittelalter erhielt sich innerhalb des Adelsstandes die Sonderstellung der altfreien Herren
geschlechter gegeniiber den Ministerialenfamilien; jene erscheinen als bevorrechtigter Geburts
stand. In der Neuzeit wurden zahlreiche ministerielle Geschlechter als hochadlig anerkannt, 
wenn sie ein reichsunmittelbares Territorium besaBen und somit die Reichsstandschaft erhielten. 
Hinzu kamen spater noch einzelne Familien ohne reichsunmittelbares Territorium mit aner
kannter Reichsstandschaft. Nach der Auflosung des Reichs belieB die Rheinbundsakte und die 
deutsche Bundesakte den Mediatisierten ihre ebenbiirtige Stellung. So umfaBte der Bestand des 
hohen Adels bis zum Umsturz die regierenden Fiirstenhauser und die 1866 depossedierten 
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(Hannover, Kurhessen, Nassau; dieser Gruppe wurde das Fiirstenhaus Hohenzollern und das 
herzogliche HausHolstein zugerechnet), sowie die 1806 mediatisierten standesherrlichen Familien. 
Die Vorrechte des hohen Adels bestanden vor allem in seiner Autonomie und dem Recht der Eben· 
biirtigkeit. Das hochadelige Haus als Korporation schuf autonom Privatfiirstenrecht (EG. zum 
BGB. Art. 57, 58), das auf erb· und familienrechtliche Satze beschrankt war. Die Exekutive 
stand dem Familienhaupt zu. Die Ehe eines Hochadeligen mit einem Nichthochadeligen war eine 
MiBheirat (disparagium). Die nichthochadelige Frau hatte nicht die hochadeligen Frauenrechte, 
die Kinder folgten der argeren Hand (AusschluB von der Thronfolge). Doch konnten die Ehe
wirkungen besonders vertraglich geregelt werden (morganatische Ehe). Aber nur fiir Fiirsten
hauser altfreier Herkunft war die Ebenburt auf den Hochadel beschrankt, wahrend Hochadeligen 
aus nur reichsministeriellem Geschlecht auch AngehOrige des niederen Adels ebenbiirtig waren. 

Die Weimarer Verfassung hat bestimmt, daB die offentlichrechtlichen Vorrechte 
oder Nachteile der Geburt oder des Standes aufzuheben sind. Demzufolge ist fur 
PreuBen das Adelsgesetz yom 23. 6. 1920 erlassen worden, das die Vorrechte des 
Adels, insbesondere auch seine Autonomie und das Ebenbiirtigkeitsrecht beseitigt 
hat (§ 1 II Ziffer 1 und 10). 

Schrifttum: HAUPTMANN, Arch. off. R. 17 (1902), S. 529. - ANSCHUTZ, ZRG. G. 27 (1906), 
S. 172. - SCHULTE, Der Adel u. die deutsche Kirche des Mittelalters, 2. Auf I., 1922; MJOG. 34 
(1913), S. 43; MSB., 1919. - ABT, MiBheiraten in den deutschen Fiirstenhausern, 1911 (Beyerles 
Beitr. 7,2). - BOENICKE, Die Ehe zur linken Hand, 1915. 

2. Die Ehrlosigkei t. Die altere Zeit kennt keine Ehrlosigkeit: Ehre ist Kennzeichen 
jedes Rechtsgenossen. 1m Mittelalter entsteht eine besondere Ehrlosigkeit, die beschrankte 
Rechtsfahigkeit zur Folge hat. Sie beruht einmal auf ehrenriihrigen Handlungen und setzt 
hier entweder Verurteilung voraus (so der an Haut und Haar gest,rafte Dieb) oder tritt ohne 
diese ein wegen der gemeinen Gesinnung, die in der Tat sich bekundet (Treubruch). Anderer
seits haben ehrenriihrige Eigenschaften, wie uneheliche Geburt, Unechtheit oder schimpfliches 
Gewerbe Unehrlichkeit zur Folge (Henker, fahrende Leute, 38). Die Unehrlichkeit einiger 
Gruppen von Gewerbetreibenden (Weber, Schafer) scheint sich aus urspriinglicher Unfreiheit 
zu erklaren. 

AIle in der Ehre Geminderten waren von offentlicher oder gerichtlicher Tatigkeit ausge
schlossen, man zahlte fiir sie weder Wergeld noch BuBe, sie konnten nicht Vormund (39) oder Erbe 
sein, noch am Le~~recht teilhaben. Uneheliche Geburt schloB weiter vom geistlichen Stand, 
Zunft, offentlichen Amtern, ehrlichem Begrabnis aus. Ehrlosigkeit machte eidesunfahig. 

Nach der Rezeption wandte man die romischen Begriffe auf die deutschen FaIle der Ehren
minderung an und schied nun die infamia juris mediata, die kraft Urteils entstandene Recht
losigkeit, von der infamia juris immediata, der Anriichigkeit, kraft ehrloser Handlung eintretend. 
Anriichigkeit entstand insbesondere durch unehrliches Gewerbe und uneheliche Geburt. Beide 
FaIle steigerte die Neuzeit in kleinlichster Weise. Anriichiges Gewerbe machte auch noch Kinder 
und Enkelkinder zunftunfahig (dagegen wandte sich der ReichsschluB von 1731); auch Un
eheliche, selbst Legitimierte waren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zunftunfahig und vom ehr
lichen Begrabnis ausgeschlossen. Erst das 19. Jahrhundert beseitigte die Ehrenminderung. 
Nur blieb das uneheliche Kind der adeligen Mutter vom Adel ausgeschlossen. 

Ehrloser Lebenswandel beeinfluBt nach BGB. fUr EinzelfiHle die privatrecht
Hche Wertung des Menschen (§ 1568, 1666, 2333, 2335). Die infamia juris mediata 
setzt sich in der strafrechtlichen Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte fort, 
die unter anderem untauglich macht, Vormund, Pfleger, Beistand zu sein. 

Schrifttum: BUDDE, Uber Rechtlosigkeit, Ehrlosigkeit, und Echtlosigkeit 1842. - SCHEER, 
Die altdeutschen Fechter und Spielleute, 1901. - FRENSDORFF, Hans. GBI. 1907, S. 1. - GE
BAUER, das.1917, S.157. 

§ 16. Beschrankungen der Handlungsfabigkeit. 

Die Fahigkeit, rechtswirksame Rechtshandlungen vornehmen zu konnen (Hand
lungsfahigkeit), besaB im alteren Recht im voUen Umfang nur, wer miindig (self
mundich) war, d. h. keiner fremden Munt unterstand. Fiir die Unmiindigen han
delt grundsatzlich der Muntwalt; freilich sind die eigenen Rechtshandlungen des 
Unmiindigen regelmaBig wirksam, er kann sie jedoch nach erreichter Miindigkeit 
widerrufen. Unmiindig sind kraft Gesetzes Minderjahrige und Hauskinder, Kranke 
und Frauen; auBerdem war eine freiwillige SteUung unter Vormundschaft und in 
spateren Rechten eine Entmundigung moglich. 
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I. Das Alter. 1. In germanischer Zeit beendigt das Greisenalter die Rechtsfahigkeit. 
Das Mittelalter kennt dagegen nur noch einen Verlust der Handlungsfahigkeit infolge freiwilliger 
Stellung unter Vormundschaft (42). Heute hat der Greis nur noch insofern eine privatrechtliche 
Sonderstellung, als er die Vbernahme einer Vormundschaft abzulehnen berechtigt ist, BGB. 1786, 
ZGB.383. 

2. Schon das germanische Recht scheidet Miindigkeit und Unmiindigkeit. 
Unmiindig sind die Minderjahrigen (die unter ihren Jahren sind), miindig die VoIl
jahrigen (die zu ihren Jahren gekommen sind). Zur Bestimmung der Miindigkeit 
stellen die Volksrechte feste und sehr fruhe Termine auf, so die Angelsachsen 
10 Jahre, andere Stamme 12 (Salfranken, Sachsen, siiddeutsche Stamme) oder 
15 Jahre (so Ribuarier [40], Ostgermanen). 1m Mittelalter sind diese Termine auf 
18 (44), 20, ja 25 Jahre (43) hinausgeschoben worden. Eigentiimlich ist die Stellung 
des Sachsenspiegels (42); er scheidet Kinder bis zu 12 Jahren, die notwendig, und 
minderjahrige von 12-21 Jahren, die freiwillig bevormundet sind. 1m iibrigen 
wurde das Erreichen des Miindigkeitstermins im einzelnen FaIle weniger durch Zah
lung der Jahre als durch Feststellung der geistigen und korperlichen Merkmale des 
maBgebenden Alters ermittelt (42). 

Auch die Unmiindigen sind nicht handlungsunfahig (41), wenngleich prozeB
unfahig (40). Freilich hat der Vormund ihr Vermogen in seinem Besitz, so daB sie 
tatsachlich an Verfiigungen gehindert sind. Aber an sich sind ihre Verfiigungsge
schafte ebenso giiltig wie ihre Verpflichtungsvertrage. Nur konnen sie in bestimmter 
Frist nach Eintritt der Miindigkeit diese Geschafte widerrufen (41) : damit ist die Ge
fahr der Handlungsfahigkeit beseitigt. Andererseits verleiht die Miindigkeit noch 
keine rechtliche Selbstandigkeit. Auch der GroBjahrige bleibt in der vaterlichen Ge
walt. Erst die Abschichtung, d. h. das Ausscheiden aus dem vaterlichen Hause, das 
dem GroBjahrigen vielfach nicht verweigert werden kann, beendigt die vii.terliche 
Gewalt (321ff., 45). Tochter werden daher durch Heirat miindig (Heirat macht 
miindig). Die Wehrhaftmachung beendigte die vaterliche Gewalt nicht, wohl aber 
fiir vaterlose Knaben die Vormundschaft. 

Seit der Rezeption behandelte man nach romischem Vorbild die Kinder unter 
7 Jahren (infantes) als handlungsunfahig, die iibrigen Minderjahrigen dagegen, ohne 
Scheidung in impuberes und puberes minores, als beschrankt handlungsfahig: sie 
wurden aus ihren Rechtsgeschaften nicht verpflichtet. AIle Minderjahrigen blieben 
prozeBunfahig. Das gemeine Recht nahm den romischen Miindigkeitstermin von 
25 Jahren an; partikularrechtlich behielt man friihere Termine bei, fiir den hohen 
Adel blieb es bei 18 Jahren. Das ALR. und ABGB. setzten 24 Jahre fest, der CC., 
das Personenstandsgesetz von 1875 und das BGB.21 Jahre, das ZGB. 20 Jahre 
(so auch die RV. Art. 22 fiir die Erlangung des aktiven Wahlrechts). 1m iibrigen hat 
das BGB. die Scheidung der Kinder bis zu 7 Jahren und der Minderjahrigen von 
7-21 Jahren angenommen; jene sind voll geschaftsunfahig, diese regelmaJ3ig be
schrankt, im Einzelfall (112, 113 BGB.) unbeschrankt geschaftsfahig. Immer endet 
mit der V olljahrigkeit und nur mit ihr die elterliche Gewalt; fruhere Heirat macht 
nicht miindig (anders ZGB. 14 Abs. 2). 

3. Miindigkeitserklarung vor den allgemeinen Miindigkeitsterminen kommt erst im spateren 
Mittelalter vor: Kaiser und Landesherrn bewilligen die Jahrgebung nach dem Vorbild der 
romischen venia aetatis, die dann rezipiert wird. Heute muB das Miindel das 18. Lebensjahr 
erreicht hahen, auch rouB die Jahrgebung den Interessen des Miindels entsprechen, BGB. § 5. 
Die neuere Zeit nahm weiter fiir einzelne Rechtsgeschiifte besondere Miindigkeitstermine 
auf. Das geltende Recht hielt sie z. T. fest, so fiir Testamentserrichtung (16 Jahre, BGB.2229), 
EheschlieBung von Frauen (16 Jahre, BGB. 1303; 18 Jahre, ZGB. 96). 

Schritttum: WACKERNAGEL, Die Lebensalter, 1862. - STOBBE, Beitr. z. Gesch. d. deutsch. 
Rechts, 1865, S. 1. - SUCHlER, Geschichte der venia aetatis in Deutschland, 1908. 

II. Die Gesundheit. 1. Die korperliche Gesundheit. In germanischer Zeit ist kor
perliche Tiichtigkeit, Wehrfahigkeit, Voraussetzung der Rechtsfahigkeit. Noch der Sachsen
spiegel schlieBt die Verkriippelten oder sonst MiBgestalteten vom Erb· und Lehnrecht aUB, 
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Blinde, Stumme, hand- und fuBlose Personen nur vom Lehnserbrecht. Die Aussatzigen blieben 
zwar Herren ihres Vermogens, konnten aber dariiber nicht letztwillig verfiigen oder weiteres durch 
Erbschaft erwerben. Aussatz beendigte sogar die Ehe, was freilich die Kirche bekampfte. Aber 
auch nur voriibergehend korperlich Erkrankte oder sonst Verfallene waren wenigstens in ihrer 
Handlungsfahigkeit beschrankt, so daB ihnen die Verfiigung iiber ihr Vermogen nicht zustand. 
1m Zweifelsfalle konnte daher eine Kraftprobe (46) verlangt werden. Diese Auffassung hat sich 
besonders im Lehnrecht z. T. bis weit in die Neuzeit erhalten, wenngleich sie schon friih be
kampft wurde, besonders von der Kirche, der sie manche letztwillige Zuwendung entzog. Die 
neueste Zeit hat sie beseitigt. Nur kOnnen korperlich Gebrechliche einen Pfleger erhalten 
(BGB. 1910). 

2. Die geistige Gesundheit. In alterer Zeit galten Geisteskranke als von 
bosen Geistern besessen. Man wandte gegen sie Beschworung und Bestrafung an. 
Erst in den mittelalterlichen Stadten begann man fiir sie zu sorgen, indem sie in 
Hospitalern interniert und unter Vormundschaft gestellt wurden (47). Seitdem 
waren sie beschrankt handlungsfahig. Die romisch-kanonistisehe Doktrin lehrte 
die Grade der geistigen Erkrankung erkennen, und so schied man seit der Re
zeption den Wahnsinn, der volle,aber fiir lucida intervalla beseitigte Handlungs
unfahigkeit bewirkte, die Geistessehwache (BlOdsinn), die regelmaBig nur die 
Handlungsfahigkeit einschrankte, und endlich die Beschranktheit mit nur in be
stimmten Fallen beschrankter Handlungsfahigkeit. Erganzt wurde dieses System 
in der neueren Gesetzgebung durch ein besonderes gerichtliches Entmiindigungs
verfahren, das volle Handlungsunfahigkeit zur Folge hatte, die auch durch lueida 
intervalla nieht unterbrochen wurde. So auch das BGB., das jedoch aueh eine 
Entmiindigung wegen Geistessehwaehe kennt, die nur beschrankte Geschiiftsfahig
keit nach sieh zieht (§ 6, 114). Die Geschiifte Geisteskranker sind nach BGB. 
niehtig, naeh englischem Recht dagegen nur, wenn dem Vertragsgegner die Geistes
krankheit bekannt war. Hier wird nur der Verkehr, im deutschen Recht nur der 
Geisteskranke geschiitzt. 

Auch gegen den V er s c h we nder kannte das altere Recht nur Strafmittel, entweder 
Einsperrung oder Verbannung mit Verfall des Vermogens an die Geineinde. Spater 
entmiindigte man ihn, was seine Gesehiiftsunfahigkeit in Hinsieht auf den groBten 
Teil seines Vermogens zur Folge hatte. Darauf wandte man seit der Rezeption die 
Satze der romischen eura prodigi (48) an. Partikularrechtlich bestanden Besonder
heiten dahin, daB nach dem ALR. die Entmiindigung schon auf Grund dauernder 
Vermogensvergeudung erfolgte, wahrend das ABGB. Notstand voraussetzte. Diesem 
System schlieBt sieh das BGB. an; nach ihm wird der Entmiindigte als besehrankt 
handlungsfahig behandelt. 

Das neueste Recht hat eine besondere Entmiindigung wegen Trunksucht zugelassen. So 
das BGB. und ZGB. 

III. Das Geschlecht. Die Rechtsstellung der Frau ist dem Strukturwandel der Gesellschaft 
gefolgt. Die Gesellschaftsform der germanischen Urzeit brachte der Frau Rechtsgarantien in der 
ZugehOrigkeit zu ihrer Sippe. Freilich war die Frau, weil wehrunfahig, vom offentlichen Rechts
leben, so auch vom Rechtsgang ausgeschlossen. Sie hatte daher keinen Anteil am Grund und 
Boden und bedurfte eines Geschlechtsvormundes (49, 44, 50) (s. u. § 91). Doch war sie keines
wegs privatrechtlich rechtsunfahig. So nahm sie am Fahrhabevermogen der Sippe teil, als deren 
Mitglied sie erscheint; die gebarfahige Frau war sogar durch ein besonders hohes Wergeld ausge
zeichnet. Auch in der Ehe ist die Frau gegen Willkiirhandlungen des Mannes als Schutzgenossin 
ihrer Sippe geschiitzt (295a). In frankischer Zeit tritt gleichzeitig mit starkerem Ausbau der munt 
des Mannes in der Ehe die Schutzgewalt der Sippe zuriick. Der Mann als das Familienhaupt hat 
volle Gewalt iiber die Frau und die Nutzung an ihrem Vermogen. Nach seinem Tode kommt sie 
mit den Kindern in die Muntgewalt der Vatermagen. Diese Entwicklung, die Karl der GroBe 
durch Annahme einer Art Obervormundschaft des frankischen Konigs iiber Witwen und Waisen 
vergeblich aufzuhalten suchte und die durch den im Christentum liegenden Zug zur Askese (296) 
gefordert wurde, hat im Friihmittelalter z. T. zu einer fast absoluten Gewalt des Mannes iiber die 
Frau gefiihrt (296a). Jetzt erst hat sie geringeres Wergeld als der Mann (51), wird sie geradezu 
als seine Fahrhabe bezeichnet. 

Seit dem 12. Jahrhundert beginnt eine Entwicklung zur Hebung der Rechtsstellung der 
Frau. Sie wird gefOrdert von der Kirche, deren individualistische Grundanschauung den Heirats
zwang verfolgte, die Ehe als Vertrag gleichstehender Vertragsparteien behandelte und durch 



Beschrankungen der Handlungsfahigkeit. 27 

Erschwerung der Ehescheidung die Stellung der Frau in der Ehe festigte. Entscheidend aber 
wurde die neue standische Schichtung. Freilich der Ritterst.and hielt fUr die Frau trotz ihrer 
Aufnahme in die ritterliche Gesellschaft am AusschluB yom Grunderbrecht und am Heiratszwang 
fest. Dagegen verfiel in den Kreisen der grundhorigen Bauern die ehemannliche Gewalt. Die 
Frau ist dem Grundherrn als Arbeitskraft unmittelbar wertvoll, erscheint daher als Genossin 
des Mannes. Auch bei der freien Bauernschaft dringt der genossenschaftliche Gedanke durch: 
das Familiengut wird zum Ehegut, das der Verfiigung der ehelichen Genossenschaft unterliegt. 
Dnd in der Stadt fallen die letzten Schranken. Das beweglicheVermogen wird zumVermogens
kern; die Frau erscheint voll vermogensfahig (50). In vielen Stadten treten handeltreibende Frauen 
auf, die als voll verfiigungs- und verpflichtungsfahig, prozeB- und zunftfahig behandelt werden 
(51 a). 

Seit dem 16. Jahrhundert wird die VormachtsteHung des Mannes neu befestigt. Dem wirt
schaftlichen Niedergang der Stiidte entspricht es, daB die HMe der Landesherren die kulturelle 
Fiihrung iibernehmen_ Der Landesherr weist den Tochtern seiner Dntertanen keine bessere Rechts
steHung zu, als denen seines Hauses. Seine Juristen kennzeichnen den Ehemann als den Herrn 
in der Ehe nach dem Vorbild der absoluten Gewalt des Landesherrn im Staate. Fiir alle Frauen 
auBerhalb der Ehe entwickelte man nun von neuem eine Geschlechtsvormundschaft (Kriegs
vogtei), die in Anlehnung an die riimische cura impuberum ausgestaltet wurde. Zu allen Rechts
geschaften einer Frau war wieder die Zustimmung des rechten Vogts niitig; ihre Biirgschaften 
und Interzessionen wurden nach riimischem Vorbild unwirksam. Diese Kriegsvogtei blieb ver
einzelt bis in die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts in Geltung. Das ALE- hob sie freilich auf, 
bewahrte aber die nun auf naturrechtlichen Vertrag begriindete iiberragende Stellung des Mannes 
in der Ehe; er vertritt die Frau gerichtlich, verwaltet und nutzt ihr Vermogen, iibt allein die 
vaterliche Gewalt aus_ 

Die neuere Reichsgesetzgebung hat der Frau die privatrechtliche Gleichstellung mit dem 
Manne gebracht. Nur in der Lehnsfahigkeit und im Erbrecht an gebundenem Liegenschafts
besitz blieb sie zuriickgesetzt. Schon im allgemeinen HGB. und in der ZPO_ wurde ihr die 
volle Geschafts- und ProzeBfahigkeit verliehen. So auch das BGB., das als privatrechtliche Be
Bonderheit fiir die Frau u. a_ die friihere Ehemiindigkeit und die gesetzliche Wartezeit (1313) 
festgehalten hat. 

Schrifttum: LABAND, Z. f. Viilkerpsychologie 3 (1865), S. 137. - WEI~"'1IOLD, Die deutschen 
Frauen in dem Mittelalter, 2 Bde., 2. Aufl., 1881. - BUCHER, Die Frauenfrage im Mittelalter, 
2. Aufl., 1910. - GIDE, Etude sur la condition privtle de la femme, 2. Aufl., 1885. - OPET, 
MJOG. 3. Erg.-Bd., 1890, S. 1; 5. Erg.-Bd., 1899, S. 183. - WEBER, Ehefrau u. Mutter in der 
Rechtsentwicklung, 1907. - HARTWIG, Hans. GBI. 14 (1908), S. 35. - BEHAGHEL, Die gewerbl. 
Stellung der Frau im mittelalterlichen Koln. 1910. - FEHR, Die RechtssteHung der Frau u. der 
Kinder in den Weistiimern, 1912. - FINKE, Die Frau im Mittelalter, 1913. - BASTIAN in Conrads 
JB. 115 (1920), S. 385. - BOHNE, Zur SteHung der Frau im ProzeB- u. Strafr. der italien. Sta
tuten, 1926. 

II. Teil. 

Die Personenverbindnngen nnd die j nristischen Personen. 
Das altere deutsche Recht zeigt einen stark genossenschaftlichen Charakter: 

das Individuum bedeutet rechtlich fiir sich nichts, sondern nur insofern es Mitglied 
einer sozialen Gruppe ist. Nur das Mitglied einer vollfreien Sippe ist Rechts
genosse. 

Die alteren Genossenschaften beruhen auf verwandtschaftlicher Zusammenge
horigkeit. Sie umfassen die gesamte Personlichkeit mit ihrer rechtlichen und wirt
schaftlichen Existenz. Sie sind Zwangsverbande. Sie greifen zugleich in das Gebiet 
des offentlichen wie des privaten Rechts ein. 1m Gegensatz dazu ist fiir die spateren 
Genossenschaften haufig nur das ortliche Zusammenleben, die Gemeinsamkeit des 
Berufs entscheidend, begniigen sie sich mit der Verfolgung von Einzelzwecken, ge
statten sie vielfach freiwilligen Beitritt, trennen sich die privatrechtlichen von den 
offentlich-rechtlichen. 

Die altere Zeit kennt nur Personenverbindungen: die Genossenschaft ist nichts 
anderes als die Summe ihrer Mitglieder, ihr kommt keinerlei rechtliche Selbstandig
keit gegeniiber den Mitgliedern zu. 1m Mittelalter stellt sich daneben in mancherlei 
Schattierungen die Korporation, die der rechtlichen Verselbstandigung gegeniiber 
den Mitgliedern zustrebt. 
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I. Abschnitt. 

Die Arten. 

1. Kapitel. 

Die Gemeinderschaften. 

§ 17. 

I. Die altere Gemeinderschaft. Die Gemeinderschaft hat sich aus der Hausge
meinschaft entwickelt: haufig blieben die Sohne auch nach dem Tode ihres Vaters 
in gemeinschaftlichem Haushalte vereinigt (coheredes, Ganerben). Als eine beson
dere Form tritt im Mittelalter die Gemeinderschaft der in Giitergemeinschaft ver
bundenen Ehegatten hinzu. 

1. Bauerliche und ritterliche Gemeinderschaften. Eine groBe Rolle 
spielt die Gemeinderschaft in den Kreisen der Bauern und der Ritter. Die bauer
liche Gemeinderschaft setzt gemeinsamen Haushalt der Gemeinder voraus 
(52). tJber das Gemeindergut ist nur die Gesamthand der Gemeinder verfiigungs
berechtigt; bei grundsatzlicher Gleichberechtigung aller kommt freilich dem altesten 
mannlichen Mitglied meist Vertreterstellung zu. Stirbt ein Gemeinder, so treten 
seine Kinder an seine Stelle, bei kinderlosem Tod wachst sein Anteil den andern an. 
Jederzeit kann durch Kiindigung die AuflOsung erreicht werden, der die Totteilung 
folgt. Die ritterschaftlichen Ganerbschaften (53), fiir den Ritterstand von 
hervorragender sozialer Bedeutung, lassen dagegen nur eine Teilung bei Zustimmung 
aller zu, sie halten den gemeinderschaftlichen Zusammenhang selbst bei Teilung der 
Nutzung, ja sogar der Substanz aufrecht. Weiter werden solche Ganerbschaften 
auch unter Nichtverwandten vertragsmaBig . begriindet (Burgfrieden, Stamm
vereine). 

FUr die Gemeinderschaft ist es wesentlich, daB sie dauernd ihre Unselbstandig
keit gegeniiber den Mitgliedern bewahrt, sie ist ein reiner Personenverband. Die ge
samte Hand (communis manus) der Gemeinder bleibt in ihr entscheidend: hand
lungsfahig ist nur die Gesamthand, nicht der einzelne; verfiigungsfahig ist nur die 
Gesamthand, der einzelne kann nicht iiber seinen Anteil verfiigen. Es gilt daher das 
Einstimmigkeitsprinzip; nur langsam wurde es durch das Mehrheitsprinzip ver
drangt. Nur fiir das Auftreten nach auBen schafft die Gemeinderschaft einen ein
heitlichen Gemeinschaftswillen und laBt sich vielfach durch einen alleinhandelnden 
Gemeinder vertreten. An Stelle eines durch Tod ausscheidenden Gemeinders treten 
seine nachsten Erben, in alterer Zeit nur die Kinder, fehlen solche, so wachst der frei
werdende Anteil den iiberlebenden Gemeindern an, doch konnen diese dann auch 
Aufteilung verlangen. Eine Entwicklung, die den Gemeindern ein Recht auf jeder
zeitige AuflOsung gewahren wollte, drang nicht durch; die ritterschaftlichen Ganerb
schaften konnten vielmehr meist nur mit Zustimmung aller Ganerben aufgelost 
werden. 

2. Die Handelsgesellschaften. In den Stadten bildeten sich Erwerbsgesell
schaften. Sie waren zunachst Gelegenheitsgesellschaften. Dem ausreisenden Kauf
mann wurde von einem Mitbiirger bei Gelegenheit der Ausreise Geld gegeben, damit 
er zu gemeinsamem Nutzen damit Handel treibe (54). Haufig verband sich damit 
ein Widerlegungsverhaltnis: auch der Reisende legte Geld in die Gesellschaft ein, 
das ihm vielfach der Kapitalist erst darlieh. Diese wederlegginge (vera societas, 
55) war eine nur interne (stille) Gesellschaft, die aber haufig auf langere Dauer ab
geschlossen und damit zur Gewerbsgesellschaft wurde. Daneben hat aber das Mittel
alter bereits die offene Handelsgesellschaft entwickelt, eine Gewerbsgesell
schaft, deren Geschaftsfiihrung von mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich be
trieben wurde, denen auch das Gesellschaftsvermogen zur gesamten Hand zustand 
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und die eine gemeinschaftliche Firma annahmen. Die offene Handelsgesellschaft er
wuchs aus der Hausgemeinschaft; seit dem 13. Jahrhundert ist in Italien die societas 
fratrum, die compagnia (Brotgemeinschaft) als Erwerbsgesellschaft nachweisbar. 
Auch die deutschen Handelsgesellschaften des 15. und 16. Jahrhunderts sind Fa
miliengesellschaften von Brudern oder nahen Verwandten, wie z. B. die Gesellschaft 
der Fugger (57). Anfanglich waren die Gesellschafter zur Vertretung ihrer Mitgesell
schafter nur kraft ausdrucklicher Vollmacht befugt. Aber schon im Ausgang des 
15. Jahrhunderts ergreift die Vertretungsmacht jedes Gesellschafters alle Mitgesell
schafter. Die Folge war eine unbeschrankte Haftung aller Gesellschafter fiir alle 
Geschaftsschulden. Haufig wurden daher minder geeignete Gesellschafter von der 
Geschaftsfiihrung und Vertretung ausgeschlossen. Endlich wandelte sich die offene 
Handelsgesellschaft vielfach in eine Kommanditgesellschaft (57a) um, indem 
zahlreiche, meist nicht verwandte Beteiligte Einlagen in die Gesellschaft einbrachten. 
Die Beteiligten leisteten keine Arbeit, sie hatten ausschlieBlich Anteil am Gewinn und 
Verlust. Vielfach organisierten sie sich, um eine Rechenschaftslegung der Haupt
herren erzwingen zu k6nnen. 

ll. Gemeinderschaften im modernen Recht. Die alteren Formen der Gemeinder
schaft, die bauerliche und die ritterliche, sind heute verschwunden. Erhalten blieb 
aber der Gedanke der Gesamthand, der in der ehelichen und fortgesetzten Guter
gemeinschaft sowie in den Gesellschaftsformen des Handelsrechts eine neue Blute
zeit erlebt. Fiir die offene Handelsgesellschaft ist die Gestaltung maBgebend ge
worden, die sie im 17. Jahrhundert in den romanischen Landern, besonders in 
Frankreich erhalten hat; das ARGB. hat sie in dieser Form aufgenommen. Trager 
des Rechts am Gesellschaftsverm6gen sind die Gesellschafter als Gesamthander; 
ihnen ist eine unmittelbare und primare Haftung fiir die Schulden der Gesellschaft 
aufgelegt. Ais Firmengesellschaft tritt sie nach auBen einheitlich auf. 

Schrifttnm: M. HUBER, Die Gemeinderschaften der Schweiz, 1897 (Gierkes Unters. 54). -
COHN, Z. vergl. RW. 13 (1898), S. 1. - Dfun, Die Gemeinderschaften zur gesamten Hand, 1910 
(Gmiir, Abh. 40). - FROllfMHOLD, ZRG. G. 37 (1916), S.540. Zur Geschichte der Handels
gesellschaften: SCHMIDT, Handelsgesellschaften in den deutschen Stadtrechtsquellen des Mittel
alters, 1883. -REHME, ZGes. HR. 42 (1894), S. 367. - KEUTGEN, VJSchr. Soz. u. WG. 4 (1906), 
S. 287, 460, 567. - K. LEHMANN, das. 8 (1910), S. 128. - STEIN, Hans. GBI. 16 (1910), S. 571. -
STRIEDER, VJSchr. Soz. u. WG. 10 (1912), S.521; Beitrage zur Geschichte kapitalistischer 
Organisationsformen, 1914. - MELBAUM, Basler Handelsgesellschaften, 1915. - SILBER
SCHlIfIDT, Beteiligung und Teilhaberschaft, 1915. - SOMBART, Arch. Soz. W. U. Soz. Pol. 42 
(1916), S.462. - SCHULTE, Geschichte der groBen Ravensburger Handelsgesellschaft, 3 Bde., 
1923. - PETERKA, ZHR. 73, S. 399. - CmAUDANO, Contratti commerciali Genovesi del 
secolo XII, 1925. - REINHARDT, Jak. Fugger 1926. - STRIEDER, Jak. Fugger d. Reiche, O •• J. 
- PLAmTZ, Hans. Gbl. 31 (1927), S. 1. - REHME, ZRG. G. 47 (1927), S.487. 

2. Kapitel. 

Die Genossenschaften und Korperschaften. 

1. Die Landgenossenschaften. 

§ 18. 
I. Die Markgenossenschaften. 1. Die Markgenossenschaft hat ihren Ausgangspunkt 

in der Sippe. Diese ist der alteste Agrarverband, dem die V6lkerschaft das Land 
zuteilt. Der Agrarverband wandelt sich mit Zurucktreten des Blutbands zum Nach
barverband (vicinitas), die Geschlechtsmark wird zur Nachbarmark. 

Die Markgenossenschaft setzt fur die germanische Zeit einen Agrarkommunismus voraus. 
Das ist freilich lebhaft bestritten. Viele meinen, die Markgenossenschaft sei erst in historischer 
Zeit entstanden, infolge des Vordringens der Grundherrschaft in den Urwald; das gerodete Land 
wurde genossenschaftliches Land (Dopsch). Dem widerstreitet, daB die Markgenossenschaft 
schon in der Lex Salica (58) fest bezeugt ist. 
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Anfanglich erfaBte das Gemeineigen den ganzen Grund und Boden. In historischer 
Zeit werden Haus und Hof, Garten und Acker als Sondereigen anerkannt. So ver· 
bleibt als markgenossenschaftliches Gemeinland nur Weide und Wald, Wiese und 
Wasser (Allmende). Die Allmende ist genossenschaftliches .Gesamteigentum (69). 
Eigentum haben die Genossen in ihrer Gesamtheit. Sie stehen nicht neben, sondern 
in der Genossenschaft, sind ihre Glieder, nicht ist sie ihnen gegeniiber eine selb· 
standige Rechtsperson. Nur die Gesamtheit der Genossen hat die Verfiigung iiber 
die Mark (68), die VerauBerung von Markland, die Ausgabe in Sondernutzung, die 
Bestimmung des Wirtschaftsplans. Dem einzelnen Genossen steht nur die Nutzung 
in den Grenzen der Gesamtnutzung zu (60-60b), freilich erst spat inhaltlich be· 
schrankt, aber ohne AusschluBrecht gegeniiber andern Genossen an in Nutzung ge· 
nommenem Marklande. 

Die Genossen fassen ihre Beschliisse im Markerding. In ihm haben samtliche 
mit eignem Haushalt in der Mark angesessenen Manner Sitz und Stimme. Die Be· 
schlul3fassung erfolgt einstimmig (68). Eine Majorisierung findet nicht statt. Auch ein 
nichtanwesender Markgenosse kann nachtraglich dem gefaBten BeschluB wider· 
sprechen (61). Das Markerding ist das einzige und oberste Genossenschaftsorgan. 
Auch der Obermarker, der den Vorsitz fiihrt, hat keine selbstandige Organstellung 
(61a). Ihm so wenig wie dem Markbeamten (Forster, Flurschiitz) kommt ein ver· 
fassungsmal3iger Geschiiftskreis zu. 

2. Die Markgenossenschaft hat wahrend des Mittelalters zahlreiche Veranderungen 
durcbgemacht. 

a) In manchen Gegenden ist sie zur Wirtschaftsgenossenschaft privilegierter Gemeinde· 
mitglieder geworden. So bilden sich Realgemeinden: nur der Besitzer einer vollen Hufe oder 
einer der alten mit Genossenschaftsrecht ausgestatteten HMe bleibt an der .Allmende nutzungs. 
berechtigt, oder Personalgemeinden (62), in denen das Nutzungsrecht den altansassigen Fa· 
milien unter Ausschlul3 neuer vorbehalten wird, oder endlich Nutzungsgemeinden, in denen 
das Nutzungsrecht den Charakter eines ideellen Anteilrechtes erlangt, also selbstandig iibertrag. 
bar, teilbar und in einer Hand anhaufbar wird. 

b) Wo die Markgenossenschaft sich zur hofrechtlichen Genossenschaft (62a) wandelt, 
wird die .Allmende als Eigentum des Grundherrn angesehen. Hofrechtlich haben zwar die Ge· 
nossen Gesamtrecht an der Mark, ihr Markerding ist oberstes Genossenschaftsorgan. Aber land· 
rechtlich ist der Grundherr Eigentiimer des Genossenschaftsvermogens, und weiter wachst ihm 
als Obermarker die Stellung eines selbstandigen Genossenschaftsorgans zu. 

c) Von entscheidender Bedeutung wurde es endlich, daB sich die Markgenossen. 
schaft zur juristischen Person wandelt. Diese Entwicklung trat zuerst fiir die 
Stadt ein. Sie nimmt neue selbstandige Zwecke auf, politischer, wirtschaftlicher, 
kultureller Art, der Zweck der Allmendnutzung tritt zurUck. Sie trennt sich damit 
von den Genossen, eigne Interessen, eigner Wille wandeln sie zur Korperschaft, zur 
selbstandigen Personlichkeit. Das Majoritatsprinzip setzt sich fiir aIle FaIle durch 
(63). Dem ist die Landgemeinde langsam gefolgt. Das ehemals genossenschaftliche 
Gesamteigen an der Mark wird zum korperschaftlichen, zum Eigentum der nun 
selbstandigen politischen Gemeinde. Fortbestehende Nutzungen der Gemeinde· 
glieder an der Mark sind Nutzungen an fremder Sache. 

3. Erst das 19. Jahrhundert hat die letzten Reste markgenossenschaftlicher 
Bildungen beseitigt, indem entweder das Allmendland von den Nutzungsrechten der 
Gemeindegenossen befreit und damit zum freien Gemeindevermogen wurde, oder 
indem man es an die Genossen zu freiem Eigentum aufteilte, was nach dem Vorbild 
der preul3ischen Gemeinheitsteilungsordnung von 1821 von den meisten deutschen 
Bundesstaaten durchgefiihrt worden ist. Nur in Siid· und Westdeutschland sowie 
der Schweiz haben sich Allmenden noch weiter erhalten. 

Schrifttnm: Aus der allgemeinen wirtschaftsgeschichtlichen Literatur bes. G. HANSSEN, 
Agrarhistorische Abhandlungen, 1880ff. - G. V. MAURER, Ein!. zur Gesch. der Mark., Hof., 
Dorf· u. Stadtverfassung, 1854. - DE LAVELEYE·BuCHER, Das Ureigentum, 1879. - V. INAMA
STERNEGG, Deutsche Wirtschaftsgesch., 3 Bde., 1879-1901. - LAMPRECHT, Deutsches Wirt-
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schaftsleben im MittelaHer, 4 Bde., 1886. - A. MEITZEN, Siedelung und Agrarwesen, 4 Bde., 
1896. - DOPSCH, Die Wirtschaftsentwicklung der Karolinger.Zeit, 2 Bde., 2. Auf I., 1921£.; 
WirtschaftI. u. soziale Grundlagen der europaischen Kulturentwicklung, 2 Bde., 2. Aufl., 1923. 
- R. KOTZSCHKE, Grundzuge der deutschen Wirtschaftsgeschichte, 2. Aufl., 1921; Allgemeine 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 1923. - M. WEBER, Wirtschaftsgeschichte, 1923. -
Von den zahlreichen Spezialuntersuchungen hebe ich hervor: A. HEUSLER, Z. schweiz. R. 1862, 
S.44. - v. MIASKOWSKI, Die schweizerische Allmend, 1879. - HAFF, Geschichte einer ostale
mannischen Gemeinlandsverfassung, 1903; Die danischen Gemeinderechte, 1909; VJSchr. Soz. 
u. WG. 8 (1910), S.17. - SCHOTTE, Studien zur westfalischen Mark u. Markgenossenschaft, 
1908. - LAPPE, Die Bauerschaften der Stadt Geseke, 1908 (Gierkes Vnters.97); Nordluner 
Markenr., 1910; Das Recht des Hofes zu Gahmen, 1910; ZRG. G. 32 (1911), S. 229; Salzkotten, 
1912 (Beyerles Beitr. 7, 4); Werne, 1919. - VARRENTRAPP, Rechtsgeschichte u. R. der gemeinen 
Marken in Hessen, 1909 (Heymanns Abh. 3). - THIMME, Arch. Vrk. Forschg. 2 (1909), S. 101. -
WEIMANN, Die Ma,rk- u. Walderbengenossenschaften des Niederrheins, 1911 (Gierkes Vnters. 106). 
- WOPFNER, MJOG. 33 (1912), S.553. - STABLER, N. Arch. 39 (1914), S. 693. - D. PHILIPPI, 
Die Erbexen, 1920 (Gierkes Vnters. 130). - BERGDOLT, Bad. Allmenden 1926. - HAFF, ZRG. 
G.47 (1927), S. 673, 49 (1929), S. 433. - WEIMANN, Landesherr und Allmende 1928. 

n. Sonstige Landgenossenschaften. 1m Mittelalter haben sich Genossenschaften 
mit landwirtschaftlichen Zwecken gebildet, die zum Teil sich bis in die neuste Zeit 
erhalten haben. Erst der neueren Zeit gehoren die Gehoferschaften im Regierungs
bezirk Trier an. Sie waren der erste Versuch, die iilteren Bodengemeinschaften durch 
eine rationellere Form zu ersetzen. ' 

Die Gehiiferschaft hat Gesamteigentum an einer Feldmark, die nach der Zahl der Genossen 
in Lose eingeteilt wird und durch Verlosung periodisch unter die Genossen neu zur Verteilung 
kommt. Waldgenossenschaften sind die Ha u bergsgenossenschaften im Siegerland. Die ge· 
meinsame Waldung (Hauberg) ist in 16-20 Haue eingeteilt, .~n jedem Hau hat jeder Genosse nach 
der GroBe seines Anteils ein Land zur Abholzung (Jan). Ahnlich wird in den Schweizer Alp
genossenschaften die Alp in Kuhrechte gestuhlt. 

Schrifttum: RORIG, Westd. Z. Erg.-Heft 13, 1916. - DELIUS, Hauberge u. Haubergsge
nossenschaften des Siegerlandes, 1910 (Gierkes Vnters. 101). - MULLER, V JSchr. Soz. u. WG. 15 
(1920), S. 1. 

Die Markgenossenschaften der deutschen Nordseekuste bildeten zugleich Deich ver bande. 
Wahrend ursprunglich die Markgenossen gemeinschaftlich den Deich erhielten (Kommunion
deichung), erschien spater jedes Grundstuck mit der Deichpflicht fUr einen einzelnen Teil des 
Deiches (Kabel) belastet (Wer nicht will deichen, muB weichen). Weiter fiel die Identitat von 
Mark und Deichverband fort, da sich vielfach mehrere Gemeinden zur Erhaltung eines Deiches 
zusammenschlossen. Seine Beschlusse faBt der Deichverband in der Deichversammlung. Als 
weitere Organe stehen neben ihr der Deichgraf und der Deichrichter mit den Deichgeschworenen. 
Die Deichverbande wurden im absoluten Staat zu Staatsanstalten umgewandelt, erhielten aber 
im 19. Jahrhundert ihre Selbstverwaltung zuruck. 

Schrifttum: J. v. GIERKE, Geschichte des deutschen Deichrechtes, 2 Bde., 1901, 1917 (Gierkes 
Vnters. 63, 128). 

II. Die Berufs- und Erwerbsgenossenschaften. 

§ 19. 
I. Die Berufsgenossenschaften (Ziinfte). Die Zunfte (Gilden) sind die Ge

nossenschaften der Gewerbetreibenden. 
1. Seit dem 12. Jahrhundert konnen die Zunfte in den deutschen Stadten nachgewiesen 

werden. Ihre Entstehung geht auf altere Grundlagen zuruck. Am Rhein hat das Handwerk schon 
in romischer Zeit eine bedeutende Blute erlebt, und es ist nicht ausgeschlossen, daB das ro~ische 
Verbandswesen bis in das Fruhmittelalter nachgewirkt hat. So wurde es sich erklaren, daB Amter 
der Handwerker mit obrigkeitlichen Aufgaben sehr fruh auftraten. Das fruhmittelalterliche 
Handwerk entfaltet sich in den Fronhiifen der Grundherren. Aber die Entwicklung der Zunft 
selbst geht nieht yom Fronhof aus. Sie ist vielmehr das Ergebnis der freien Einung selbstandiger 
Gewerbetreibender in der Stadt (v. BELOW). Der groBe Aufschwung des stadtischen Gewerbe
£leiBes besonders im 12. Jahrhundert fuhrte die Gewerbetreibenden zusammen. Sie erstrebten 
gemeinsame Vorrechte beim Absatz ihrer Produkte auf dem stadtischen Markt, und nach Er· 
reichung dieses Zieles schlossen sie sich fest zusammen, urn den Marktverkehr im Zusammen
wirken mit den stadtischen Behorden zu ordnen. Dabei ging in manchen Stadten Niederdeutsch
lands wie in England und Flandern eine GroBgilde vorauf, aua der aich erst spater Handwerker
gruppen ablOsten und zur Zunft vereinigten. Meist aber schlossen sich die Berufsgruppen in 
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Deutschland unvermittelt zur Zunft zusammen. Die Stadtbehorden unterstellten die Ziinfte 
ihrer Kontrolle und legten ihnen gegen Anerkennung gewisser Vorrechte eine Anzahl von Pflichten 
auf; so konnte es auch kommen, daB Verbande unfreier Handwerker der Fronhofe von der Stadt 
als Ziinfte anerkannt wurden. Die Ziinfte verfolgten neben den gewerblichen auch gesellige und 
besonders auch religiose Zwecke (65); die Ziinftler sind geschworene Briider, die Zunft ist 
fraternitas, conjuratio. 

2. Die Zunft beruht auf dem Zunftzwang (66). Er bedeutet fiir die Zunftmit
glieder ein ausschllellliches Gewerbemonopol. Bestimmte gewerbliche Arbeiten sind 
der Zunft derart zugewiesen, dall es innerhalb der Bannmeile zunftlosen Arbeitern 
verboten ist, solche Arbeiten vorzunehmen und Erzeugnisse feilzubieten (67). Aus 
dem Zunftzwang folgt weiter eine a usschliellliche Gewer bepflich t. Das Zunft
mitglied mull die ihm iibertragenen Arbeiten iibernehmen und treu und gewissen
haft durchfiihren. Der Zunft selbst kommt eine genossenschaftliche Kontrolle der 
Arbeit ihrer Mitglieder zu (67 a). Sie setzt Preistaxen fest und bestraft Pfuscharbeit. 
Auch beschrankt sie den allzu grollen Wettbewerb einzelner Zunftmitglieder gegen 
andere und beseitigt den der zunftlosen Arbeiter. 

Wer das Gewerbe der Zunft betreiben will, mull daher Zunftmitglied werden. 
Dazu ist Voraussetzung, dall er Lehrling und Geselle gewesen ist (68), sein Meister
stiick gemacht hat (68b) und das Biirgerrecht besitzt. AIle Zunftmeister haben Sitz 
und Stimme in der Mitgliederversammlung (Morgensprache). Diese ist das oberste 
Organ der Zunft; sie iibt unter "Oberwachung durch den Stadtrat die Autonomie 
(69a) aus und verfiigt iiber das Zunftvermogen. Aber auch der Vorstand ist Zunft
organ, denn ihm kommt ein verfassungsma13ig bestimmter Geschaftsbereich zu. Er 
iibt die Zunftgerichtsbarkeit (69) iiber die Mitglieder aus und dient als Schiedsrichter 
bei Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern oder zwischen ihnen und Dritten. Die 
Zunft ist sonach eine Korperschaft. Selbstandige Organe verfolgen selbstandige 
Zunftzwecke. Die Interessen der Genossen sind andere als die der Korperschaft: 
auch das Interesse der Obrigkeit und der Gesellschaft ist durch die Organe zu wahren. 
Auch das Zunftvermogen dient nicht unmittelbar den Zwecken der Genossen. Es ist 
korperschaftliches Gesamtvermogen. 

3. Seit dem spaten Mittelalter zeigen die Ziinfte Verfallserscheinungen. Die starke 
genossenschaftliche Bindung wird zum Hemmnis des technischen Fortschritts. Man 
bevorzugt die Angehorigen von Zunftgenossen ohne Riicksicht auf ihre Tiichtigkeit. 
Die "Oberspannung des Begriffs der Unehrlichkeit entzieht den Ziinften wertvolle 
Krafte (70). Wahrend in Europa technischer Erfindungsgeist aufbliiht, wird er in den 
Ziinften beargwohnt und unterbunden (70a); der schopferische Ziinftler mullte seine 
Erfindung den Zunftgenossen zur Verwertung ausliefern. So fiihrt ein kleinlicher 
Zunftgeist zum Niedergang des deutschen Handwerks. Seit dem 18. Jahrhundert 
versuchte die Reichs- und Landesgesetzgebung die Eintrittsvoraussetzungen neu zu 
regeIn. Aber ohne Erfolg. 1m 19. Jahrhundert wird der Gedanke der Gewerbefreiheit 
herrschend; in Preullen werden bereits 18lO die Ziinfte beseitigt. Doch ist die neueste 
Gesetzgebung zur Erneuerung des Zwangscharakters der Handwerkerinnungen 
wieder zuriickgekehrt; die Kaufmannsgilden wurden zu staatlichen Anstalten mit 
dem Zweck der Forderung der Handelsinteressen umgewandelt. 

4. Berufsvereine. Die Zunft erfaBte im Mittelalter auch die Gesellen. Mit dem Verfall des 
Handwerks, das die Lebenshaltung der Gesellen herabdriickte und die Aussichten auf selbstandige 
Meisterschaft vernichtete, entstanden Gesellenbiinde, die durch Arbeitseinstellung, Streik, ja 
Boykott die Lohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bessern suchten. Gegen diese organisierten Kampf
verbande wandte sich der absolute Staat, der die Gesellenschaften verbot und Arbeitskampf 
und Streik als staatsfeindlich mit Strafe bedrohte; so verblieb es im 19. Jahrhundert, da auch 
der Liberalismus die Koalitionsfreiheit ala Eingriff in die individuelle Freiheit ablehnte. Erst 
mit der EntfaItung des Gegensatzes zwischen dem kapitalistischen GroBunternehmer und einer 
proletarisierten Arbeitermasse kam der Kampf urn die Anerkennung der Berufsvereine der ge
werblichen Arbeiter zum Austrag. Die englischen trade unions wurden schon 1824 anerkannt. 
In Deutschland gelang der ZusammenschluB erst seit 1862. Dabei gewahrte die Gewerbeordnung 
von 1869 nur eine beschrankte Koalitionsfreiheit. Erst die Revolution von 1919 brachte die volle 
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Anerkennung der Gewerkschaften. Aus Griinden der Haftung sind sie meist nichtrechtsfahige 
Vereine geblieben. Seit 1890 haben auch die Arbeitgeber Berufsvereine gegriindet. Die Arbeit
geberverbande wie auch die Gewerkschaften haben sich wieder in Spitzenverbanden zusammen
geschlossen. Die Bedeutung der Berufsverhande ergreift das gesamte Gebiet des Arbeitsrechts. 

Schrifttum: HEGEL, Stadte u. Gilden der german. Volker, 1891. - KEUTGEN, Amter u. 
Ziinfte, 1903. - FRENSDORFF, Hans. GBI. 1907, S. 1. - v. BELOW, Hist. Z. 106 (1911), S.268; 
109 (1912), S.23. - SANDER, Hist. VJSchr. 16 (1913), S.366. - SEELIGER, das. S. 472. -
v. BELOW, VJSchr. Soz. u. WGesch. 12 (1914), S.1. - SCHMOLI,ER, JB. f. GesG. 42 (1918), 
S.47. - SIEBER, Arch. Kult. G. 11 (1914), S.455, 12 (1915), S. 56. - BUCHER, Beitr. Z. Wirt
schaftsgesch. (1922), S.573. - WISSEL, Des alten Handwerks Recht u. Gewohnheit, 2 Bde., 
1929. 

II. Die Erwerbsgenossenschaften. Genossenschaften zu gemeinschaftlichem Ge
werbebetrieb sind dem Mittelalter nur wenige bekannt. 

1. In Siiddeutschland begegnen uns Transportverbande, sog. Rottgenossenschaften 
(Bayern, Tirol) oder Portgenossenschaften (Ostschweiz). Die Markgenossen der rottberechtigten 
Gemeinden hatten ein Transportmonopol auf gewissen StraBen, zu deren Unterhaltung sie Z. T. 
verpflichtet waren. 

Schrifttum: SCHULTE, Geschichte des mittelalterl. Handels u. Verkehrs zwischen West
deutschl. u. Italien 1,1900. - MULLER, VJSchr. Soz. u. WGesch. 3 (1905), S. 360, 555. - STOLZ. 
das.8 (1910). S. 196; 22 (1929). S. 144. - HAFF, ZRG. G. 31 (1910), S.253. 

2. Die Miinzerhausgenossenschaften (71), wie sie im Mittelalter sich in manchen 
Stadten West- und Siiddeutschlands finden, sind aus Dienstgenossenschaften der ministeriali
schen Miinzarbeiter der Miinzherren hervorgegangen. Seit dem 13. Jahrhundert wuBten die 
reichgewordenen Hausgenossen sich die selbstandige Beleihung mit der Miinze seitens des Miinz
herrn zu verschaffen. Sie bildeten damit eine Kapitalgenossenschaft. Die Hausgenossen hatten 
nur (gegen Anteil am Miinzgewinn) das Miinzmaterial zu beschaffen, wahrend die Arbeit von 
Miinzknechten verrichtet wurde. Organe waren die Hausgenossen als solche und der Miinzmeister. 
Am Ende des Mittelalters sind diese Genossenschaften wieder verschwunden. 

3. Die Erwerbsgenossenschaften des modernen Rechtes wie Aktiengesellschaft 
(HGB. 178f£.), Gesellschaft mit beschrankter Haftung (Ges. betr. G. m. b. H. 1892), 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Ges. betr. Erwerbs- u. WirtschaftsGen. 
1868, 1889, 1898) sind dagegen in Deutschland erst in neuerer Zeit entstanden. Von 
ihnen hat unmittelbar nur die Aktiengesellschaft an altere Bildungen, insbeson
dere an die niederlandischen Handelskompanien angekniipft; maBgebend wurde fiir 
sie die Regelung des code de commerce. Sie ist Kapitalgesellschaft; ihre Grundlage 
bildet das in Aktien zerlegte Grundkapital. Die Mitglieder haben nur ein beschranktes 
Mitbestimmungsrecht und Anteil am Gewinn; sie haben weder Geschaftsfiihrung 
noch haften sie den Glaubigern. Nach dem Gesetz ist die Generalversammlung das 
ausschlaggebende Organ (Demokratie des Kapitals), nach der Praxis ist es die "Ver
waltung" (Vorstand und Aufsichtsrat). Die Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung ist eine Kapitalgesellschaft, die sich von der Aktiengesellschaft u. a. durch 
eine besondere Gestaltung der internen Beitragspflicht unterscheidet; sie wurde erst 
1892 neu geschaffen. Eine eigenartige Stellung nehmen die Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften ein. Sie sollen die Wirtschaft ihrer Mitglieder un
mittelbar fordern; die Mitglieder haften daher auch den Glaubigern unter Umstanden 
unmittelbar, wenn auch nur subsidiar fiir den Ausfall. 

4. Die Gewerkschaft ist die Genossenschaft des Bergrechts (72). Sie ging aus 
der Gemeinderschaft der kapitalistisch beteiligten Gewerken hervor, die schon im 
Mittelalter korporative Verfassung annahm. So ist sie seit dem Ausgang des Mittel. 
alters Korporation; doch faBte sie noch das ALR. als bloBe Gesellschaft auf. Man 
scheidet die altere und die jiingere Gewerkschaft. Die altere Gewerkschaft war 
Zwangsorganisation des Bergrechts, wenn mehr als acht Gewerken da waren. Diese 
waren am Gewerkschaftsvermogen mit ideellen Anteilen (Kux) in groBerer oder 
kleinerer Zahl beteiligt, deren Gesamtzahl 128 betrug. Dazu kamen Freikuxe fiir 
gewisse Nichtgewerken, Z. B. den Grundstiickseigentiimer. Nach der Zahl der iiber
nommenen Kuxe war der Genosse zu Einlagen und "ZubuBen" verpflichtet, hatte er 
am Gewinn teil. Die ZubuBpflicht erlosch bei Aufgabe des Anteils (Abandon); der 

Planitz, Grundziige. 2. Aufl. 3 
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Anteil konnte bei Nichtleistung der ZubuBe entzogen werden (Kaduzierung). Die 
Kuxe wurden in Kuxscheinen verbrieft. Sie galten als unbewegliche Sachen, waren 
im Berggegenbuch eingetragen und wurden durch Eintragung verauBert und ver
pfandet. Die Gewerkschaft hatte zwei Organe, die Gewerkenversammlung, in der 
nach Kuxen abgestimmt wird, und den Grubenvorstand (Schichtmeister), der sie 
vertritt. Die jiingere Gewerkschaft, durch die Gesetzgebung von 1865 geschaffen, 
ist nur noch subsidiar; andere Vereinigungsformen sind zulassig. Sie ist juristische 
Person. Die Kuxe, deren es 100 oder 1000 gibt, sind Mitgliedschaftspapiere, die auf 
eine bestimmte Quote lauten. Sie sind Namenspapiere. Die Ubereignung erfolgt 
durch Umschreibung im Gewerkenbuch. Der Kux ist heute Bestandteil des be
weglichen Vermogens. NachschuBpflicht und Gewerkschaftsorgane entsprechen dem 
alteren Recht. 

5. Die Pfannerschaft ist die Gewerkschaft des Salzrechts. Sie geht aus der Gemeinder
schaft der kapitalistisch beteiligten Erbsalzer hervor und nimmt bereits im Mittelalter korpo
rative Verfassung an. Dem Kux entspricht hier die Pfanne (meist Ill). 

Schrifttum: s. unten § 36. 

III. Die Idealgenossenschaften. 

§ 20. 

Besonders reich war das Mittelalter an Genossenschaften, die andere als wirt
schaftliche Zwecke verfolgten. Der Pflege der Religion dienten die frankischen 
Gilden und die geistlichen Bruderschaften des Mittelalters. Besonders in Nord
deutschland verbreitet waren die Genossenschaften der Beghinen und die Bruder yom 
gemeinsamen Leben, die vielfach in gemeinsamem Haushalt wohnten. Auch poli
tische Zwecke.wurden durch genossenschaftlichen ZusammenschluB verfolgt. -aber 
mehrere Territorien erstreckten sich z. B. die Stadtebunde oder die schweizerische 
Eidgenossenschaft. In den Stadten schlossen sich die Geschlechter zu Altbiirger
gilden zusammen. Genossenschaften der Ritter stehen neben den Korporationen 
der Landstande. Auch der wissenschaftliche Lehrbetrieb wird im Wege der Ge
nossenschaft durchgefiihrt. 

Fiir die mittelalterliche Universitat war Paris das Vorbild. Sie beruhte auf der freien Einung 
der Gelehrten, zu denen aIle Inhaber der gelehrten Grade sowie die Scholaren gehorten. Neben 
der Teilung in vier Fakultaten trat nach Bologneser Muster fiir die Artistenfakultat die Teilung 
in vier Nationen ein. Urspriinglich wurde der Rektor nur von den Magistern der Artistenfakultat 
gewahlt, dann aber wird er durch Anerkennung der iibrigen Fakultaten das Oberhaupt des 
studium generale. Die Universitat war eine Korperschaft mit eigener Autonomie, Gerichtsbar. 
keit und Selbstverwaltung. Die Studierenden einten sich in den Kollegien und Bursen, die in
dessen bald verfielen. Der absolute Staat hat die Selbstverwaltung der Universitiiten zu be· 
schranken unternommen. Doch blieben sie als selbstandige Offentlich·rechtliche Korporationen 
erhalten. Nach dem Satz der Reichsverfassung, daB die Wissenschaft und ihre Lehre frei sind 
(Art. 142), ist der Unterrichtsbetrieb ausschlieBlich den Universitaten iiberlassen. 

Schrifttum: LINK, Z. Ver.liib. G. Bd. 20 (1920), S. 181. - FROHLICH, Z. Harz. V. 55 (1922), 
S. 19. - BRUNNER, Der AnteiI des deutschen Rechts an der Entwicklung der Universitaten, 1896. 

3. Kapitel. 

Die Anstalten. 

§ 21. 

Wahrend die Genossenschaften und Korperschaften genossenschaftlich organi
siert sind, lebt in den Anstalten der herrschaftliche Verband fort. FUr die Genossen
schaft bilden die in ihr verbundenen Einzelpersonen selbst den maBgebenden Willen. 
In der Anstalt. regiert ein von auBen an sie herangetragener mit dauernder Kraft 
wirksamer Wille. 
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Die Anfange del' Anstalt erwuchsen im deutschen mittelalterlichen Recht, und 
zwar an den Kirchen und K16stern. Nach del' alteren Auffassung stand das den 
kirchlichen Zwecken zugewendete Sondervermogen im Eigentum des Grundherrn 
odeI' des Heiligen. Mit del' Beseitigung des Eigentumsgedankens durch die Patro
natsgesetzgebung war die Auffassung angebahnt, daB die kirchliche Anstalt eine 
selbstandige Organisation darstelle, fUr die der Wille des Stifters dauernd maBgebend 
sei. Ebenso erschien del' alteren kirchlichen Lehre Christus als del' unmittelbare 
gegenwartige Herr del' Kirche, wahrend man spateI' die Kirche als eine selbstandige 
Anstalt auffaBte, in del' del' Wille Gottes herrsche. Auch der Staat, der in alterer 
Zeit von genossenschaftlichen Gedanken beherrscht war, erschien als Anstalt, seit
dem del' Wille des Herrschers in ihm allein entscheidend wurde; die Landesherrlich
keit als solche, personifiziert in dem jeweiligen Oberhaupt des landesherrlichen 
Hauses, wurde als Willenstrager des Staates angesehen. Endlich wurden im Mittel
alter Stiftungen haufig frommen Zwecken zugewendet, die dauernd durch den 
Willen des Stifters beherrscht erschienen. 

Die neuere Zeit hat Stiftung und Anstalt grundsatzlich geschieden. Diese wird 
dem offentlichen, jene dem Privatrecht zugerechnet. Die Anstalt entsteht durch 
offentlichen, die Stiftung durch privaten Willensakt des Stifters, del' jedoch del' 
staatlichen Genehmigung bedarf (BGB.80). Immel' haben sie Handlungsorgane, 
die den Willen des Stifters fur den einzelnen Fall feststellen und ausfUhren. Sie 
haben keine Mitglieder, doch konnen ihre Destinatare organisiert sein (so bei del' 
Reichsbank). Seit dem 18. Jahrhundert wurden die Stiftungen und Anstalten er
heblich vermehrt, da sie in starkerem MaBe weltlichen Zwecken dienstbar gemacht 
wurden; die neueste Entwicklung verwendet den Anstaltsbegriff auch fUr wirt
schaftliche Unternehmungen. 

Schrifttum: STUTZ, Das Eigenkirchenvermogen, Gierkefestschrift 1911, S. 1187ff. 

II. Abschnitt. 

Die Genossenschaftstheorie. 
§ 22. 

I. Die altere Genossenschaftstheorie. Einer zusammenfassenden Betrachtung des 
deutschen mittelalterlichen Genossenschaftsrechts stellt sich als die wichtigste Schei
dung die von Genossenschaften und Gemeinderschaften dar. Freilich steht die Ge
meinderschaft noch nicht im voUen Gegensatz zur alteren Genossenschaft, wohl aber 
entfernt sich diese durch Umbildung zur Korperschaft in immer starkerem MaBe von 
dem gemeinschaftlichen Ausgangspunkt. 

In der alteren Genossenschaft (Sippe, Markgenossenschaft) sind die Zwecke 
und Interessen der Genossenschaft die der Genossen. Der Wille der Genossen
schaft ist der Gemeinschaftswille der Genossen. Das Eigentum der Genossenschaft 
ist genossenschaftliches Gesamteigentum. Dagegen erscheint die Korperschaft 
(Stadt-, Landgemeinde, Zunft) als Gesamtpersonlichkeit. Es gibt einen korper
schaftlichen Gesamtwillen, del' als die verfassungsmaBige Zusammenfassung aller 
einzelnen Individualwillen del' Genossen zustandekommt. Daher hat die Korper
schaft zwei Organe: die Mitgliederversammlung, die den Gesamtwillen bildet, den 
Vorstand, del' ihn ausfiihrt. Ihm steht also die Vertretung nach auBen zu, wenn
gleich sich Reste des gemeinschaftlichen Handelns aller Genossen noch bis ins Hoch
mittelalter erhalten haben. Weiter gibt es ein korperschaftliches Gesamtvermogen, 
uber das die Korperschaft durch ihre Organe verfugt, der einzelne Genosse hat an 
ihm ein Nutzungsrecht, das freilich in alterer Zeit noch nicht als Nutzungsrecht 
an fremder Sache aufgefaBt wird. Endlich ist die Korperschaft deliktsfahig. Fur 
Delikte der Korperschaft haftet sie selbst, haften freilich auch die Genossen (64). So 

3* 
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wird z. B. noch im Mittelalter die ganze Gemeinde in Acht oder Bann getan. An
dererseits haftet fiir die Delikte des einzelnen Genossen nicht nur dieser, sondern 
auch die Korperschaft. Fiir die Entstehung der Korperschaft gilt im Mittelalter 
der Grundsatz der freien Korperschaftsbildung, ein staatlicher Akt ist nicht notig. 

Die Gemeinderschaft steht im vollen Gegensatz zur Korperschaft. Sie bildet 
keine Gesamtpersonlichkeit, in ihr bleibt vielmehr die Gesamthand der Genossen 
entscheidend. Der Gemeinschaftswille der Genossen steht hier an Stelle eines Ge
samtwillens. Nur die Gesamthand ist verfUgungsberechtigt. Die Gemeinderschaft 
ist weder deliktsfahig noch besitzt sie einen vedassungsmaBigen Vertreter. 

ll. Die neuere Genossenschaftstheorie. 1. Die Entwicklung des deutschen Ge
nossenschaftsrechts wurde durch die Rezeption des romischen Rechts unterbrochen. 
Aufgenommen wurde die romische Lehre in der Gestalt, die sie von den Postglos
satoren und Kanonisten in Italien erhalten hatte. Man unterschied die societas von 
der universitas. Die societas bedeutet nur ein obligatorisches Verhaltnis zwischen 
den Gesellschaftern. Sie ist selbst nicht Rechtssubjekt, daher auch nicht hand
lungsfahig. Soweit ein gemeinschaftliches Vermogen vorhanden ist, steht diese 
im Miteigentum der Gesellschafter nach Bruchteilen. Durch jeden Wechsel im 
Bestand der Gesellschafter geht sie zugrunde. Dagegen ist die universitas eigenes 
Rechtssubjekt, eine den Mitgliedern gegeniiber fremde Drittperson. Sie ist also 
rechtsfahig, handlungsfahig, vermogensfahig, prozeBfahig. Sie kann eigene Forde
rungen und Schulden haben. Sie haftet nicht fiir die Handlungen ihrer Mitglieder. 
Ihr Bestand ist vom Mitgliederwechsel unabhangig. Doch wird die Personlichkeit 
der universitas nicht als real existierend gedacht, sondern 11ur als ein nomen intellec
tuale et res incorporabilis. Sie ist also nur fingiert (Fiktionstheorie). Weiter begann 
man die universitas personarum von der universitas bonorum zu unterscheiden. 
Letzteren Begriff entwickelte man an der Kirche als einer von Gott organisierten 
mit besonderen Aufgaben ausgestatteten Anstalt, sowie an dem zu frommen Zwecken 
gestifteten Vermogen, das vom Willen des toten Stifters beherrscht gedacht wurde. 
Beiden sprach man juristische Personlichkeit zu. 

Die Anwendung der romisch-kanonistischen Korporationstheorie auf die deutsch
rechtlichen Genossenschaften bereitete groBe Schwierigkeiten. Man versuchte die 
Gemeinderschaft den Rechtssatzen der societas zu untersteIlen; doch lebte in den 
Handelsgebrauchen fUr die Erwerbsgesellschaft der Gemeinderschaftsgedanke fort. 
Die Korperschaften, weil nur fingierte juristische Personen, bedurften nunmehr 
wie die Minderjahrigen und Wahnsinnigen eines Vertreters. Weiter sprach man ihnen 
die Deliktsfahigkeit ab, da sie ja in Wahrheit nicht existierten. Endlich haben die 
meisten Partikularrechte das Konzessionssystem angenommen. Der Erwerb der 
juristischen Person setzt einen Akt der Staatsgewalt voraus; sie bedurfte ausdriick
licher Schopfung durch das Recht, weil sie nur fiir das Recht bestehen sollte. 

Unter dem EinfluB des deutschrechtlichen Anstaltsbegriffs kam es zu schader 
Scheidung der Anstalt von den Korperschaften. Bedeutsam war, daB auch der 
Staat dem Anstaltsbegriff untergeordnet werden konnte. Auch er erschien als ein 
Rechtssubjekt, das einem von oben kommenden Willen, dem des Herrschers, unter
woden ist. Damit war die Parallele zur Kirche und zur Stiftung gegeben. 

2. Die Gesellschaftslehre des Naturrechts, nach der aIle Personenverbindungen 
auf dem Gesellschaftsvertrag beruhen, atomisierte die Korperschaft: die "mora
lische Person" war in Wahrheit nur eine durch Vertrag verbundene Vielheit von 
Einzelpersonen. Diese Lehre hat die Kodifikationen stark beeinfluBt (ALR.). Aber 
der durch SAVIGNY neu belebten romanistischen Korporationstheorie konnte sie 
nicht standhalten. Indessen auch diese vermochte das Ratsel der Korporation nicht 
zu losen. Hier griff erst die germanistische Genossenschaftstheorie (BESELER, 
GIERKE) ein. Unter Ablehnung der Fiktionstheorie vedicht sie die Realitat der Kor
perschaft. Sie erst hat das Verstandnis dafiir eroffnet, daB Korporation wie Stiftung 
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in Wahrheit existierende lebendige Faktoren des Sozial- und Wirtschaftslebens sind. 
Dabei kann man anerkennen, daB es hierbei nicht an Dbertreibungen gefehlt hat. 
GewiB ist die Korporation kein Lebewesen, daher keine "Verbandsperson", aber 
die Rechtsordnung kann Korporation wie Stiftung als sozialen Gebilden die SteHung 
eines Rechtssubjekts zuweisen. Danach erscheint die Korporation als fahig, einen 
Gesamtwillen zu bilden, der durch ihre Organe zur Ausfiihrung kommt; sie ist ver
mogensfahig, handlungsfahig, deliktsfahig. Bei der Stiftung wird der hier fehlende 
Gesamtwille durch den im Stiftungsgeschaft enthaltenen Willen des Stifters ersetzt, 
der den Zweck der Stiftung festlegt. 

Schrifttum: OTTO GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bde., 1868-1913; Die Ge
nossenschaftstheorie u. die deutsche Rechtsprechung, 1887; Das Wesen der menschlichen Ver
bande, 1902. - SOHM, Die deutsche Genossenschaft, 1888. - Die umfangreiche neuere Literatur 
zum Korperschaftsrecht bei ENNECCERUS-NIPFERDEY, Allgemeiner Teil (1931), S. 288ff. 

III. Teil. 

Die Personlichkeitsrechte. 
§ 23. Das Wesen der Personlichkeitsrechte. 

Aus der Anerkennung der Rechtspersonlichkeit sind aile subjektiven Rechte 
abgeleitet, sie aile erscheinen im alteren Recht in diesem Sinne als Personlichkeits
rechte. Erst mit der Ausscheidung besonders der Vermogensrechte beginnt die 
Geschichte des Personlichkeitsrechts als einer selbstandigen Rechtskategorie. Das 
altere Recht begniigt sich mit dem strafrechtlichen Schutz des allgemeinen Rechts 
der Personlichkeit. Dagegen hat das Mittelalter und besonders die neueste Zeit 
einzelne Personlichkeitsrechte ausgebildet. Diese Rechte verleihen der Rechtsperson 
eine Herrschaftsmacht, die sich auf einen verselbstandigten Teil des allgemeinen 
Personlichkeitsrechts bezieht. Sie gewahren Selbsthilfe- und Klagerecht und richten 
sich als absolute Rechte gegen jedermann. Als personliche Rechte sind sie grund
satzlich uniibertragbar und unvererblich. Doch lieB das altere Recht einen Ver
zicht auf Personlichkeit zu: der Korper und seine Glieder, die Freiheit, die Ehre 
unterlagen der Verpfandung oder anderweiter Verfiigung. Das hat das moderne 
Recht beseitigt: die reinen Personlichkeitsrechte sind unverzichtbar. Aber einzelne 
Personlichkeitsrechte haben vermogensrechtliche Elemente aufgenommen. Soweit 
sie damit zugleich Vermogensrechte geworden sind, sind sie insoweit meistiibertrag
bar und manche auch vererblich geworden, wobei aber ihre Dauer befristet bleibt. Das 
geltende Recht hat sich auf die Anerkennung einzelner Personlichkeitrechte be
schrankt, ein allgemeines Personlichkeitsrecht ist ihm unbekannt. 

§ 24. Die Arten der Personlichkeitsrechte. 
I. Die reinen Personlichkeitsrechte. Die Person ist in ihrer korperlichen Inte

gritat und ihrer Freiheit gegen Eingriffe Dritter geschiitzt. Hier anerkennt das 
geltende Recht besondere Personlichkeitsrechte, denen es den erhohten Schutz 
des § 823 Abs. 1 gewahrt. Dagegen werden andere Auswirkungen der Personlich
keit (Ehre, Geheimsphare usw.) nur als geschiitzte Rechtsgiiter aus 823 Abs. 2 
oder sogar nur aus 826 geschiitzt. 

II. Die sog. Personlichkeitsgiiter. Gewisse Personlichkeitsrechte haben sich zu 
selbstandigen unkorperlichen Giitern ohne Vermogenswert entwickelt. Dahin ge
horen besonders die Namen- und Zeichenrechte. Von ihnen sind die Zeichen
rechte weitaus alteren Ursprungs. Sie gehen von der Marke aus, einer Figur, die 
zu dauernder Kennzeichnung einer Person Verwendung fand (Personlichkeits
zeichen, 73). Auch die Vermogensstiicke der Person wurden mit ihrer Marke als ihr 



38 Die Personlichkeitsrechte. 

gehorig gekennzeichnet (Vermogenszeichen). Spater wurde die Marke von Kiinstlem, 
Handwerkem, Kaufleuten an ihren Erzeugnissen und Waren als Ursprungszeichen 
(74) angebracht. Vielfach wurde die Marke entpersonlicht und erschien als Hof
marke, besonders aber als Familien- oder Verbandszeichen, an deren Stelle schon im 
Mittelalter das Wappen trat. Immer war das Markenrecht mit einem voUen privat
rechtlichen Schutz ausgestattet. Mit dem Riickgang von Handel und Gewerbe trat es 
in neuerer Zeit zuriick, ging aber nicht vollig verloren. Besonders hat das Wappen
recht ohne Unterbrechung fortbestanden. In neuester Zeit ist die Marke in der 
Form des gewerblichen Warenzeichens zu neuer Bedeutung gelangt. Die Ent
stehung eines besonderen Namensrechtes als geschiitzten Privatrechtes gehort 
dagegen erst der neueren Zeit an. Der Schutz wurde am friihesten dem adeligen 
Familiennamen zuerkannt. Das geltende Recht gewahrt das Namensrecht jeder
mann; es schlieBt das Recht zur Fiihrung des Namens und zur Untersagung unbe
fugter Eingriffe dritter Personen in sich. Die Adelsbezeichnungen, friiher zugleich 
Zeichen der Standeszugehorigkeit, sind seit der Reichsverfassung nur noch Teil des 
Namens. Gegenstand eines besonderen Rechtsinstituts ist im neueren Recht die 
Firma, der Name des Kaufmanns, geworden; sie kann mit dem Untemehmen vererbt 
oder ii bertragen werden. 

III. Die sog. Immaterialgiiterrechte. Gewisse Personlichkeitsrechte haben, ohne 
diesen Charakter zu verlieren, sich zugleich zu Vermogensrechten entfaltet. Hier
her gehoren insbesondere die Rechte aus geistiger Schopfung: die Urheberrechte 
und das Erfinderrecht. Die alteste Form ist die der Privilegierung, wobei freilich 
anstatt des Urhebers in alterer Zeit regelmaBig der Verleger das Privileg erhielt. 
Seit dem 17. Jahrhundert brach sich der Gedanke der Herleitung des Rechtes aus 
der geistigen SchOpfung Bahn, zuerst in der Literatur, seit dem 18. Jahrhundert 
auch in der europaischen Gesetzgebung. Theoretisch wurde das Recht des Schopfers 
zunachst als gei~tiges Eigentum behandelt; erst die neueste Zeit hat den grundsatz
lich personlichkeitsrechtlichen Charakter der Urheberrechte anerkannt. Das Ur
heberrecht ist heute auch der Substanz nach iibertragbar und vererblich; aber 
auch nach der Dbertragung verbleiben dem SchOpfer gewisse personlichkeitsrecht
liche Befugnisse. Starker ist fiir das Erfinderrecht der vermogensrechtliche Charakter 
betont. 

Schrifttum: MICHELSEN, Die Hausmarke, 1853. - HOMEYER, Die Haus- u. Hofmarken, 
1870. - LASTIG, Markenrecht und Zeichenregister, 1889. - KOHLER, Das Recht des Marken
schutzes, 1884. - HAUPTMANN, Das Wappenrecht, 1896. - L. MEYER, Die historische Ent
wicklung der Handelsmarken in der Schweiz, 1905. - HELD, Hans. GBI. 17 (1911), S_ 481. -
STEBLER, Schweiz . .Arch. f. Volkerkunde 11 (1907), S.165. - GMUR, Schweizerische Bauern
marken und Holzurkunden, 1917. 



III. Buch. 

Sachenrecht. 
I. Teil. 

Sachen nnd Sachenrechte. 
§ 25. Begriff und Arten del' Sachen. 

I. BegriU der Sache. Gegenstande des Sachenrechtes sind im alteren Recht 
nul' die korperlichen Sachen. Nur sie sind daher Saehen im Reehtssinn. Zu 
ihnen gehoren freilich aueh physische Personen, die Unfreien, nicht abel' die del' 
menschlichen Herrschaft entzogenen Teile del' AuBenwelt (die Luft, das Meer) , 
nicht insbesondere auch die Rechte. Doeh hat schon das friihere Mittelalter be
gonnen, R e c h t eden korperlichen Saehen gleichzustellen, und zwar zunachst dauernde 
Gerechtigkeiten und sonstige Reehte an Saehen, die ihrer wirtschaftliehen Nutzbar
keit wegen zu selbstandigen Objekten von Sachenrechten geeignet waren. So konnte 
man in del' Rezeptionszeit die Seheidung von korperlichen und unkorperlichen 
Sachen aufnehmen. Den Begriff del' unkorperlichen Sachen erweiterten die Kodi
fikationen erheblich, indem sie ihm alle Rechte, auch auBerhalb del' Rechte an Sachen, 
unterstellten (so besonders das ALR.). Dagegen hat das BGB. § 90 den Begriff 
del' Sache auf die korperlichen Saehen beschrankt und die Reehte mit ihnen unter 
den Oberbegriff des Gegenstandes vereinigt. Nul' gewissen selbstandigen Gereehtig
keiten hat es den Charakter del' Sache in manchen Beziehungen belassen. 

Schrifttum: H. MEYER, in Hoops Reall. 4 (1918), S. 58. - GMUR, Festg. f. Lotmar (1920), 
S. 11. - SCHREUER, Sachen im german. Recht, 1928. 

II. Bewegliche und unbewegliche Sachen. Die natiirliehe Seheidung del' Sachen 
in bewegliche (Fahrnis, ahd. haba) und unbewegliche (Liegenschaften) spaltete das 
deutsche Sachenrecht in zwei Teile: das Fahrnis- und Liegenschaftsrecht. Das geht 
auf die altesten Zeiten zuriick, als Sondereigentum nul' an Fahrnis, an Liegen
schaften nul' genossenschaftlichesGesamteigentum moglich war. Die Spaltung er
hielt sich im Mittelalter infolge del' sozialen und offentlieh rechtlichen Bedeutung 
des Grundbesitzes; die Entfaltung des Grundbuchwesens trug sie in die Neuzeit 
hiniiber. Sie beherrscht das geltende Recht. Das romisehe Recht, das den Grund
besitz privatreehtlich mobilisiert, ist nicht durehgedrungen. 

Die Zugehorigkeit del' einzelnen Sachen zum Fahrnis- odeI' Liegenschaftsrecht 
entscheidet sieh nach ihrer natiirlichen Beschaffenheit (75-78). Liegenschaften sind 
zunachst nur die Grundstiicke selbst (eigen, erbe), nicht das iibliehe, seinem Wesen 
nach bewegliche Holzhaus (Was die Fackel verzehrt, ist Fahrnis, vgl. 76), wohl abel' 
del' feste Steinbau. 

Spater wurden auch einzelne Gruppen beweglicher Sachen, wie Schiffe, Warenlager, Hand
werkergerate als Grundstiicke behandelt, weil sie diesen an wirtschaftlicher und sozialer Be
deutung fiir den Eigentiimer glichen (Verliegenschaftung). Andererseits konnten durch Vertrag 
Grundstiicke der freien Eigentiimerverfiigung des Fahrnisrechts unterstellt werden (sog. Ent
liegenschaftung, ameublissement), vgl. 88. Endlich wurden auch die unkorper lichen Sac hen 
dem Liegenschafts- und Fahrnisrecht zugeteilt. Entscheidend war die Art der korperlichen Sache, 
an der das Recht bestand oder mit der es verkniipft war. So wurden schon im Mittelalter, be
sonders aber in neuerer Zeit, Dienstbarkeiten und Reallasten, offentlich-rechtliche Gerechtig-
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keiten, Realrechte als Liegenschaften, in einem Wertpapier verbriefte Rechte ala Fahrnis 
behandelt. 

1m BGB. ist nur das Erbbaurecht noch Grundstiick im Rechtssinn (1017, YO. 
15. 1. 1919 § II, vgl. ZGB. 779, 655). Die ZugehOrigkeit der Sachen ist wieder durch 
die natiirliche Beschaffenheit bestimmt. Nur Schiffe haben eine dem Liegenschafts
rechte angeahnelte Rechtsstellung (BGB. 1259ff.). 

In England ist das Fahrnis- und Liegenschaftsrecht besonders scharf geschieden, wobei 
gewisse Fahrnissachen (heirlooms) zum real property, dagegen gewisse Rechte an Immobilien 
(chattels real) zum personal property gerechnet werden. 

ID. Besehrankt verkehrsfahige Saehen. Was der menschlichen Herrschaft un
erreichbar ist, die freie Luft, das Meer, ist nicht Sache im Rechtssinn. Es gibt aber 
gewissen Zwecken gewidmete Sachen, deren Eigentiimer der Zweckwidmung wegen 
in der Verfiigung gebunden ist. Dahin gehoren die sog.offentlichen Sachen, 
die dem Gemeingebrauch (StraBen, offentliche Fliisse, Kirchen) oder dem o£fent
lichen Dienste (Rathauser, Stadtmauern) bestimmt sind. Eigentiimer sind der 
Staat, die Gemeinde, die Kirche; sie konnen aber, solange die Zweckwidmung 
besteht, keine dieser widerstreitende Verfiigung vornehmen. Der rezipierte Begriff 
der res extra commercium, der in das ALR. iiberging, schloB auch die res nullius 
ein; noch im 19. Jahrhundert wurde das Eigentum des Staates an den res publicae 
bestritten (Baseler Festungsstreit); heute wird es allgemein anerkannt. Die zur 
Bestattung verwandten Sachen, urspriinglich Eigentum des Toten, sind heute der 
Verfiigung entzogenes Eigentum des Bestattenden. 

§ 26. Einzelsachen und Sachverbindungen. 

I. Die Einzelsaehen. FUr die Einzelsache im Rechtssinn ist es wesentlich, daB 
die Sachenrechte sie als einheitliches Rechtsobjekt erfassen. Sie ist regelmaBig mit 
der natiirlichen Einzelsache identisch. Doch laBt das deutsche Recht in gewissen 
Fallen auch selbstandige Rechte an Bestandteilen einer natiirlichen Einzelsache zu 
und erkennt diese damit als eigene Sachindividuen an. So werden die Bodenerzeug
nisse, wie Baume und Feldfriichte, schon vor der Trennung yom Grundstiick als 
bewegliche Sachen behandelt. Weiter konnten Gebaude, selbst nachdem das feste 
Haus zum Bestandteil des Grundstiicks geworden war, in anderem Eigentume 
stehn, als das Grundstiick. So wurden in den Stadten yom Stadtherrn die Grund
stucke zur Erbauung von Hausern nur verliehen; dennoch wurden die Hauser Eigen
tum des Erbauers, nicht des Stadtherrn. Endlich wurden selbst Gebaudeteile wie 
selbstandige Grundstiicke behandelt, so gewerbliche Anlagen, wie Fleischbanke 
und Braupfannen, die in das Haus eingefiigt waren; weiter einzelne Stockwerke, 
Keller, Boden, Stuben (Stockwerkseigentum). Die entgegengesetzte Anschauung 
des romischen Rechts (superficies solo cedit) drang nicht dbrch. Die deutsch
rechtlichen Bildungen blieben partikularrechtlich in Geltung. Das BGB. hat frei
lich den romischen Satz zum Grundsatz erhoben (§§ 93, 94), es laBt aber das landes
rechtliche Stockwerkseigentum fortbestehen (EG. 182) und anerkennt selbstandige 
Rechte an gewissen Sachen, die nur zu voriibergehendem Zweck oder in Ausiibung 
eines Rechts an einem fremden Grundstiick mit diesem verbunden sind (Erbbau
recht), § 95. Vgl. auch ZGB. 675-677. 

II. Das ZubehOr. Selbstandige Sachen, die ihrem wirtschaftlichen Zweck nach 
einer Hauptsache zu dienen bestimmt sind, werden vielfach als Zubehor rechtlich 
behandelt (79). Dann behalten sie zwar ihre rechtliche Selbstandigkeit, so daB sie 
eines selbstandigen rechtlichen Schicksals fahig bleiben; aber Verfiigungen iiber die 
Hauptsache treffen auch sie. Als Hauptsachen begegnen bewegliche Sachen und be
sonders Grundstiicke; als Zubehor im alteren (aber nicht mehr im geltenden) Recht 
gleichfalls Grundstiicke, z. B. die von einem Herrenhof abhangigen Giiter, weiter be. 
wegliche Sachen und Rechte. Beweglicl1e Sachen als Zubehor von Grundstiicken 
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bilden den HauptfaIl: dahin gehOrt bei landwirtschaftlichen Grundstlicken das 
lebende und tote Inventar (mansus vestitus), bei Gebauden alles, was ihrem wirt
schaftlichen Zwecke dient, sei es mit oder ohne feste Verbindung (z. B. Fenster, 
Loschgerate); ebenso das ZGB., dagegen behandelt das BGB. die in ein Gebaude 
fest eingefligten Sachen als Bestandteile, § 94. 

Rechte als Zubehor von Grundstiicken sind die Realrechte, deren Subjekt der jeweilige 
Eigentiimer eines Grundstiicks ist. Sie kommen im Mittelalter sehr Mufig vor, teils als Privat
rechte, wie Mitgliedschaftsrechte, Jagd- und Fischereirechte, ReaIlasten, Dienstbarkeiten, teils 
als offentliche Rechte. Die neuere Zeit kennt nur noch private ReaIrechte; das BGB. rechnet 
sie zu den Bestandteilen, § 96. 

Schrifttum: STUTZ, Gierkefestschr. (1911), S.1187. - ECKHARDT, ZHR. 89 (1927), S.1. 

ill. SachinbegriUe sind Verbindungen selbstandiger Hauptsachen zu einer nur 
rechtlichen Gesamtsache. Hier erscheint keine der verbundenen Sachen als Zu
behOr oder Bestandteil der anderen. Dem Mittelalter waren Sachinbegriffe ge
laufig, besonders in der Form der Sondervermogen, wie Heergewate und Gerade, 
Lehns- und Allodialvermogen, Schiffsvermogen, Eigenkirchenvermogen; auch das 
Gesamtvermogen einer Person entfaltete im Mittelalter eine selbstandige Existenz 
und war einheitlicher Verfligung fii,hig. Die gemeinrechtliche Wissenschaft liber
nahm diesen Vermogensbegriff, obwohl er dem romischen Recht fremd war, und ge
staltete ihn aus als den der universitas rerum, die entweder universitas facti (In
begriff von Sachkorpern) oder universitas juris (Vermogensinbegriff) sein konnte. 
Nach geltendem Recht konnen NieBbrauch und Pfandrecht nur an den einzelnen 
zu einem Sachinbegriff gehorenden Sachen bestellt werden; Besitz und Eigentum 
besteht nur an der einzelnen Sache; nur das schuldrechtliche Geschaft kann den 
Sachinbegriff unmittelbar erfassen. Ebenso liegt es beim Vermogen, das die Ge
samtheit der Vermogensrechte eines Rechtssubjektes zusammenfaBt, wie auch beim 
Sondervermogen, das einen Teil der Vermogensrechte eines Rechtssubjekts yom 
Gesamtvermogen sondert (z. B. Erbschaft, Vorbehaltsgut, Schiffsvermogen). Die 
Einheit des Vermogens zeigt sich besonders in der Schuldenhaftung, aber ein Recht 
am Vermogen ist nicht anerkannt. Endlich besteht auch kein Recht am Unter
nehmen, das sich als organisierte Zusammenfassung von Sachen, Rechten und 
tatsachlichen Beziehungen darstellt. Besonders im Handelsrecht ist das Unter
nehmen zu einer rechtlichen Einheit entwickelt worden (Firma). 1m Gegensatz zum 
Sondervermogen wird fUr die schuldrechtliche Haftung das Privatvermogen nicht 
von dem Unternehmensvermogen unterschieden. 

Schrifttum: KUNTZE, Die Kojengenossenschaft und das GeschoBeigentum, 1888. - KOHLER, 
Jherings Jahrb. 26 (1888), S. 1. - SCHRODER, tiber eigentiimliche Formen des Miteigentums, 
1896. - M. WOLFF, Der Bau auf fremdem Boden, insbesondere der Grenziiberbau, 1900. -
H. MEYER, Die rechtliche Natur der nur scheinbaren Bestandteile eines Grundstiicks, Dahnfest
schrift (1905), Bd. 3, S. 269. - STUTZ, Gierkefestschrift (1911), S. 1187. - FRITZ SCHULZ in der 
Bonner Festgabe fUr Zitelmann 1923, S. 81. - ECKHARDT, ZHR. 89 (1927), S. 1. - OPPIKOFER. 
Das Unternehmensrecht in geschichtl., vergleichender u. rechtspolitischer Betrachtung, 1927. -
H. MEYER, ZRG. G. 48 (1928), S. 540. 

§ 27. Begriff und Arten der Rechte an Sachen. 

I. Begriff. Die Sachenrechte (die dinglichen Rechte) gewii,hren dem Berechtigten 
eine Rechtsmacht unmittelbar an der Sache selbst. Diese Rechtsmacht ist positiv: 
der Berechtigte kann auf die Sache einwirken, sie ist negativ: er kann die Einwirkung 
Dritter auf die Sache verbieten. Sie ist absolut, denn sie wirkt gegenliber jedermann. 
Die personlichen Rechte bilden also den vollen Gegensatz, denn sie sind unmittelbar 
nur gegenliber einer bestimmten Person wirksam. Schon das Mittelalter hat diese 
Scheidung von personlichen und Sachenrechten voIlzogen. MaBgebend war der 
Begriff der Gewere (s. u. §§ 45f., 53), d. h. der tatsachlichen Herrschaft liber eine 
Sache: aile Rechte, die eine solche Herrschaft gewahrten, wurden als Sachenrechte 
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von den iibrigen Rechten unterschieden. Das auf eine Gewere gestiitzte Recht war 
gegeniiber jedermann wirksam. 1m Mittelalter sind also Sachenrecht und Gewere 
notwendig miteinander verkniipft. Die neuere Entwicklung hat beide geschieden: 
Sachenrechte konnen auch ohne Besitz bestehen (Hypothek), Besitz auch ohne 
Sachenrecht (Miete). 

Auch an unkorperlichen Sachen liell das Mittelalter eine Gewere, daher Sachenrechte zu, 
die Rechte an Rechten. 

II. Arten. Die im Sachenrecht enthaltene Rechtsmacht kann Nutzung oder Ver
fiigung sein. Die Sachenrechte sind daher entweder Nutzungsrechte oder Verfiigungs
rechte oder beides zugleich. 1m iilteren Recht tritt die Nutzung beherrschend in den 
Vordergrund. Selbst dasjenige Recht, das die weitestgehende Beherrschung einer 
Sache gewahrleistet, das Eigentum, gibt nur eine sehr beschrankte Verfiigungs
macht. 1m iibrigen lOst sich das Eigentum als das auf der ZugehOrigkeit einer Sache 
zu einer Person beruhende Recht schon friih aus dem Kreis anderer Sachenrechte 
los. Diese sind inhaltlich beschrankte Rechte, Nutzungs- oder Verfiigungsrechte. 
Dazu treten noch die Erwerbsrechte, die eine Anwartschaft auf Eigentumserwerb 
verleihen (die Naherrechte). Die Nutzungsrechte gewahren entweder eine unbe
schrankte Nutzung, so daB die Stellung des Berechtigten der des Eigentiimers gleicht 
(die Leiherechte), oder nur eine beschrankte mit gezahlten Befugnissen (Dienst
barkeiten, Reallasten); sie kommen vornehmlich fiir Grundstiicke in Betracht. Zu 
Verfiigungsrechten entwickeln sich im Verlaufe des Mittelalters die Pfandrechte. 
Endlich hat das Mittelalter noch eine besondere Kategorie eigentumsahnlicher 
Rechte entfaltet, indem gewisse, im Eigentum enthaltene Grundstiicksnutzungen 
dem Eigentiimer entzogen wurden, um den Gegenstand selbstandiger Gerechtig
keiten zu bilden. 

Schrifttum: GOLDSCHMIDT, Eigentum und Eigentumsteilrechte, 1920 (Heymanns Arb. 31). 
III. Zeitweise wurde ein sog. ius ad rem anerkannt (80). Zuerst sprachen die italienischen 

Feudisten es dem zu, der die Lehninvestitur, aber noch nicht den tatsiichlichen Besitz des Lehns 
erhalten hatte. Sie verkannten, dall bereits die Investitur die Gewere, damit das dingliche Recht 
begriindete. Es war romischer Einflull, wenn sie das dingliche Recht erst durch Tradition ent
stehen liellen. Das ius ad rem war also das relativ dingliche Recht des Vasallen gegen den Herrn 
auf Besitzeinweisung. Eine ahnliche Rechtsstellung wiesen die Kanonisten dem noch nicht ein
gewiesenen Bepfriindeten zu. Neuere Rechte, besonders das ALR. erhoben diesen Satz zu einem 
allgemeinen Prinzip. Das auf obligatorischem Vertrag beruhende Recht auf Einriiumung einer 
Sache solI gegeniiber dem Vertragsgegner, aber auch, freilich beschriinkt, gegeniiber jedem 
Dritten durchsetzbar sein. Das geltende Recht hat das ius ad rem beseitigt. Fiir Grundstiicke 
bringt die Vormerkung Ersatz. 

Schrifttum: HEYMANN, Zur Geschichte des ius ad rem, Gierkefestschrift 1911, S.1167. 

II. Teil. 

Liegenschaftsrecht. 
I. Abschnitt. 

Arten und Inhalt des Liegenschaftsrechtes. 
1 Kapitel. 

Das Grundeigentum. 

I. Begriff und Arten. 

§ 28. Begriff. 
I. Das altere Grundeigentum (81). Das Eigentum (germ. eigan, lat. dominium, 

proprietas) ist das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache, das eine Rechts
ordnung verleiht. Seinem Inhalt und seiner Wirkungskraft nach hat es in der Ge
schichte geschwankt. Das Liegenschaftseigentum der germanischen Friihzeit ist 
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inhaltlich weitgehend beschrankt. Vorgeschichtliche Zeit mag nur kollektives Eigen
tum sozialer Gruppen gekannt haben; in geschichtlicher Zeit weist selbst das am 
weitesten fortgeschrittene Individualeigentum, namlich das an Haus und Hof, noch 
starke soziale Bindungen auf. Entscheidend sind vor allem die Verfugungsbeschran
kungen, die sich fur den Eigentumer aus den Rechten seiner Gesippen und Mark
genossen ergeben. So bildet den Hauptinhalt des Eigentums das Recht zu voller 
Nutzung der Sache. 1m Mittelalter fiigt es sich damit einer ganzen Kategorie von 
Rechten ein, die gleich ihm die volle Nutzung gewahren (81 a). Dazu gehoren z. B. 
das neuaufkommende Nutzungsp£and und die Grundstuckleihe, die £riiher nur im 
Ho£- und Lehnsrechte, nunmehr auch landrechtlich anerkannt, als dem Eigentum 
gleichinhaltliche Liegenschaftsrechte erscheinen mochten. 

Waren Grundeigentum und Nutzungsrecht nur Auswirkungen eines einheitlichen Herr
schaftsrechts am Grundstiick, so sprach man auch dem Nutzungsberechtigten das Eigentum 
zu (geteiltes Eigentum). Der Lehns- und Leihemann, der dauernd auf seinem Gute saB, war 
offenbar mit seinem Grundstiick nicht weniger verwachsen als der Herr. Auch der Mann hat daher 
Eigentum, wenn auch in Unterordnung unter das des Herrn (82). In miBbrauchlicher Anlehnung 
an die rei vindicatio utilis des Emphyteuta nannten die Glossatoren das Recht des Mannes ein 
dominium utile, das des Herrn ein dominium directum. 

Wie das altere Kollektiveigentum, so tragt auch das mittelalterliche Individual
eigen ein oHentlichrechtliches Element in sich. Denn einmal war die ganze recht
liche Stellung des einzelnen von seinem Grundeigentume bestimmt, und sodann 
wurde auch das Recht des Konigs am Staatsgebiete, des Grundherrn an seiner 
Grundherrschaft, des Landesherrn am Lande vom privatrechtlichen Grundeigen
tum nicht unterschieden. Gebietshoheit und Grundeigentum schienen dem Mittel
alter identische Begriffe. 

ll. Die neuere Entwicklung. Das Recht der spatmittelalterlichen Stadte hat 
Grundherrschaft und Privateigentum an Liegenschaften geschieden. Weiter kam 
es hier zur Entwicklung einer besonderen Art von Liegenschaftseigentum, das eine 
unbegrenzte Verfugungsmacht uber die Sache gewahrte (Kaufgut). Damit war 
die Rezeption des romischen Rechtes vorbereitet, das scharf zwischen dem Eigen
tum als der begrifflich unbeschrankten Rechtsgewalt uber eine Sache und den 
jura in re aliena, den grundsatzlich nur beschrankte Befugnisse gewahrenden 
Rechten, unterschied und das Eigentum als reines Privatrecht in vollen Gegensatz 
zu jeder Art oHentlichrechtlicher Herrschaft stellte. Zu voller Auswirkung sind 
freilich diese Ideen erst unter dem EinfluB des Naturrechtes und der franzosischen 
Revolution gelangt. Danach ist Eigentum absolute schrankenlose Macht (ALR.). 
Das fiihrte zu einer maBlosen Uberschatzung der Rechte des Eigentumers und 
damit zur Vernichtung der dinglichen Rechte, insbesondere der landlichen Be
volkerung. 

Auch das Biirgerliche Gesetzbuch geht von diesem abstrakten Eigentumsbegriff 
aus, der einer individualistisch-differenzierten Kulturepoche entspricht. Doch ist 
die grundsatzlich unbeschrankte Herrschaft des Eigentumers durch zahlreiche 
Schranken der Rechtsordnung eingeengt (ZGB.641). Von ihnen hat das BGB. 
selbst nur das Nachbarrecht geregelt (vgL aber §§ 903,905), andere Beschrankungen 
sind landesrechtlich in Kraft geblieben oder durch Reichsgesetz neu eingefuhrt 
worden. Die alte Scheidung von Ober- und Untereigentum, schon im C. C. beseitigt, 
lebt heute nur noch in wenigen landesrechtlichen Resten fort. 

Das englische Recht hat in germanischer Weise am Begriffe eines einheitlichen dinglichen 
Herrschaftsrecht an Grundstiicken (estate in land) festgehalten. Es enthalt in sich neben dem 
estate in fee simple als unbeschranktem Eigentum auch beschranktere Rechte (estate in tail, 
for life); letztere werden aber seit 1926 nicht mehr als legal interests, sondern als equitable 
interests behandelt. 

Schrifttum: PUNTSCHART ZRG. G. 43 (1922), S. 66. - V. ERNST, Entstehung des deutschen 
Grundeigentums, 1926. - HORVATH, Eigentumsrecht nach dem hI. Thomas v. Aquino, 1929. 



44 Arten und Inhalt des Liegenschaftsrechtes. 

§ 29. Gesamteigentum. 

I. Die altere Zeit. Gemeinschaftliches Eigentum mehrerer Personen an dem
selben Grundstiick begegnet uns in altester Zeit in der Form des Gesamteigentums. 
Es ist zunachst genossenschaftliches Gesamteigentum. Die Befugnisse des 
Eigentiimers sind zwischen der Gesamtheit der Genossen und den Genossen als ein
zelnen geteilt. Die Gesamtheit der Genossen hat das Verfiigungsrecht iiber die All
mende; die einzelnen Genossen haben die Nutzung. Das Eigentum an der Allmende 
erscheint damit als Vereinigung der den Genossen als einzelnen und der den Ge
nossen in ihrer Gesamtheit zustehenden Befugnisse. Das karperschaftliche Gesamt
eigentum entspricht ihr begrifflich vollkommen. Dagegen ist von ihm zu scheiden 
das Gesamthandseigentum, wie es fiir die Gemeinderschaften zu gesamter 
Hand erwuchs. Hier ist verfiigungsberechtigt nur die Gesamthand der Gemeinder, 
deren jeder zwar einen Anteil am Gesamthandsvermagen hat, iiber den er aber 
wahrend des Bestehens der Gesamthand nicht verfiigen kann. Erst bei der Auf
lasung tritt das Anteilsrecht in die Erscheinung. Stirbt der Gemeinder, so treten 
seine Kinder an seiner Stelle in die Gemeinschaft ein; stirbt er kinderlos, so wachst 
sein Anteil den iibrigen Gemeindern an. Aus dieser Form erwuchs endlich ein 
quotenmaBiges Miteigentum dadurch, daB der Miteigentiimer befugt wurde, 
iiber seinen Anteil am Grundstiicke zu verfiigen. Zur Verfiigung iiber die ganze 
Sache blieb nur die Gesamtheit der Miteigentiimer berechtigt. 

II. Die neuere Entwicklung. Das ramische Recht kannte neben dem Allein
eigentum der juristischen Person nur ein quotenmaBiges Miteigentum (condomi
nium pro partibus indivisis). Daneben suchte man die deutschrechtlichen Gesamt
eigentumsformen begrifflich zu erfassen. Man beging dabei von vornherein den 
Fehler, daB man aIle Formen des deutschrechtlichen gemeinschaftlichen Eigentums 
auf einen Nenner bringen zu kannen glaubte. So waren die Konstruktionen des 
condominium plurium in solidum, des Eigentums einer persona moralis zum Scheitern 
verurteilt. Erst die theoretische Gedankenarbeit des 19. Jahrhunderts hat den alten 
Begriff des Gesamthandseigentums wieder in voller Scharfe herausgestellt und ihn 
in der ehelichen Giitergemeinschaft, der Erbengemeinschaft und der Personalge
sellschaft im einzelnen durchgefiihrt. Landesrechtlich ist Gesamthandseigentum 
fiir adelige Ganerbschaften und bauerliche Gemeinderschaften aufrechterhalten 
(EG. 181 Abs.2). 

Schrifttum: OPPIKOFER, Eigentumsgemeinschaften im mittelalterl. Recht 1924. 

II. Eigentumsschranken und beschranktes Eigen tum. 

§ 30. Nachbarrecht. 

I. Das altere Recht. Beschrankungen des Eigentums ergaben sich fiir das Acker
land der Markgenossen aus der Gemengelage. Der Markgenosse konnte sein Los 
nur nach dem Plan des Markerdings bewirtschaften (Flurzwang). Er muBte dulden, 
daB sein Nachbar auf seinem Acker den Pflug wendete (Pflugwende-, Kehrrecht) 
oder dort einen Weg benutzte, der ihn zum affentlichen Wege fiihrte, soweit er dessen 
bedurfte (Notwegerecht). Aber schon dieses Notwegerecht ist dann auBerhalb des 
markgenossenschaftlichen Zusammenhangs zur Anwendung gekommen, und im Mit
telalter haben die bauerlichen und stadtischen Nachbarverhaltnisse zahlreiche neue 
nachbarrechtliche Satze hervorgebracht. 

1. Sie betrafen zunachst die gemeinsame Grenze. Baume und Straucher soUten nicht auf 
die Grenzen gesetzt werden. Jeder Nachbar war dem andern verpflichtet, zur Abmarkung bei 
bekannter oder zur Scheidung bei unbekannter Grenze mitzuwirken. 

2. A,ndere Siitze regelten den Fall des Vbergreifens eines Nachbargrundstiickes auf das 
andere. Dberhangende Zweige oder iibergreifende Wurzeln blieben zwar Eigentum des Gewachs
eigentiimers, aber der Eigentiimer des Nachbargrundstiicks konnte sie abschneiden und sich 
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aneignen (83), wenn sie ihn beeintrachtigten COber hangsrecht). Er konnte weiter Friichte, die 
von iiberhangenden Zweigen auf sein Grundstiick fielen, sich aneignen (tJ'berfallsrecht: 
Was in des Nachbars Hof falit, ist sein), im gemeinen Sachsenrecht durfte er sogar heriiber
hangende Friichte abpfliicken (so auch ALR.). Es galt also der Satz: Wer den biisen Tropfen 
genieBt, genieBt auch den guten (84). Dagegen beherrschte den Fall des Grenziiberbaues der 
Gedanke der Verschweigung. Niemand muBte das tJbergreifen eines Baues auf sein Grundstiick 
dulden. Hatte er es aber ohne Widerspruch geschehen lassen, so konnte er nicht nachtraglich Be
seitigung verlangen. Der iibergreifende Bauwerksteil verblieb Eigentum des tJ'berbauenden, der 
iiberbaute Grundstiicksteil Eigentum des Nachbars. Doch gewahrte das ALR. dem gutglaubig 
Vberbauenden einen Anspruch auf Eigentumserwerb an dem iiberbauten Grundstiicksteil gegen 
Wertersatz. Hierher gehOrt auch das Recht des N otwegs (85), das im spateren Mittelalter ohne 
Riicksicht auf markgenossenschaftliche Zusammenhange gewahrt wurde, oder das Hammer
schlags- oder Leiterrecht, d. h. das Recht des Grundeigentiimers, zum Zwecke der Be
wirtschaftung oder von Ausbesserungen und Bauten das nachbarliche Grundstiick zu betreten 
und dort Leitern oder Geriiste aufzustellen. 

3. Eine letzte Gruppe von Satzen regelten die Einwirkungen der Nachbargrund
stiicke aufeinander. Lastige oder gefahrliche Anlagen wie Abtritte oder Diingergruben 
durften nicht unmittelbar an der Grenze errichtet werden. Mittelalterliche Stadtrechte kennen 
das Verbot unleidlicher Gewerbe gegen Einspruch des Nachbarn. Auch durfte am Hause un
mittelbar iiber dem Hof des Nachbarn kein Fenster angebracht werden, aus dem man hatte etwas 
werfen oder gieBen konnen (Fensterrecht). Weiter durfte man den Fenstern des Nachbarn nicht 
das Licht verbauen (Lichtrecht). Die Dachtraufe durfte nicht in das Nachbargrundstiick ab
geleitet werden (Traufrecht, 86) usw. 

II. Die neuere Entwicklung. Die nachbarrechtlichen Beschrankungen sind von 
der Rezeption kaum betroffen worden, obwohl sie dem romischen Rechte teils un
bekannt, teils in anderm Sinne geregelt waren. Die neuere Theorie hat sie vielfach 
als Legalservituten aufgefaBt, da sie den Grunddienstbarkeiten (oder Reallasten) 
auBerlich entsprachen. Reute werden sie aber wieder, der deutschrechtlichen Auf
fassung entsprechend, als bloBe Beschrankung des Eigentumsinhalts angesehen. 

Das geltende Recht hat das Nachbarrecht teils reichsrechtlich, teils landesrecht
lich erhalten. Doch tritt beim U"berfall unmittelbarer Eigentumserwerb, nicht 
bloBes Aneignungsrecht ein. Fiir "Oberbau und Notweg wird dem duldungspflich
tigen Nachbarn als Entschadigung eine Rente gewahrt, die als Inhalt des Grund
eigentums am iiberbauten und iiberbauenden Grundstiick ausgestaltet worden ist. 
Auch hat der iiberbaute Nachbar einen Anspruch auf Abkauf des iiberbauten Grund
stiickteils. Die Zulassigkeit der Einwirkungen von Nachbargrundstiicken aufein
ander hat eine zusammenfassende Regelung gefunden (Immissionen, BGB. 906 
bis 907). 

Schrifttum: A. B. SCHMIDT, Das Recht des Uberhangs u. Uberfalls, 1886. - M. WOLFF, 

Der Bau auf fremdem Boden, insbes. der Grenziiberbau, 1900. - R. KAHN, Das Fensterrecht, 
1913. - BUCH, Der Notweg, 1919. - GOTZ, Das Anwenderecht (Heymann Arb. 41), 1925. 

§ 31. Beispruchsrecht und Wartrecht. 

I. Das Beispruchsrecht ist aus dem alten Sippeneigentum an Grund und Boden 
hervorgegangen. Jede VerauBerung eines Grundstiickes, die ohne Zustimmung der 
nachsten Erben (erbenlaub) erfolgte, war diesen gegeniiber unwirksam (87). Sie 
konnten binnen Jahr und Tag das Gut ohne Gegenleistung von jedem dritten heraus
verlangen: mit der VerauBerung war das Eigentum des VerauBerers weggefallen, 
hatte sich das dingliche Anwartschaftsrecht der Erben in Eigentum verwandelt. 
Das Beispruchsrecht hat sich nur im sachsischen und thiiringischen Recht erhalten. 
Rier war der Fahrniseigentiimer zu freier Verfiigung berechtigt. 

II. Das Wartrecht entstammt der Rausgemeinschaft (356ff.). Es konnte erst 
entstehen, seitdem die Rausgemeinschaft mit ihrem Vermogen vollig aus dem Sippen
eigentum ausgeschieden war. In der Rausgemeinschaft war das gesamte Vermogen 
gebunden. Dem Rausherrn war die Verfiigung iiber das Vermogen nicht vollig ent
zogen. Seine Verfiigung war den Erben gegeniiber soweit unwirksam, als sie die Wart
rechte der Erben beeintrachtigte. Der Gebundenheit des Eigentums entsprach also 
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ein dinglich wirkendes Wartrecht der Erben auf den Erbschaftserwerb. Unter dem 
EinfluB der Kirche wurde friih dem Erblasser ein Kopfteil oder ein Bruchteil des 
Vermogens zur freien Verfiigung als Seelgerate zugestanden (Freiteil), in alterer Zeit 
freilich erst nach Teilung mit den Erben (s. u. § 98 II). 

III. Noch das Mittelalter hat das Wart· und Beispruchsrecht allmahlich verdrangt. Schon in 
karolingischer Zeit waren Grundstucksveraullerungen in echter Not auch ohne Erbenlaub 
wirksam. Aber erst in den Stadten wurde der Verkehrswert des Grundstiicks entscheidend und 
damit die Verfiigungsfreiheit des einzelnen als schutzwiirdiger erkannt als die Erhaltung des 
Familienguts. Daher liell man selbst erworbenes Gut (Kaufgut) vom Beispruchsrecht frei (88). 
Das Wartrecht an Erbgut wandelte sich in ein blolles Naherrecht um (unten § 44 I). Dies wurde 
landrechtlich die Regel (Erblosung). Nur fiir Stammgiiter und Familienfideikommisse ging 
das Wartrecht in seiner alten Form in die neuere Zeit iiber. 

Schrifttnm: FIPPER, Das Beispruchsrecht nach altsachs. Recht, 1879. - ADLER, "Ober das 
Erbenwartrecht, nach den aItesten bayr. Rechtsquellen, 1891. - BRUNNER, Beitr. z. Gesch. d. 
german. Wartrechts, 1900.-v. FREYTAG·LoRINGHOVEN, ZRG. G. 28 (1907), S. 69.-VANKUYK, 
Tijdschr. f. RG. I. (1918/19), S.41. - ALFRED SCHULTZE, Augustin u. d. Seelteil des german. 
Erbrechts, 1928. 

§ 32. Stammgiiter und Familienfideikommisse. 
I. Die Stammgiiter. Besonders stark war von vornherein der Gedanke familienrechtlicher 

Gebundenheit fiir das der adeligen Sippe zugewiesene Gut. Neue Nahrung erhielt er durch den 
Hinzutritt des frankischen Amtsadels, dessen Amtsgut (testamentum regis, hantgemal) nur 
auf die mannlichen Nachkommen des Erwerbers vererblich und unteilbar war und jederzeit 
vom Konig heimgefordert werden konnte: von freiem Verfiigungsrecht des Eigentiimers war 
nicht die Rede. So blieb es, auch als die Rechte des Konigs zuriicktraten: jetzt wurden auch fiir 
die alten Amtsgiiter die Rechte der Agnaten herrschend. Das Interesse des Adels an der Ge
schlossenheit des Familienbesitzes hat dann im Mittelalter zum weiteren Ausbau des Stammgut
rechtes gefiihrt. Einmal dehnte man es vertragsmallig auf nichtgebundene Giiter aus, sodann 
fiihrte besonders der hohe Adel kraft seiner Autonomie unter Beseitigung der Ganerbschaft das 
Erstgeburtsrecht durch: damit ging das gesamte Stammgut ungeteilt auf dennachstenAgnaten 
iiber, der aber bei Verfiigungen iiber das Gut an die Zustimmung der Agnaten gebunden blieb. 
Verfiigungen ohne Erbenlaub waren relativ unwirksam; das veraullerte Gut konnten die Erben 
von jedem Dritten als ihr Eigentum herausverlangen. 

Die Stammgiiter haben sich beim hohen Adel und der Reichsritterschaft, vereinzelt auch 
dariiber hinaus, bis in die neueste Zeit erhalten, EG. zum BGB. Art. 59. Eigentiimer ist der 
jeweilige Besitzer, nicht das adelige Haus als Korporation; aber das Eigentum ist durch die 
Wartrechte der Agnaten gebunden. Die Stammguter sind jetzt aufzulOsen, vgl. unten II 2. 

Schrifttnm: ZIMMERLE, Das deutsche Stammgutersystem, 1857. 
II. Die Familienfideikommisse. 1. Das Familienfideikommill ist im Mittelalter vom nie

deren Adel in Nachahmung des hochadeligen Stammgutsrechts geschaffen worden, um das 
Gut in der adeligen Familie zu erhalten. Seit dem 14. Jahrhundert wurden rechtsgeschaftliche 
Verfugungen, meist in Vertragsform (Burgfrieden), haufig, durch welche Veraullerung und 
Teilung des FamiIienguts verboten und unter Ausschlull des Weiberstammes die Vererbung 
an gleichnahe Erben des Mannesstammes angeordnet wurde. Seit dem 16. Jahrhundert erwarben 
reiche Kaufleute grolle Landguter und legten sie als FideikoinmiBherrschaften fest (89). Ebenso 
verfuhr der Adel bei Neuerwerbungen, besonders der niedere Adel, der im und nach dem 30jah. 
rigen Kriege reich geworden war. Wenn schon fruh Einzelerbfolge vorkam, so wurde das im 
17. Jahrhundert die Regel. Nach dem VorbiId des spanischen Majorates, wurde die Anordnung 
der Primogeniturfolge ublich. Das gemeine Recht folgte nun der itaIienischen und spanischen 
Doktrin. Es ging dabei vom Begriff des romischen fideicommissum, quod familiae relinquitur aus, 
doch liell man entgegen dem romischen Rechte das Fideikommill uber die vierte Generation 
hinaus wirksam sein. Auch nahm man unter anderem aus dem Lehurecht den Gedanken der 
successio ex pacto et providentia majorum auf. Die Kodifikationen des 18. Jahrhunderts schlossen 
sich dem an unter starkerer Ausschaltung romanischer Rechtsgedanken. 

2. Seit dem 18. Jahrhundert ist das Familienfideikommill bekampft worden, vor aHem 
wegen der gesicherten VorrangsteHung, die es dem Adel verleiht. So wurde es 1792 fUr Frank
reich endgultig verboten. 1848 forderten die Grundrechte die Abschaffung fiir Deutschland 
und die preullische Verfassung von 1850 folgte dem, aber schon 1852 fiihrte man das Fidei
kommill wieder ein. So bIieb es, vom BGB. fur das Landesrecht vorbehalten (EG. Art. 59), in 
den meisten Staaten bis zur Gegenwart in Geltung. Die letzte umfangreiche Kodifikation brachte 
ein sachsisches Gesetz vom 7.7.1900, wahrend die fur Preullen angestrebte Neuregelung schei
terte. Der Widerstand gegen das Familienfideikommill war nun vertieft: es erschien als Hemmnis 
gesunder sozialer BodenpoIitik, der Rebung der landwirtschaftIichen Produktion. Daher hat schon 
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das schweizerische ZGB. Art. 335 die Neuerrichtung von,Fideikommissen verboten und die Wei
marer Verfassung von 1919 hat den Landern die Aufliisung der Fideikommisse anbefohlen 
(Art. 155). Wie die meisten andern Lander hat auch PreuBen die Aufliisung vorbereitet, insbe
sondere durch das Gesetz vom 23.6.1920 (Adelsgesetz), die Verordnung uber Familienguter 
vom 30.12.1920 und die Zwangsaufliisungsverordnung vom 19.11. 1920 (beide Verordnungen 
sind durch das Gesetz vom 22. April 1930 wesentlich verandert worden). Danach solI die Dber
leitung des fideikommissarisch gebundenen Gutes in freies Vermiigen nur allmahlich vor sich 
gehen; als letzter Termin ist jetzt der 1. Juli 1938 best!mmt. 1m ubrigen erfolgt die Aufliisung 
freiwillig durch FamilienbeschluB, nur im FaIle der Ablehnung oder Versaumung kommt es zur 
Zwangsaufliisung. Die Aufliisung wird durch besondere bei den Oberlandesgerichten gebildete 
Aufliisungsamter vorgenommen. Der Erhaltung der Walder dienen besondere Vorschriften zur 
Bildung von Waldgutern. 

3. Die wichtigsten Satze des bisherigen FideikommiBrechtes sind folgende: 
Errichtet wurde es durch Vertrag oder einseitige Willenserklarung unter Lebenden oder von 

Todes wegen. Eintragung in das Grundbuch war zur Wirksamkeit gegen Dritte niitig. Meist 
bedurfte die Errichtung landesherrlicher Genehmigung. Nur in Bayern war das FideikommiB
recht noch auf den Adel beschrankt. FideikommiBgegenstand konnte jedes dauernd frucht
tragende Vermiigensstuck sein; doch bestanden landesrechtliche Abweichungen. 

Das FideikommiBgut stand im Eigentum des jeweiligen Besitzers, das beschrankt war 
durch Rechte der Anwarter. Partikularrechtlich wurde Untereigentum des Besitzers und Ober
eigentum der Familie (so ALR.) oder zwischen dem Besitzer und den Anwartern geteiltes Ge
samteigentum angenommen (so Bayern). 

VerauBerung des Guts durch den Besitzer war den nichtzustimmenden Anwartern gegenuber 
unwirksam. Der nachste Anwarter war zur Erhebung der Klage gegen den Erwerber berechtigt 
(Revokationsklage). Weiter konnte der FideikommiBbesitzer das Gut nicht belasten. Eine Aus
nahme bestand fur sog. FideikommiBschulden, fUr die der jeweilige FideikommiBbesitzer aufzu
kommen hatte. Auch sie waren freilich meist nur Fruchtschulden, so daB der Besitzer den Glau
bigern nur eine Revenuenhypothek einraumen konnte. 

Zur FideikommiBfolge fahig waren aHe ehelichen und leiblichen mannlichen Nachkommen 
des ersten Erwerbers vom Mannesstamm. Doch konnte der Stifter diesen Kreis erweitern oder 
verengern. RegelmaBig galt Primogeniturfolge, Dabei wurde jeder Nachfolgende als unmittel
barer Nachfolger des Stifters angesehen. Sein Recht war von dem seines Vorbesitzers also 
unabhangig. 

Das FideikommiB wurde beendigt durch Untergang des Gegenstandes und durch Aus
sterben der berufenen Familie. Hier wird das FideikommiBgut zum freien Eigentum der Erben 
des letzten FideikommiBbesitzers, wenn nicht der Stifter eine besondere Folgeordnung bestimmt 
hatte. Daneben kannte schon das preuBische Recht eine Aufhebung durch FamilienschluB, 
die von der Aufliisungsgesetzgebung beibehalten und ausgebaut worden ist. Nur wenn diese 
unterbleibt, soH die Zwangsaufliisung durchgefiihrt werden. 

4. In England beherrscht die gentry einen groBen Teil des Landes in Form von Familien
stiftungen (settlements). Die Anfange liegen beim Stammgut (fee tail, entail); es war nur auf 
die Nachkommen des Erwerbers vererblich mit Heimfallsrecht des Verleihers; aber nach der Ge
burt eines Leibeserben konnte der Vasall das Gut in freies Eigentum umwandeln (£ee simple). 
Dieses Umwandlungsrecht wurde 1285 verboten und damit das fee tail zur Normalform des 
adligen Besitzes. Das widersprach den Interessen des Kiinigtums, und so anerkannte 1472 das 
Reichsgericht das Umwandlungsrecht, das 1833 gesetzlich geregelt worden ist. Zum Ersatz schuf 
man im 17. Jahrhundert die Form der settlements, die 1925 eine eingehende Regelung erfahren 
haben. Die Stiftung ist zeitlich beschrankt, mit dem Endtermin wird das Gut ungebundenes 
Eigentum. Daher wird die urspriingliche Stiftung bei Erreic:hung der Volljahrigkeit des altesten 
Sohnes durch eine neue Stiftung ersetzt; der Vater wird NutznieBer auf Lebenszeit, der Sohn 
erhalt den legal estate, er verzichtet auf ein kiinftiges Verfiigungsrecht und verpflichtet sich, 
in Zukunft die bisherige Stiftung durch eine neue zu ersetzen. 

Schrifttum: ROSIN, Jherings Jahrb. 32 (1893) S. 325. - K. BEYERLE, das. 58 (1911), S. 1. 
- HERB. MEYER, Die Anfange des Familienfideikommisses in Deutschland, Festschrift fiir SOHM 
(1914), S.225ff. - FROMMHOLD, Die Familienstiftung, Arch. ziv. Prax. 117 (1918), S. 87. -
HOLSTEIN, FideikommiBaufliisung und Reichsverfassung, 1930. 

2. Kapitel. 

Eigentumsahnliche Rechte. 
§ 33. Die Reg;alien im allgemeinen. 

Eigentumsahnliche Rechte sind Rechte auf gewisse im Eigentum urspriinglich 
enthaltene Grundstiicksnutzungen, die von der Rechtsordnung dem Eigentiimer 
entzogen und zu selbstandigen Gerechtigkeiten entfaltet worden sind. Die Verselb. 
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standigung erfolgte im Mittelalter aus dem Gesichtspunkt der Regalitat, die eigen
tumsahnlichen Rechte gehOren zu den sog. Regalien. 

Unter jura regalia verstand man seit dem 12. Jahrhundert Gerechtsame aller Art, die dem 
Konige zustanden oder von ihm herstammten. Ihre Gegenstande waren vor allem HeerstraBe 
und Forst, Strom und Strand, Bergwerk und Saline, Zoll und Miinze, Markt und Burg, Gericht 
und Heerbann. Diesen Rechten gemeinsam war ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit. Sie gingen, 
als das Konigtum seit der Stauferzeit seine letzten Einkunftsquellen ausbeuten muBte, auf 
die Landesherren iiber; einige von ihnen, wie das Miinzrecht, hatten schon die Stammesherzoge 
besessen. Die Goldene Bulle 1356 erkannte den Kurfiirsten die vollen Regalitatsrechte zu. Den 
altesten Regalienkatalog (90) enthalten die ronkalischen Konstitutionen Friedrichs I. 1158 fiir 
Italien; er wurde mit den libri feudorum rezipiert und zur Grundlage einer Regalientheorie. 
Diese schied die eigentlichen Staatshoheitsrechte (regalia majora) von den nutzbaren und iiber
tragbaren Finanzrechten (regalia minora), so noch ALR. Das neueste Recht beschrankt den 
Regalbegriff unter Ausschaltung der Staatshoheitsrechte auf die dem Staate zustehenden nutz
baren Rechte privatrechtlichen Inhalts. Das BGB. kennt nur das Recht des Fiskus auf herren
lose Grundstiicke, im iibrigen sind die Landesrechte maBgebend (EG.73). Die wichtigsten 
landesherrlichen Regalien sind die sog. grundherrschaftlichen, unter ihnen diejenigen, die Wasser, 
Wald und Berg betreffen. Dabei ist die Regalitat vielfach zu einem allgemeinen Staatshoheits
recht abgeschwacht. 

§ 34. Das Wasser- und Fischereirecht. 
I. Das Wasserrecht. 1. Das deutsche Recht geht von der Einheit von FluBbett 

und damber flieBendem Wasser aus. Es kommt weder ein Sondereigentum am 
FluBbett noch ein solches an der flieBenden Welle in Frage. Der FluB als Ganzes, 
als tatsachliche und wirtschaftliche Einheit wird auch einem einheitlichen Rechte 
unterworfen. Nach ihrer verschiedenen wirtschaftlichen Bestimmung schied man 
zwei Arten von Gewassern: 

a} Einmal die offentlichen Fliisse, d. h. die schiffbaren, dem Verkehr von Land 
zu Land dienenden. Sie standen urspriinglich im Gesamteigentum und in der Ge
samtnutzung des Volkes. In frankischer Zeit sind sie des Konigs StraBen, Konigs
fliisse. Wie der FluB selbst ging auch eine entstehende Insel in das Eigentum des 
Reiches iiber. Die Nutzung verblieb frei (91, 92). Aber die Konige versuchten, ihr 
FluBeigentum nutzbar zu machen, indem sie die Nutzung gegen Entgelt anderen ver
liehen, wie z. B. Schiffahrt, Fahren, Anlage von Miihlen, Briicken uSW. Dieses 
konigliche Stromregal ging seit dem 14. Jahrhundert auf die Landesherrn iiber. 

b) Dagegen standen die kleineren Gewasser, die nur fiir die Bediirfnisse der 
nachsten Anwohner von Bedeutung waren, regelmaBig als Teil der Markallmende 
im Eigentum von Markgenossenschaften. Die weitere Entwicklung hat sie vielfach 
in Sondereigentum gebracht. Von Anfang an bestand Sondereigentum an umschlos
senen Gewassern wie Quellen, Brunnen, Teichen. Aber auch Allmendewasser wurden 
vom Konige weltlichen oder geistlichen GroBen iibertragen, nachdem er sie ein
gebannt hatte. Freilich blieb auch an den Privatgewassern den Markgenossen eine 
beschrankte Nutzung erhalten. Doch laBt das spatere Mittelalter diese immer mehr 
zuriicktreten. 

2. Die Scheidung von Privat- und offentlichen Gewassern entsprach im wesent
lichen der romischen von den standig flieBenden und zeitweise austrocknenden. 

a} Die o£fentlichen Fliisse wurden danach im gemeinen Recht als herrenlos, 
res communis omnium, betrachtet, der Staat hatte nur ein der Regalitat entspre
chendes offentliches Hoheitsrecht. Doch haben die meisten Partikularrechte den 
Staat als Eigentiimer des vom Flusse bedeckten Grund und Bodens aufgefaBt (so 
ALR., ABGB.). Praktisch bestand kein wesentlicher Unterschied. Vielmehr wurde 
ein ziemlich weitgehender Gemeingebrauch anerkannt. Einzelne Nutzungen standen 
jedermann ohne weiteres zu (z. B. Schopfen, Baden, Tranken), andere nur nach den 
vom Staat erlassenen Wasserpolizeigesetzen, haufig gegen Abgaben (z. B. Schiff
fahrt, FlOBerei, Fischerei), fiir eine dritte Gruppe von Nutzungen endlich wurde 
staatliche Konzession verlangt, vielfach auf Grund besonderer Regalien, Z. B. des 
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FlOBereiregals (fiir die FlOBerei mit unverbundenem Holz), des Fahr· und MUhlen· 
regals und des Bernsteinregals. 

b) Die Privatfliisse standen nach romischem Recht im ausschlieBlichen Privat. 
eigentum der Anlieger bis zur Mittellinie des Flusses. Das wurde in den meisten 
deutschen Staaten angenommen. Doch haben manche Partikularrechte die offent· 
liche Bedeutung auch der Privatfliisse anerkannt, so vor allem ein badisches Gesetz 
von 1899, wonach die nicht schiff· und floBbaren Fliisse im Eigentum der Gemeinde 
stehen sollen. Aber auch wo das Privateigentum anerkannt wurde, blieben doch ein· 
zelne Nutzungen jedermann zuganglich, wenn eine offentliche StraBe den Zugang 
zum Privatflusse gibt. Weiter darf jeder Privateigentiimer von seinem Wasserrecht 
nur pfleglichen Gebrauch machen, er darf keine Riickstau vornehmen oder fiber. 
schwemmungen verursachen, er darf nicht schadliche Stoffe in das Wasser leiten 
usw. Auf diesem Standpunkt steht auch das preuBische Wassergesetz vom 7. 4.1913. 
Der Gemeingebrauch wird gesetzlich fest umschrieben, es konnen Wassernutzungs. 
rechte Dritten, auch Nichteigentiimern, verliehen und die Nutzungsrechte der Ge· 
wassereigentiimer vermehrt werden. 

Gewasser, die rings von Privateigentum umschlossen sind, sind voll als Privat· 
eigentum anerkannt. Doch ist fiir manche private Eigentumsgewasser, wie Heil· 
quellen, Trinkwasserquellen, in neueren Gesetzen ein besonderer staatlicher Schutz 
und eine besondere behordliche Aufsicht eingefiihrt worden, um sie ihrer gemein. 
niitzigen Aufgabe zu erhalten. So das preuBische Quellenschutzgesetz vom 14.5. 
1908, so das ZGB. Art. 704ff. 

3. Weiter haben neuere Gesetze die Bildung von Wassergenossenschaften vor· 
gesehen, derart, daB die beteiligten Anlieger Mehrheitsbeschliissen unterworfen 
werden konnen. Die Wassergenossenschaften sind Zwangsgenossenschaften und 
Korperschaften des offentlichen Rechts; auf freiem Vertrag beruhende Wasser. 
genossenschaften haben sich nicht bewahrt und sind heute fast iiberall abgeschafft. 
Zwangsgemeinschaften anerkennt auch das ZGB. 703. 

Schrifttum: GEFFCKEN, ZRG. G. 21 (1900), S. 173ff. - PETERKA, Wasserrecht der Weis· 
tiirner, 1905. - HUBER, Wasserrechte, 1906. - STRAUB, Die Oberrheinschiffahrt im Mittelalter, 
1912. - FRH. v. KUNSSBERG, ZRG. G. 45 (1925), S. 144. 

II. Das Fisehereireeht. Das Recht des Fischfangs folgte der Entwicklung des 
Wasserrechts. In den groBen Stromen und Seen hatte jeder Volksgenosse, in den 
Allmendgewassern jeder Markgenosse das Recht zu £ischen (92, 96). Seit der Ent
wicklung des Stromregals an den schiffbaren Gewassern wurde auch die Fischerei 
vom Konige, spater von den Landesherrn als Regal beansprucht. Doch blieb die all
gemeine Fischereifreiheit in den offentlichen Gewassern vielfach erhalten, auch be
gannen Grundherrschaften oder Gemeinden - sei es auf Grund koniglicher Ver
leihung, sei es ohne solche - Fischereirechte auch in offentlichen Gewassern zu 
beanspruchen (93). 

Der neuere Territorialstaat hat das Fischereiregal in offentlichen Gewassern 
starker ausgebaut; zur Ausiibung der Fischerei bedurfte es nun immer einer be
sonderen staatlichen Konzession. Die Fischerei in Privatgewassern (95) steht nach 
neuerem Recht den anstoBenden Grundeigentiimern zu, und zwar bis zur Mitte des 
Wasserlaufs. Vielfach bedarf es auch hierzu staatlicher Bescheinigung unter Ein
haltung der staatlichen fischereipolizeilichen Vorschriften. So auch das preuBische 
Fischereigesetz vom ll. 5.1916, nach dem jeder Fischende einen Erlaubnisschein 
haben muB, §§ 92ff. 

Schrifttum: STUTZ, Rechtsgutachten in Sachen Wunderlin gegen Aargau betr. d. Recht 
d. Fischerei im Rhein (1900). Zahlreiche Untersuchungen im Archiv f. Fischereigeschichte (seit 
1913), in Gmiirs Abh. z. schweizer. Recht u. a. - Wegen des Streites zwischen Liibeck und 
Mecklenburg iiber die Fischerei in der Trave zahlreiche Gutachten von RORIG, v. GIERKE und 
WENZEL; vgl. Z. Liib. G. Bd.25 (1928). - FLEINER, Freianglerrecht im Aargau, Festschr. 
f. Merz 1928, S. 42. 

Planltz, Grundziige. 2. Auf!. 4 
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§ 35. Das Forst- und Jagdrecbt. 

I. Das Forstrecht. 1. In den Urwald, der noch in friihgeschichtlicher Zeit groBe 
Teile Deutschlands bedeckte, sind die Deutschen nur langsamvorgedrungen. Der so 
erschlossene Wald wurde damit der Gebietshoheit des Volkes unterworfen (94) und 
kam in die gemeinschaftliche Nutzung aller Volksgenossen (Volkswald), soweit er 
nicht als Teil einer Markallmende erschien (Markwald). Auch Privatwald mag schon 
durch Zuweisung und Einhegung entstanden sein. Der frankische Konig wandelte 
den Volkswald kraft Erobererrechts in Konigswald um und vermehrte diesen gewaltig 
durch Einforstung ungeheurer Strecken unerschlossenen Urwalds mittels seines 
Konigsbanns (forestae, von lat. foris). Aus diesem unerschOpflichen Waldbesitz ver
gabte er weite Gebiete an weltliche GroBe und kirchliche Institute. Diese Ver
schleuderung des Konigswalds setzten die deutschen Kaiser durch Verkauf und 
Verpfandung fort. Geistliche und weltliche GroBe, auch Stadte, erwarben so reiche 
Privatwaldereien (95) und vermehrten diese noch aus friiherem Markwald, den sie 
als Obermarker usurpierten oder nach Einforstung von den Konigen verliehen er
hielten. 

2. 1m Territorialstaat suchten die Landesherrn den Wald in ihre Hand zu be
kommen. Sie maBten sich das konigliche Einforstungsrecht an und verdrangten 
seit dem 14. Jahrhundert die Bauern vollig aus dem Walde, indem sie die Gemeinde
walder zu ihrem Eigentum erklarten. Am Waldbesitz des Adels, iiberhaupt der 
Landstande, vermochten sie freilich nicht gleiche Rechte zu erlangen, obwohl sie 
seit dem 16. Jahrhundert ein Forstregal beanspruchten. Doch setzten sie eine all
gemeine Forsthoheit durch, kraft deren sie die gesamte Waldnutzung durch Forst
ordnungen allgemein regelten und staatlicher Beaufsichtigung unterstellten. Am 
starksten ausgelrildet erscheint diese im ALR. 

3. Der Sieg des individualistischen Gedankens im Revolutionszeitalter fiihrte zum 
anderen Extrem: der volligen Aufhebung der Staatsaufsicht, so in PreuBen 1811. 
Doch kehrte man im 19. Jahrhundert al1mahlich zur Staatsaufsicht zuriick. Das 
preuBische Recht beschrankt sich dabei auf Bekampfung des Raubbaues, so fiir 
Waldungen von Gemeinden, offentlichen Anstalten und sog. Schutzwalder, deren 
Erhaltung im offentlichen Interesse liegt; auch wird die zwangsweise Einrichtung 
von Waldgenossenschaften gestattet (Gesetze von 1875, 1876 und 1881). Dagegen 
verlangen andere Lander staatliche Genehmigung des Betriebsplans, Verwaltung 
von Gemeindewaldern durch staatliche Oberforster (so Z. B. Baden, Hessen). Bei 
der Auf16sung der Familienfideikommisse hat die Gesetzgebung Vorschriften zur 
Bildung von Waldgiitern erlassen (0. § 32 II 2). 

Schrifttum: TmMME, Forestis, Aroh. UrkForsohung 2 (1909), S. 101. - HAUSRATH, Ge
sohiohte des Waldeigentums im Pfiilzer Odenwald, 1913. - V. EHEBERG, Die Reiohswiilder 
bei Niirnberg, 1914. - GLOCKNER, VJSohr. Soz. u. WG. 17 (1924), S.1. - MERZ, Waldungen 
der Stadt Zofingen, 1922. - GRANER, Gesoh. d. Waldgereohtigkeit im SohOnbuoh, 1929. -
DECK, Etude sur la Foret d'Eu, 1929. 

ll. Das Jagdrecht. 1. Die Entwicklung des Jagdrechtes hat sich in drei Etappen 
vollzogen. 

a) In der altesten Zeit ergibt sich das Jagdrecht aus dem Grundeigentum. 
Daher durfte in der markgenossenschaftlichen Gesamtmark jeder Markgenosse 
jagen (Recht der freien Pirsch). 1m Volkswald war die Jagd allen Volksgenossen 
frei (96), auf Sondereigentum war der Eigentiimer jagdberechtigt. 

b) In der frankischen Zeit liegen die Anfange der Jagdrechte auf fremdem 
Grund und Boden. Durch die Ausdehnung des Forstbanns auf markgenossen
schaftliche und in Privateigentum stehende Walder beseitigte der frankische Konig 
das Jagdrecht der Markgenossen und Grundeigentiimer und behielt es sich selbst vor 
oder verlieh es an GroBe (97). Entscheidend wurde aber erst die Entwicklung des 
Mittelalters. Die Gliederung des Volkes nach Berufsstanden fiihrte zur Auffassung, 
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daB die J agd nur den Leuten von Rittersart zukomme. Den Bauern wurde daher das 
Jagdrecht zunachst auf die niedere Jagd eingeschrankt; seit dem 16. Jahrhundert 
verschwand es vollig (98). Endlich nahmen die Landesherrn ein Jagdregal fiir sich in 
Anspruch. Esgelang ihnen fast iiberaIl, die hohere Jagd den Grundeigentiimern zu 
entziehen, obwohl die Landstande heftigen Widerstand leisteten. Die niedere Jagd 
muBten sie dem Grundherrn lassen. Nur in PreuBen wurde das Jagdregal auch auf 
sie erstreckt. Die Folge war, daB die Landesherren das Jagdrecht auch auf fremdem 
Grund und Boden besaBen und die Jagdausiibenden immer besonderer landesherr
licher Verleihung bedurften. Daneben erhielt sich das Recht der adeligen Ritterguts
besitzer, auf den Giitern ihrer hintersassigen Bauern zu jagen. 

c) Die Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden sind schon seit dem Ausgang 
des Mittelalters standig bekampft worden. Am friihesten hat die Gesetzgebung der 
franzosischen Revolution sie beseitigt. In Deutschland folgte man erst seit 1848 
diesem Beispiel: das landesherrliche Jagdregal verschwand, aile Jagdrechte auf 
fremdem Grund und Boden, besonders auch das Recht der Wildfolge wurden auf
gehoben. So verblieb dem Staate nur eine Jagdhoheit, kraft deren er die Schonzeiten 
des Wildes und die Art der Jagdausiibung gesetzlich festlegen konnte. Damit wurde 
das Jagdrecht als mit dem Grundeigentum verbunden anerkannt. Es ist aber 
nicht mehr Grundeigentumsinhalt, sondern ein selbstandiges dingliches dem je
weiligen Grundeigentiimer zustehendes Recht. Fiir die Ausiibung wurden bestimmte 
Erfordernisse aufgesteIlt, einmal die Losung eines Jagderlaubnisscheins und sodann 
der Besitz eines Gutes von bestimmtem zusammenhangenden Flacheninhalt (in 
PreuBen seit 1907 75 ha). Kleinere Giiter werden zu gemeinschaftlichen Jagdbezirken 
zusammengefaBt. Die Jagdausiibung steht einer Jagdgenossenschaft zu, die sich aus 
den Grundeigentiimern zusammensetzt. Aber die Genossenschaft darf als solche 
nicht selbst jagen, sie muB meist die Jagd verpachten oder doch durch angesteIlte 
Jager ausiiben lassen. Fiir PreuBen ist maBgebend die Jagdordnung vom 15. 7.1907. 

2. Das BGB. hat das Jagdrecht dem Landesrecht vorbehalten (EG. 69). Nur 
die Haftung fiir Wildschaden wird im § 835 ausdriicklich geregelt. 

Schrifttum: FROMM1IOLD, Jherings Jahrb.53 (1908), S. 188. - v. BRUNNECK, ZRG. G. 39 
(1918), S. 88. - STACH, Hist. VJSchr. 21 (1923), S. 257. - MITzSCHKE, Grenzen d. Erfiillungs
haftung bei d. Jagdpacht (Heymann Arb. 36), 1923. - KISCH, ZRG. G. 50 (1930), S.220. 

§ 36. Das Bergrecht. 
Das Bergrecht ist eine vollig selbstandige Schopfung des deutschen Rechts. 

Seine entscheidende Ausgestaltungerfuhr es durch den Bergbau zu Freiberg. 
I. Die Geschichte des Bergrechts. Die Bodenschatze erscheinen in alterer Zeit 

als Bestandteile des Grundstiicks: ihre Gewinnung steht dem Grundeigentiimer 
zu. So begegnet uns seit frankischer Zeit bis weit in das Mittelalter hinein Bergbau 
der Grundherren auf eigenem Grund und Boden. Aber schon im 9. Jahrhundert 
sind Bestrebungen der Konige bezeugt, sich die wertvoIlen MetaIle zu sichern. Sie 
konnten dabei an den (wohl romischem Recht entlehnten) koniglichen Bergzehnt 
ankniipfen oder sich ihres Bannrechts bedienen. So entstand das im 12. Jahr
hundert voIl entwickelte konigliche Bergregal, das alsbald auf die Landesherren 
iiberging (99, 100) und sich in ihren Handen zu einem Hoheitsrecht iiber den ganzen 
Bergbau steigerte. Die Bodenschatze losen sich damit vom Grundeigentum, sie wer
den herrenlose Sachen. Nur der Regalherr kann das Abbaurecht verleihen, und nicht 
mehr aIlein an den Grundeigentiimer, sondern auch an jeden Metallfinder (Finder
beleihung). Die entscheidende Wendung brachte die Entwicklung der Bergbau
freiheit. Schon im 12. Jahrhundert hatten die Grund- und Regalherren Berg
baukundigen "gefreite Berge" zum Schiirfen und Abbau gegen Gewinnanteil iiber
lassen. Diese Bergfreiungen wurden von den Regalherren auf ungefreiten Boden 
ausgedehnt; auch wer hier MetaIl schiirfte, erhielt das Abbaurecht, und zwar stand 

4* 
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ihm schon im 13. Jahrhundert ein Auspruch gegen den Regalherrn auf Verleihung 
zu (101, 102). 

Bergregal und Bergbaufreiheit erhielten sich bis zum 19. Jahrhundert. Doch 
haben die Landesherren die Bergbaufreiheit dadurch fiir groBere Gebiete beseitigt, 
daB sie den Abbau in ihnen sich selbst reservierten oder an Standesherren iiber
trugen (Distriktsverleihungen). Dagegen wurde das Bergregal, besonders im ALR., 
durch Ubernahme der Bergwerksbetriebe in staatliche Leitung erheblich gesteigert 
(Direktionsprinzip). Das 19. Jahrhundert wandelte das Bergregal in eine bloBe 
Berghoheit um (in Frankreich schon 1791). Denn die gewaltig gestiegene Pro
duktion verlangte Freiheit des Wettbewerbs. So gab PreuBen 1851 den Bergherren 
die Selbstverwaltung zuriick und belieB in seinem Berggesetz von 1865, das zur 
Grundlage eines in Deutschland allgemein geltenden Bergrechts wurde, dem Staate 
nur Aufsicht und Verleihungsrecht. Die unbeschrankte Bergbaufreiheit wurde ge
setzlich festgelegt. In neuester Zeit schuf die monopolistische Beherrschung der 
Bodenschatze durch iibermachtige Syndikate die Reaktion. PreuBen, dem andere 
Staaten folgten, beseitigte 1907 fiir Steinkohlen und Salze die Bergbaufreiheit. 
Die standesherrlichen Bergregale wurden in PreuBen 1920 auf den Staat iiberfiihrt. 

ll. Die Betriebsformen. Die alteste Form ist grundherrschaftlicher Eigen
betrieb: unfreie Knechte bauen unter Leitung von Ministerialen abo Alimahlich 
erwerben diese Arbeiter Nutzungsrechte an einzelnen Schachten, die bald als Ge
samteigentum der genossenschaftlich verbundenen nun freien Arbeiter erscheinen. 
Aus der Berggemeinde sonderten sich seit dem 13. Jahrhundert einige kapitalkraftige 
Gewerken aus, die einen Bergteil, d. h. ein ideelles Anteilsrecht im Bergwerk er
werben. Dieser nur kapitalistisch beteiligten, zur Gewer kschaft zusammenge
schlossenen Gruppe stehen nun die Arbeiter gegeniiber. Auch sie hatten in alterer 
Zeit noch vielfach einen Auteil am Gewinn (sog. Lehnschaften). Seit dem 15. Jahr
hundert werden sie aber durchweg reine Lohnarbeiter. Der in sachsischen Bergord
nungen zuerst geregelte Gedingevertrag ist regelmaBig Akkordvertrag. Immerhin 
schiitzen die staatlichen Bergordnungen die Arbeiter gegeniiber den Gewerkschaften. 
Dieser Zustand wurde erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts beseitigt; 
besonders lieferten die preuBischen Gesetze von 1860 und 1865 den Arbeiter der 
Willkiir des Unternehmers aus. Seit der Gewerbeordnung von 1869 ist der Schutz 
der Bergarbeiter schrittweise durchgefiihrt worden. 

Die Gewerkschaft (vgl. § 19 II 4) hat sich bis heute als die bergrechtliche Nor
malgesellschaft erhalten. Doch wird sie neuerdings mehr und mehr von der Aktien
gesellschaft und der G. m. b. H. verdrangt. 

ID. Das geltende Bergrecht ist durch Landesgesetze (PreuBen 1865 mit Novellen 
von 1905 und 1907) geregelt. Doch kann sie das Reich durch eigene Gesetzgebung 
ersetzen (RV. 7 Z. 16). 

1. Entstehung des Bergwerkseigentums. Es entsteht durch staatliche 
Verleihung an den Finder bergrechtlicher Mineralien, der gesetzmaBig geschiirft 
und gemutet hat. 

a) Bergrechtliche Mineralien sind meist die wichtigeren Metalle und Erze, 
Kohlen und Salze. Alle anderen kann sich der Grundeigentiimer frei aneignen 
(z. B. Platin, Wolfram, Radium). Doch konnen auch fiir sie selbstandige Abbau
gerechtigkeiten bestellt werden. 

b) Das Recht, nach bergrechtlichen Mineralien zu suchen (Schiirfrecht), kann 
jedermann erwerben (Schiirffreiheit); der Nichteigentiimer bedarf hierllu der Er
laubnis des Grundeigentiimers oder der BergbehOrde, die sie ihm nur aus gesetz
lichen Griinden verweigern kann; er muB wegen des Schadens Sicherheit leisten. 
Seit 1907 steht das Schiirfrecht an Steinkohle und den wichtigsten Salzen in PreuBen 
dem Staate (oder dem von ihm Beliehenen) allein zu; seit 1924 ist das staatliche 
Schiirfrecht auf Braunkohlen ausgedehnt worden. 
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c) Die Mutung ist das Gesuch des Finders an die BergbehOrde um Verleihung 
des entdeckten Minerals in einem bestimmten Felde. Ihr kann nur bei abbauwiir
digem Vorkommen des Minerals (Fundigkeit) und Freiheit des Mutfeldes von al
teren Abbaurechten (Feldesfreiheit) entsprochen werden. Die GroBe des Mutfeldes 
ist gesetzlich beschrankt. Unter mehreren gleichgerichteten Mutungen geht die 
friihere vor; doch hat der erste Finder, der in gesetzlicher Frist mutet, den Vorrang; 
fUr den Grund- oder Bergwerkseigentumer genugt dabei zufalliges Finden ohne 
gesetzliches Schurfen. 

d) Die BergbehOrde hat dem rechtmaBig Mutenden das Bergwerkseigentum 
unter Festsetzung der Mineralien und des Feldes zu verleihen. Das geschieht 
durch Aushandigung der Verleihungsurkunde; zur Wirkung gegen Dritte ist die 
Eintragung des Rechts auf besonderem Grundbuchblatt erforderlich. 

2. Die Rechtsstellung des Bergwerkseigentumers. Das Bergwerks
eigentum ist ein eigentumsahnliches Recht, gerichtet auf Aneignung der verliehenen 
Mineralien. Es ist keine Eigentumsbelastung, also kein Nutzungsrecht, denn die 
Abbaubefugnis ist im Grundeigentum nicht enthalten, auch der Grundeigentumer 
muB sie sich verleihen lassen. Das Bergwerkseigentum wird rechtlich wie eine un
bewegliche Sache behandelt, es wird wie ein Grundstiick iibertragen und mit ding
lichen Rechten belastet. 

Soweit zum Betriebe notig, kann der Bergwerkseigentumer vom Grundeigen
tiimer die Benutzung der Erdoberflache gegen Entschadigung verlangen. Der Eigen
tiimer kann dieser Belastung seines Grundstiicks bei langerer Dauer dadurch be
gegnen, daB er vom Bergwerkseigentiimer den Eigentumserwerb fordert. Fur den 
Betrieb des Bergwerks unter Tage ist der Grundstiickseigentumer nur so weit ent
schadigungsberechtigt, als ihm die Benutzung seines Grundstiicks beeintrachtigt 
wird (Bergschaden). 

Der Abbau hat nach dem von der Bergbehorde zu genehmigenden Betriebsplan 
zu erfolgen. Die Behorde kann bei Zuwiderhandlungen durch Strafen, Betriebs
einstellung oder Entzug des Bergwerkeigentums einschreiten. 

Schrifttum: ACHENBACH, Das gem. deutsche Bergrecht I, 1871. - ARNDT, Zur Geschichte 
u. Theorie des Bergrechts, 1879, 2 1916. - ERMISCH, Das sachsische Bergrecht des Mittelalters, 
1887. - ZYCHA, Das Recht des altesten deutschen Bergbaus, 1899; Das bohmische Bergrecht 
des MA., 2 Bde., 1900. - MULLER-ERZBACH, Bergrecht PreuBens u. des weiteren Deutschlands, 
1917. - H. u. R. ISAY, Allgemeines Berggesetz fUr die preuBischen Staaten, 2 Bde., 1919f. -
WESTHOFF, Z. BR. 50 (1909), S. 27ff., 51 (1910), S. 93ff. - STOLZ, ZRG. G. 48 (1928), S. 207.
SCHONBAUER, Beitr. z. Gesch. d. Bergbaurechts, 1929. - WEIZSXCKER, Sachs. Bergr. in Bohmen, 
1929; ZRG. G. 50 (1930), S.232. 

IV. Das Salzrecht. Die Salzgewinnung ist zunachst Recht des Grundeigentiimers 
(103); in der Karolingerzeit begegnen wir groBgrundherrschaftlichem Salinenbetrieb, 
der sich teilweise im ganzen Mittelalter erhielt (Salzherren, Salzjunker). Daneben 
entstand der genossenschaftliche Betrieb der Pfannerschaften. Die Salzsieder er
warben Eigentum an den Salzpfannen, sie werden aus unfreien Arbeitern zu den 
kapitalistisch beteiligten Erbsalzern. In der Kaiserzeit' entwickelt sich ein konig
liches Salzregal, das auf die Landesherren iibergeht; diese entfalten aus ihm eine 
weitgehende Staatsaufsicht, ja sogar ein staatliches Salzhandelsmonopol, das erst 
1867 beseitigt wurde. Schiirffreiheit an Salzen war dem alteren Recht unbekannt; 
sie wurde erst 1865 in PreuBen eingefiihrt, nachdem planmiiBiges Schiirfen auf Salze 
technisch durchfiihrbar geworden war. Seit 1907 ist in PreuBen das Schiirfen auf 
Salze dem Staate vorbehalten. Auch in den meisten anderen Landern hat der Staat 
das Salzregal. 

Schrifttum: v. INAMA-STERNEGG, Zur Verfassungsgeschichte der deutschen Salinen im MA. 
1886. 
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3. Kapitel. 

Begrenzte dingliche Rechte. 

I. Nutzungsrechte. 

1. Leiherechte. 

Die Leiherechte sind dingliche Rechte, die eine unbeschrankte unmittelbare Nutzung eines 
Grundstiicks gewahren. Sie verschaffen den Grundstiicksbesitz und haufig den fast unbe
schrankten Grundstiicksertrag: der Berechtigte erscheint in eigentuIDsahnlbher Stellung (daher 
die Lehre VOID geteilten Eigentum). Dem alteren Recht unbekannt und heute ohne groBere 
Bedeutung bliihen sie im Mittelalter: sie gewahren der grundeigentumslosen Bevolkerung einen 
Auteil am Bodenertrag und begegnen so den Gefahren der Bodenaufsaugung durch die Grund
herrschaft. 1m einzelnen haben sie in den Kreisen der Bauern, der Biirger und der Ritter eine 
gesonderte Ausgestaltung erfahren. 

§ 37. Die biiuerliche Leihe. 
I. Die frankische Zeit. 1m romischen Gallien war neben der Erb- und Zeitpacht das ro

mische precarium in Gebrauch. Der Prekarist besaB keinerlei eigenes Recht; der Leiheherr 
konnte ihm das Grundstiick jederzeit entziehen. Doch wurde es bald iiblich, die Beleihung 
auf fiinf Jahre zu erstrecken, und schon das Vulgarrecht sprach dem Beliehenen fiir die ver
einbarte Zeit ein Nutzungsrecht zu. Die frankische Zeit befestigte das Recht des Prekaristen er
heblich: man pflegte ihm das Grundstiick nach Ablauf der Leihezeit immer wieder von neuem 
zu verleihen und es seinem Erben zu iibertragen. Neben die widerrufliche Leihe stellt sich daher 
jetzt die zeitlich beschrankte, vor allem aber die lebenszeitliche, spater auch die beschrankt 
(auf drei Generationen) oder unbeschrankt vererbliche. Man vereinigte aIle diese Formen unter 
dem Begriff der precaria. Das gemeinsame Merkmal war, daB sie auf Grund einer Bittschrift, 
der epistola precaria, romischer Sitte gemaB, verliehen wurden. 1m einzelnen aber waren die 
Rechtsverhaltnisse sehr verschieden. Bei den einen waren Fronden und Dienste, bei den anderen 
nur Zinsen, Naturalabgaben oder Zehnten zu leisten. Die precaria data war dem Grundbesitz 
des Leiheherrn, die precaria oblata dem des Beliehenen derart entnommen, daB der Beschenkte 
das ihm· aufgetragene Gut dem Schenker zu Leiherecht zuriickgewahrte, eine von der Kirche 
bevorzugte Leiheform, wobei haufig neben dem iibertragenen Grundstiick oder an seiner Stelle 
ein anderes geliehen wurde (precaria remuneratoria). 

II. Das Mittelalter. Schon in frankischer Zeit konnte das verliehene Gut selbstandig oder 
ineinen grundherrlichen Hof (Fronhof) eingegIiedert sein. Das war zunachst nur wirtschaftlich 
von Bedeutung, nicht fiir den Stand des BeIiehenen. Ein Freier konnte eine unfreie, ein Un
freier eine freie Leihe erhalten, ohne den Stand zu wechseIn. Das anderte sich im Mittelalter. 
Die Annahme eines hofhorigen Gutes unterwirft den Freien auch in seinen personIichen Be
ziehungen der Herrschaft des Hofrechts, macht ihn schIieBIich zum Horigen des Grundherrn. 
So scheiden sich hofrechtliche und freie Leihen auch in ihren Wirkungen. Die hofrechtliche 
Leihe verpflichtet den BeIieheilen nicht nur zu Leistungen vom· Gute, wie zu Abgaben und 
Diensten, sondern auch zu Abgaben aus personlicher Abhangigkeit: der jahrlichen Kopfsteuer, 
dem Besthaupt oder Buteil beim Tode des Horigen, dem Ehegeld bei seiner Verheiratung. 
Andererseits wird der Horige mehr und mehr als hofrechtlicher Eigentiimer des Gutes aner
kannt; es wird ihm durch hofrechtliche Investitur iibertragen; er kann es z. T. schon vererben 
und mit Zustimmung des Herrn verauBern, wobei dem Herrn eine Besitzanderungsgebiihr 
(laudemium) zu zahlen war. Bei der freien Leihe behalt der BeIiehene seine personliche Unab
hangigkeit, er wird nicht dem Hofrecht unterworfen, ist zu keinen personIichen Abgaben, sondern 
nur zu Leistungen vom Gute verpflichtet, die haufig nur in gemessenen Diensten oder einem 
Rekognitionszins bestehen. Die freie Leihe ist weiter fast durchweg Erbleihe geworden. Freie Erb
leihe war die Rechtsform, in der sich seit dem 12. Jahrhundert die innere Kolonisation auf neu
gerodetem Waldland und die ErschlieBung des Ostens vollzog. Die in freier Griinderleihe an
gesiedelten ostdeutschen Kolonisten hatten erblichen Besitz und waren personlich frei, privat
rechtlich nur zu Rekognitionszins, sonst nur zu iiffentlichen Abgaben und Diensten verpflichtet. 
Ihre giinstige Lage wirkte auf Altdeutschland zuriick: die hofrechtliche Leihe wurde zuriick
gedrangt, das dingliche Recht des in freier Leihe Beliehenen starker ausgebaut. 

III. Die neuere Zeit hat die freie Erbleihe in groBen Gebieten beseitigt und die Erbunter
tanigkeit des Leihemannes neu begriindet. Nur in Niedersachsen hat die freie Erbleihe in der 
Form des Meierrechts ihren Geltungsbereich erweitert; die Meiergiiter waren Zusammenfassungen 
mehrerer LaBhufen, und wurden den Meiern zunachst in Zeitpacht, seit dem 16. Jahrhundert 
aber zu erblicher Leihenutzung iiberlassen (Kolonat). Dagegen verschwand die freie Erbleihe 
des Ostens durch die Entwicklung der Gutsherrschaft. Die Ritter, anfanglich nur gleichberechtigte 
Flurnachbarn der Bauern, wuBten als Landstande die Landesherren zu zwingen, Ihnen Gerichts-
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herrlichkeit und Polizeigewalt zu ubertragen, und das Rittergut durch rechtmaBige oder ge
waltsame Abrundung zu einem geschlossenen Herrschaftsgebiet zu rnachen; erledigte oder durch 
Krieg verwiistete Leiheguter zogen sie ein und vernichteten im 18. Jahrhundert durch das 
Bauernlegen den freien Bauernstand in manchen Gebieten vollig. Was ubrig blieb, waren erb
untertanige Bauern mit vererblichem oder unvererblichem LaBbesitz, die z. T. als bloBe Zeit
pachter nach romischem Vorbild behandelt wurden. Wesentlich stabiler blieben die Leihever
haltnisse in Sud- und Mitteldeutschland, wo sich die Grundherrschaft in der alten Form des 
Streubesitzes erhielt. Hier uberwog die freie Erbleihe; doch begegnen auch hier wie im ubrigen 
Deutschland zahllose Variationen des Leiherechts. 

IV. Seit dem 18. Jahrhundert beginnt der Staat die Erbuntertanigkeit der Bauern zu be
seitigen und ihre Besitzrechte zu befestigen (Bauernbefreiung). Schon Friedrich der GroBe hatte 
den Leihezwang fiir Bauernguter eingefiihrt und den unerblichen LaBbesitz der Domanenbauern 
in erblichen umgewandelt. Die Reformgesetzgebung des 19. Jahrhunderts hat die alteren Leihe
forrnen beseitigt und den Besitz der Bauern in freies Eigentum verwandelt, ihn dabei freilich 
durch Entschadigungen an die Grundherren erheblich vermindert. Nur in wenigen Staaten 
blieben einzelne Leiherechte bei Bestand. Das BGB. kennt nur die obligatorische Grundstiicks
pacht, dagegen keine dinglichen Leiherechte mehr; doch hat es die landesrechtlichen Vor
schriften uber das Erbpachtrecht (mit EinschluB des Budner- und Hauslerrechts) aufrecht
erhalten (EG. 63). Die Erbpacht spielt nur noch in wenigen Landern eine Rolle (Mecklenburg, 
Liibeck); sie wird hier als Untereigentum oder als Nutzungsrecht an fremder Sache aufgefaBt. 

Schrifttum: v_ SCHWIND, Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen, 1890 (GIERKE, 
Unters.35). - RIETSCHEL, ZRG. G. 22 (1901), S. 181ff. - TH. KNAPP, Beitrage zur Rechts
u. Wirtschaftsgeschichte, 1902; Neue Beitrage, 1919. - SULIGER, Die soziale u. politische 
Bedeutung der Grundherrschaft, 1903. - WOPFNER, Beitrage zur Geschichte der freien bauerl. 
Erbleihe Deutschtirols, 1903 (GIERKE, Unters.67). - G. F. KNAPP, Die Bauernbefreiung und 
der Ursprung der Landarbeiter, 2 Bde., 1887. - v. VOLTELINI, VJSchr. Soz. WG. 19 (1922), 
S.259. - GUTMANN, HWB. StaatsW. 2 (1923), 4. Auf I., S.378. 

§ 38. Die stiidtische Leihe. 
I. In den Stadten hat sich die freie Erbleihe fruh entwickelt und allgemein durchgesetzt. Sie 

ist zunachst Grunder leihe: bei der Stadtgriindung weist der Stadtherr jedem Ansiedler einen 
Platz zur Bebauung an, der in sein vererbliches und verauBerliches Nutzungsrecht ubergeht. 
Der Beliehene wird Eigentiirner des Bauwerks und hat als Gegenleistung nur einen Zins (Wurt
zins) meist in Geld und von geriI}ger Hohe (als Rekognitionszins) zu leisten; er gerat in keinerlei 
personliche Abhangigkeit. Spater haben auch andere stadtische Grundbesitzer von der Rechts
form der Erbleihe Gebrauch gernacht (private Erbleihe); auch Hauser, Kaufschrannen, 
Garten wurden so verliehen. Doch sind die Leiheberechtigten in den Stadten schon friih als Eigen
tiimer auch des Grund und Bodens angesehen worden, die Zinspflicht erschien als bloBe Reallast. 
Die stadtischen Leihen sind damit noch im Mittelalter zum groBten Teil untergegangen. 

ll. In das gemeine Recht ist durch die Rezeption der romischen superficies 
ein der stadtischen Leihe verwandtes Rechtsinstitut iibergegangen. Die Kodifika
tionen haben sie z. T. in deutschrechtlichem Sinne umgestaltet. Auch das BGB. 
nahm sie als Erbbaurecht auf, aber unter wesentlichen Veranderungen. So steht 
heute wieder wie im deutschen Recht das Eigentum am Gebaude dem Erbbaube
rechtigten zu. Weiter wird das Recht selbst als Grundstiick behandelt. Die Pflan
zungssuperfizies ist beseitigt. Das Erbbaurecht, zunachst ein Produkt der Theorie, 
hat als Mittel der Wohnungsbeschaffung neuerdings besondere Bedeutung erlangt 
und ist seinem Zweck durch eine Verordnung vom 15. 1. 1919 (vgl. Ges. 18.7.1930) 
angepaBt worden. 

Das englische Recht vereinigt unter dem Begriff lease aIle Formen der landlichen und stadti
schen Grundstiicksleihe, die fiir England die Grundstiicksmiete und -pacht, aber auch das Erb
baurecht ersetzt. Da selbst in London der Grund und Boden im Eigentum weniger Magnaten 
steht, werden die meisten Hauser auf Grund einer building-lease erbaut. Der lease-holder hat ein 
dingliches Recht, das gegen jeden dritten, auch gegen den neuen Erwerber wirkt (legal estate). 
Es ist zeitlich beschrankt, meist 99 oder 80 Jahre. Nach ihrem Ablauf fallt dem Landlord das 
Grundstiick mit allen Gebauden usw. heirn. 

Schrifttum: RIETSCHEL, (oben zu § 37). - SCHREIBER, Geschichte der Erbleihe in der Stadt 
StraBburg i. Els., 1909 (BEYERLES Beitr.3, 3). - v. VOLTELINI, Die Anfange der Stadt Wien, 
1913. - HALLERMANN, Erbleihe an Grundstiicken in westf. Stadten, 1925. - KLEINAU, Der 
Grundzins in der Stadt Braunschweig bis 1350, 1929. 
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§ 39. Das Leben. 
Das Lehen ist die ritterliche Leihe. Schon in spatfrankischer Zeit sonderte man die zu Reiter

diensten verpflichtenden Leihen als Benefizien von den ubrigen Prekarien abo 1m Mittelalter 
hat das Lehnrecht fast den gesamten Grund und Boden ergriffen, den Aufbau des Staates und der 
Gesellschaft bestimmt, das Kulturleben beherrscht. Von allen Rechtszweigen hat es im Mittel
alter daher die eingehendste praktische und wissenschaftliche Durchbildung erfahren. Hier ist 
nur auf seine sachenrechtliche Bedeutung einzugehen. 

I. Das mittelalterliche Lehnrecht. Das Lehen (feudum) verbindet Lehnsherrn und Lehns
mann zu gegenseitiger Treue, verpflichtet den Lehnsmann zu Lehnsdiensten, gewahrt ihm dafiir 
das Nutzungsrecht am Lehnsgut. 

1. Voraussetzungen des Lehns. Zwei Akte schaffen das Lehnsverhaltnis: ein person
licher, der das Treuverhaltnis (die Hulde), ein dinglicher, der das dingliche Recht des Mannes am 
Lehnsgute begriindet (die Investitur). Jener verlangt die Mannschaftsleistung, die Kommen
dation, den Treueid des Lehnsmannes, das Treueversprechen und den LehnskuB des Lehnsherrn, 
dieser die tJbergabe von Investitursymbolen an den Lehnsmann. Beide Akte haben sich gegen
seitig beeinfluBt und Z. T. ihre Symbole voneinander entlehnt. Auch ein noch nicht lediges Lehen 
konnte man fUr den Fall seines Heimfalles so vergeben (Lehen unter Gedinge): es fiel dann 
mit der Erledigung dem Belehnten unmittelbar zu, wenn das Lehngut fest bestimmt war (be
nanntes Gedinge). Urspriinglich wurden nur 9"rundstucke, spater auch dauernd nutzbare Be
rechtigungen, wie Regalien und offentliche Amter verliehen. Lehnsfahig waren nur waffen
fahige Leute von Rittersart. Nur sie konnten Lehen verleihen und empfangen (passive und 
aktive Lehnsfahigkeit). Geachtete, Exkommunizierte, Juden waren absolut lehnsunfahig. Die 
Masse des Volkes (Bauern, BUrger, dazu die Geistlichen, Frauen, usw.) waren nur relativ un
fahig: sie konnten durch Gnade des Herrn ein Lehen erhalten, muBten dann a ber einem Lehns
trager zur Leistung der Lehnsdienste stell en. 

2. Die Wirkungen des Lehns. Das im Lehen liegende personliche Band gewahrt beiden 
Parteien einen Anspruch auf gegenseitige Treue und gegenseitigen Schutz. Der Mann schuldet 
weiter den Lehnsdienst: Hoffahrt und Heerfahrt. Das Lehnsgut bleibt Eigentum des Herrn: 
er kann es auch weiterverauBern, darf dabei freilich die Stellung des Lehnsmannes nicht ver
schlechtern. Der Lehnsmann kann dagegen nur mit Genehmigung des Herrn Verfugungen 
vornehmen: sein Recht bleibtNutzungsrecht, das ihm freilich aIle Nutzungen wie einem Eigen
tUrner sichert und ihm auch das Recht zur Mterleihe gewahrt. 

Als personliches Treuband wirkte das Lehnsverhaltnis urspriinglich nur auf die Lebenszeit 
der Parteien. Mit dem Tode des Herrn (Herrenfall) wie dem des Mannes (Mannfall) fiel das Lehen 
dem Herrn oder seinen Erben heim. Doch war in beiden Fallen schon fruh die Wiederverleihung 
an den Lehnsmann oderseinen Erben ublich. Seit dem 12. Jahthundert wurde das zur Rechts
gewohnheit: es entstand ein Leihezwang (wie schon friiher bei den offentlichen Amtern), das 
Lehen wurde im Zweifel vererblich. Das personIiche Treuband muBte allerdings in allen Fallen 
neu begrundet werden (Lehnserneuerung, renovatio feudi). 

Von mehreren gleichnahen Erben brauchte man ursprunglich nur einen zu belehnen. Seit 
dem 14. Jahrhundert wurde aber die Gesamtbelehnung ublich. Die Belehnten haben gesamt
handerische Nutzung und VerfUgung. Nur zur Leistung der Lehnsdienste wird einer von ihnen 
besonders verpflichtet. 

3. Beendigung des Lehens. Das Lehen fiel an den Herrn zuruck ursprunglich im Herren
und Mannfall, nach Erblichwerden dann, wenn der Vasall ohne Lehnserben starb. Weiter konnte 
das Lehnsverhaltnis jederzeit einseitig aufgeliist werden, indem Herr oder Mann die Treue 
aufsagten oder der Mann das Gut an den Herrn auflieB. Endlich verwirkte der Vas all das Lehen 
durch Treubruch (Felonie), ursprunglich auch fUr die Lehnserben; brach der Herr die Treue, 
so erhielt der Vasall freies Eigentum. 

II. Das gemeine Lehnrecht. 1m 15. Jahrhundert wurde das langobardische Lehnrecht der 
libri feudorum als gemeines Lehnrecht rezipiert. Es beruhte auf den Lehnsgesetzen deutscher 
Kaiser. So war es dem deutschen Lehnrecht nahe verwandt. Neben den partikularen Lehn
rechtsquellen hatte es nur subsidiare Geltung. Seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ent
standen eingehende Kodifikationen partikularen Lehnrechts (kursachsisches Mandat 1764, ALR., 
Baden 1807, Bayern 1808). Das gemeine Lehnrecht unterschied sich vom deutschen besonders 
in folgenden Richtungen. 

1. Voraussetzungen des Lehens. Der Belehriung geht in der Regel ein obligatorischer 
Lehnsvertrag voraus. Sie selbst kann jetzt ohne die personliche Anwesenheit des Herrn oder 
Vasallen erfolgen. Dem Vasall wird ein Lehnbrief, dem Herrn partikular ein Lehnsrevers 
ausgehandigt; haufig wird die Belehnung in ein Lehnbuch eingetragen. Durch Eventual
belehnung wird ein aufschiebend bedingtes dingliches Recht an einem bestimmten oder unbe
stimmten heimfallenden Lehen begriindet; dagegen gibt die Lehnsanwartschaft dem Beliehenen 
nur ein obligatorisches Recht auf Belehnung gegen den Lehnsherrn. Lehen wird durch Er
sitzung begrundet, wenn von einem Gute 30 Jahre lang gutglaubig Lehnsdienste geleistet und 
empfangen wurden. Lehnsgegenstande konnen auch dauernd sichergestellte Mobilien oder 



Grunddienstbarkeiten und NieBbrauch. 57 

Kapitalien sein. Die Lehnsfahigkeit erfordert nur mehr freien Stand, nicht Ritterbiirtigkeit. 
Doch bleiben die adeligen Lehen dem Adel, die Mannlehen den Mannern vorbehalten. 

2. Die Wirkungen des Lehens erschopfen sich mit Zuriicktreten des Treubands wesentlich 
in den dinglichen Rechten am Lehnsgut. Dem Herrn wird Ober-, dem Vasall Untereigentum 
zugeschrieben. Der Vasall kann das Gut nur mit Zustimmung des Herrn, der Agnaten, der Mit
und Eventualbelehnten verauBern. Fiir die Schulden des Lehnsinhabers haftete regelmaBig 
nur sein Allodialvermogen. Der Kreis der Lehnsschulden, fiir die das Lehnsgut auch in der Hand 
der Lehnsfolger haftet, ist fest begrenzt; dahin gehoren vor allem gewisse zum Erwerb oder zur 
Erhaltung des Lehns gemachte Schulden, mit Genehmigung von Lehnsherr und Agnaten auf
genommene Hypotheken usw. Das Lehnserbrecht wurde iiber den Kreis der Nachkommen des 
letzten Besitzers auf aIle agnatischen dem Mannesstamm angehorenden Seitenverwandten des 
ersten Erwerbers, soweit diese dessen Abkommlinge waren, ausgedehnt; die Lehnsfolge erschien 
daher als successio ex pacto et providentia maiorum. Die Gesamtbelehnung (coinvestitura) 
schaffte jedem Vasallen nur noch einen ideellen Quotenteil am Lehen. 

III. Der Untergang des Lehnrechts. Das Lehnrecht stellte schon im landesherrlichen Staat 
einen Anacbronismus dar: die Lehnsherrlichkeit wich der Staatshoheit, staatsrechtliche Befug
nisse des Lehnsmannes wurden Staatsbeamten anvertraut. So versuchte Friedrich Wilhelm I. 
aIle Adels-, Schulzen- und Bauernlehen abzuschaffen. Innerlich abgestorben, hat das Lehns
recht noch bis in das 19. Jahrhundert fortbestanden. Erst die Revolution von 1848 hat ihm den 
GnadenstoB gegeben. Die Lehen wurden, meist gegen Entschadigung, in freies Eigentum oder 
in Familienfideikommisse besonderer Art umgewandelt. Die Neuerrichtung von Lehen wurde 
untersagt. Nur wenige Reste retteten sich noch, wie die preuBischen Thronlehen oder das Lehn
recht einiger Kleinstaaten (Mecklenburg, Lippe usw.); sie blieben durch EG. 59 dem Landesrecht 
vorbehalten. Auch sie sind dem Untergange geweiht, vgl. RV. Art. 115, preuBische Zwangsauf-
16sungsverordnung yom 19.11.1920 und oben § 32 112. 

Schrifttum: ROTH, Geschichte des Benefizialwesens, 1850. - BRUNNER, Forschungen zur 
Geschichte des d. u. franz. Rechts (1894), S. 1. - HOMEYER, Sachsenspiegel II 2 (1844), S. 201ff. 
- MrTTEIS, Heidelb. Sitzungsber. (1927), S.117. - PRAUSNITZ, Feuda extra curtem, 1929. 

§ 40. 

2. Grunddienstbarkeiten und Nie(Jbrauch. 

I. Die Grunddienstbarkeiten. 1. Das Mittelalter. Grunddienstbarkeiten sind 
dingliche Rechte, die eine beschrankte unmittelbare Nutzung eines Grundstiicks ge
wahren. Dem alteren deutschen Recht waren sie unbekannt. Erst das Mittelalter 
hat die ·wirtschaftlichen Voraussetzungen fiir ihre Entstehung geschaffen. Der 
Ausgangspunkt lag in den markgenossenschaftlichen und grundherrschaftlichen 
Verhaltnissen. Die Nutzungsrechte der Markgenossen an der Allmende, der Grund
herrn an dem von ihnen ausgetanen Bauernland waren nur AusfluB des Gesamt
eigentums der Markgenossen, des Obereigentums des Grundherrn. Sie konnten als 
selbstandige Grundstiicksbelastungen erst erkannt werden, als die Eigentumsidee 
sich abschwachte .. Eine besondere Starkung erfuhr der Dienstbarkeitsgedanke, als 
man begann, einzelne Grundstiicksnutzungen durch Rechtsgeschiift zum Gegen
stand selbstandiger dinglicher Rechte an fremden Grundstiicken zu machen. Die 
Bestellung muBte meist vor Gericht geschehen; in den Stadten hatte eine Eintra
gung im Stadtbuch zu erfolgen. Aile diese Dienstbarkeiten erschienen regelmaBig 
derart mit einem herrschenden Grundstiick verbunden, daB dessen jeweiliger Eigen
tiimer als der Nutzungsberechtigte erschien. Standen sie ausnahmsweise einer in
dividuell bestimmten Person zu, so waren sie meist iibertragbar und vererblich. 

Solche Dienstbarkeiten, die im typischen FaIle Grunddienstbarkeiten sind, waren zunachst 
die Weidegerechtigkeiten. Sie gewahrten das Recht, Vieh zur Weide aufzutreiben. In alterer 
Zeit bestand meist Weidegemeinschaft: die Mitglieder einer Mark- oder sonstigen Agrargenossen
schaft hatten das Recht, gemeinsam ihr Vieh auf das Gemeindeland zu treiben. Daneben ent
wickelten sich individualistischere Formen: z. B. raumten mehrere Grundeigentiimer sich gegen
seitig das Weiderecht ein (Koppelhut) oder dem Eigentiimer des belasteten Grundstiicks blieb die 
Mithut gewahrt. Andere Weiderechte waren auf bestimmte Weidenutzungen beschrankt. So das 
Schafereirecht, das die Befugnis gewahrt, in einem Weidebezirk allein Schafe aufzutreiben und 
das daher in alterer Zeit auch die Schafhaltung monopolisiert. Oder das Mastrecht, das Recht, 
in einem Walde Schweine zu weiden. Fiir die Weiderechte galten landschaftlich abweichende 
allgemeine Regeln. So wurde die Zahl der aufzutreibenden Tiere, wenn sie im einzelnen FaIle 
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unbestimmt war, nach dem DurchwinterungsfuB erschlossen (Was nicht erwintert wird an Vieh, 
soll auch nicht ge!l0mmert werden, 104); die Triftzeit nach der .Art des Weidegrundstucks be
stimmt, z. B. fUr Acker und Wiesen sehr beschrii.nkt, schonlicheAusubung der Weide anbefohlen. 
Auch die Waldgerechtigkeiten sind markgenossenschaftlichen oder grundherrschaftlichen 
Ursprungs. Am wichtigsten ist das Holzungsrecht. Der Berechtigte kann, regelmii.Big seinem 
Bediirfnis entsprechend, dem Walde Bauholz, Brennholz oder sonstiges Nutzholz entnehmen. 
Weiter begegnen Holzleserechte, Laubsammlungsrechte, Rechte auf Benutzung der Waldfruchte 
oder des Waldbodens. Lii.ndlichen Ursprungs sind endlich noch Wegegerechtigkeiten und 
Was s er g er e c h ti g k ei t en in landschaftlich hOchst verschiedener Ausgestaltung. In den Stii.dten 
sind dagegen Dienstbarkeiten nur in geringem Umfange entwickelt worden, hier reichten die 
nachbarrechtlichen Sii.tze in der Regel aus. Doch waren Gebii.udedienstbarkeiten, wie 
Lichtrechte (104a), Traufrechte usw., vereinzelt in Anwendung. 

2. Die neuere Entwicklung. Der romische Servitutenbegriff wurde rezi
piert, bei der Anwendung auf die deutschen Nutzungsrechte muBte er aber stark 
an seiner Geschlossenheit verlieren. Die beschrankte Zahl der romischen Servituten, 
besonders der Personalservituten, wurde aufgegeben: jede beliebige Nutzung, auch 
wenn sie nur dem Eigentiimer, nicht dem herrschenden Grundstiick selbst vorteil
haft war, konnte den Inhalt einer Servitut bilden. Da man auch die Nutzungs
rechte der Markgenossen an der Allmende, des Grundherrn am Bauernland zu den 
Dienstbarkeiten rechnete, muBte der Satz: nemini res sua servit fallen; so konnte 
man auch, wenn sich das Eigentum am dienenden Grundstiick mit der Berechtigung 
in einer Hand vereinigte, diese als Eigentiimerdienstbarkeit fortbestehen lassen. 
Ebenso verschwand der Satz: servitus in faciendo consistere nequit, da positive 
Leistungen haufig zum mindesten den Nebeninhalt einer Dienstbarkeit bildeten, 
wie z. B. die Instandhaltungspflicht bei der Wegedienstbarkeit. Personalservituten 
wurden z. T. als iibertragbar und vererblich behandelt. 

Gegen diese sog. servi tus juris germanici machte sich bereits seit dem 
17. Jahrhundert im gemeinen Recht eine Gegenstromung im romischrechtlichen 
Sinne geltend. Zu endgiiltigem Siege fiihrte diese aber erst, als seit dem Ausgang des 
18. Jahrhunderts die aus den mittelalterlichen markgenossenschaftlichen und grund
herrlichen Verbanden stammenden Grunddienstbarkeiten, besonders die Weide- und 
Waldgerechtigkeiten, abstarben, um dann durch Ablosungsgesetze und Gernein
heitsteilungsordnungen zum groBen Teil beseitigt zu werden. So sind die neueren 
Gesetze, insbesondere das ABGB. und das BGB. in den meisten Beziehungen dem 
romischen Rechte gefolgt, ohne damit das Problem der Dienstbarkeit in befrie
digender Weise gelost zu haben. Das BGB. unterscheidet zwischen den Grund
dienstbarkeiten, entsprechend den Pradialservituten, und den beschrankten per
sonlichen Dienstbarkeiten und dem NieBbrauch, diese entsprechend den Personal
servituten. Doch hat es die Beschrankung der Personalservituten auf. bestimmte 
Typen nicht angenommen. Weiter laBt es eine Eigentiimerdienstbarkeit zu. Dem 
Eigentiimer des belasteten Grundstiicks kann ein positives Tun auferlegt sein 
(1021£.). Zur rechtsgeschaftlichen Begriindung einer Dienstbarkeit bedarf es immer 
der Eintragung in das Grundbuch. Eine Ersitzung nicht eingetragener Grunddienst
barkeiten nach dem Muster des romischen Rechts ist ausgeschlossen, nur Buch
ersitzung ist moglich. Manche Landesrechte kennen auch Entstehung einer Grund
dienstbarkeit durch Enteignung (EG.109). Weiter haben sie kulturschadliche 
Dienstbarkeiten untersagt oder nur beschrankt zugelassen (EG. 115), z. B. Forst-, 
Weide- und Jagddienstbarkeiten, sie auch durch Enteignung (Ablosung) beseitigt. 

Schrifttum: NAENDRUP, Zur Geschichte deutscher Grunddienstbarkeiten, 1900. - VAN VLEU
TEN, Die Grunddienstbarkeiten nach altwestnordischem Recht, 1902. 

II. Der NieBbrauch. Der NieBbrauch gewahrt wie die Leiherechte eine unbe
schrankte unmittelbare Nutzung einer Sache, unterscheidet sich aber von ihnen 
durch seine wirtschaftliche und soziale Funktion wie durch seine rechtliche Aus
gestaltung erheblich. Das Mittelalter hatein solches Recht in der Leibzucht (lip
gedinge) entwickelt (105). Die regelmaBige Form war, daB der Mann seiner Frau an 
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Grundstiioken ein lebenslangliohes Reoht bestellte. Dieses Reoht ersohien in alterer 
Zeit als lebenslangliohes Eigentum, spater nur mehr als ein auf volle Nutzung ge
riohtetes Reoht an fremder Saohe. Seinem Zweoke naoh war es meist hoohst per
sonlioh, daher uniibertragbar und unvererblioh. 1m spateren Mittelalter ist die 
Leibzuoht des iiberlebenden Gatten am Vermogen des Verstorbenen haufig gesetz
lioh angeordnet worden. Andererseits wurde die Leibzucht duroh Vertrag auf an
dere Verhaltnisse, z. B. auf die Gutsiibergabe, ausgedehnt. 

Naoh der Rezeption wurde die Leibzuoht den Regeln des ususfruotus unterstellt. 
Ihre Besohrankung auf Grundstiioke wurde beseitigt. Das geltende Reoht laBt nur 
mehr einen vertragliohen NieBbrauoh zu, der in romanistisohem Sinne geregelt ist. 
Die Leibzuoht lebt in den gesetzliohen NutznieBungsreohten des Familienreohtes 
fort; andere Formen sind den Landesreohten vorbehalten (EG. 96, 197). 

§ 41. 
3. Die Reallasten. 

I. Das Mittelalter. 1. Reallasten sind dingliohe Reohte, die eine besohrankte 
mittelbare Nutzung eines Grundstiioks gewahren. Sie waren dem alteren deutsohen 
Reoht unbekannt und sind erst im Verlaufe des Mittelalters duroh Umgestaltung 
ii.lterer Reohtsformen erwaohsen. Ihr Ursprung liegt in personliohen Leistungs
pfliohten auf Grund hofreohtlioher oder offentlioh-reohtlioher Abhangigkeit. Da sie 
naoh Art und Umfang dauernd festgelegt wurden, trat die Verbindung mit der Person 
des einzelnen Verpfliohteten zuriiok. Der jeweilige Eigentiimer hatte aus dem Er
trage des Grundstiicks einen Teil dem Bereohtigten abzugeben. Die Last ersohien 
daher als ein dingliohes Reoht am Grundstiiok, das dem Bereohtigten einen Anteil 
an dessen Wirtsohaftskraft sioherte. 

a) So entstanden die Fronden und Dienste, die Grundzinsen und Zehnten. Die Fronden 
waren Hand- oder Spanndienste, diese mit Geschirr- und Zugvieh, die der Inhaber des dienenden 
Grundstiicks als solcher dem Berechtigten zu leisten hatte. Dem Grundherrn wurden Acker
fronden, Jagd- und Forstfronden geschuldet, die seit dem 16. Jahrhundert besonders im iistlichen 
Deutschland eine ungemessene Ausdehnung erfuhren. Die Fronden haben schon ihres Inhalts 
wegen sich am starksten von allen Reallasten den Charakter persiinlicher Leistungspflicht ge
wahrt. Dagegen erscheint er bei den Grundzinsen, obgleich wie jene hofrechtlichen Ursprungs, 
nur noch schwach nachklingend. Es sind Naturalzinsen (Feldfriichte, Hiihner, Ganse, Eier, 
Wachs usw.), die zu bestimmten Zeiten (Fastnachtshiihner, Ostereier, Martinsganse) dem Be
rechtigten aus dem Grundstiick zu erbringen waren; daher sprechen die Quellen von rauchhun, 
gartenhun usw. Doch finden sich friih besonders in den Stadten auch Geldzinsen (wurtzins). 
Der Grundzinsberechtigte muBte sich in alterer Zeit die Zinsen selbst holen, sie waren ihm nur 
iiber das Gatter zu reichen (Gatterzins); bei Nichtleistung konnte er pfanden. Auch die Z ehn ten 
standen z. T. den Grundherren zu; wichtig aber war, daB die Kirche sie von allen Grundstiicken 
forderte, ohne freilich den Laienzehnt ganz beseitigen zu kiinnen. Sie bestanden in einem Bruch
teil, regelmaBig dem zehnten Teil der Friichte des Grundstiicks. Dem Umfang nach waren sie 
verschieden, so konnten z. B. samtliche oder nur einzelne Grundstiicke einer Feldflur (decima 
universalis, particularis), Feldfriichte oder die Tiere nebst Tierprodukten (Feldzehnt, Blutzehnt) 
erfaBt sein. 

b) Die fortgesohrittenste Form der mittelalterliohen Reallast war die Rente. 
Sie entstammt der friihkapitalistisohen Entwioklung der mittelalterliohen Stadt. 
Die altere Form der Kapitalsanlage war Grundstiiokskauf und Wiederausgabe zu 
Leihereoht gegen Grundzins gewesen. Dooh der Eigentumserwerb war fiir den 
Kapitalisten weniger wiohtig als die dauernde Zinsnutzung. Man belieB daher dem 
Grundeigner das Eigentum und besohrankte das Gesohaft auf den Erwerb des 
Reohtes auf dauernd wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstiick gegen ein
malige tJberlasslmg eines Kapitals. Das Vorbild hierfiir bot der Seelzins, der einer 
kirohliohen Anstalt fiir Seelmessen gestiftet wurde. Dieser Rentenkauf begriindet 
also eine dauernde Grundstiiokbelastung; die Rente war Ewiggeld. Der Renten
kauf hat sioh rasoh verbreitet, da er die Stelle des von der Kirche verbotenen aber 
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unentbehrlichen zinsbaren Darlehns ausfiillte. So bestellten die Landesherren im 
Westen Rittern gegen Zahlung einer Geldsumme Renten aus den Eingangen der 
Beden. Schon seit dem 14. Jahrhundert wurde die Rente nicht mehr in Naturalien, 
sondern in Geld gezahlt. 1m Gegensatz zu den alteren Reallasten stand bei der Rente 
der AusschluB jedes personlichen Abhangigkeitsverhaltnisses, die rein vermogens
rechtliche Natur von vornherein fest. Der Rentenkauf bedeutete Begriindung eines 
dinglichen Rechts am belasteten Grundstiick. Er erfolgte daher offentlich vor Ge
richt oder Rat mit Eintragung und Ausstellung einer Urkunde (Rentenbrief). Auch 
die VerauBerung und Belastung der Rente forderte diese Formen; doch wurden sie 
friih durch Ubergabe des Rentenbriefs ersetzt, der so als Wertpapier erschien. Die 
Hohe der Rente wurde frei vereinbart; sie war urspriinglich im Verhaltnis zum 
Kapital sehr gering. Spater wurde ein fester RentenfuB von 5 % iiblich und durch die 
Reichsgesetzgebung des 16. Jahrhunderts festgelegt. Diese ordnete auch die Ablos
barkeit der Rente durch Riickzahlung des Kapitals an, wahrend friiher die Rente als 
Ewiggeld nur auf Grund besonderen Wiederkaufsvorbehalts abge16st werden konnte 
(106). Dagegen blieb dem Rentenberechtigten die Kiindigung dauernd verwehrt. 

2. Die Reallast ist ihrem Wesen nach ein Nutzungsrecht. Ihr Zweck ist es, 
dem Berechtigten die Ertragnisse des Grundstiicks zu einem Teile zu sichern. Das 
gilt auch fiir die Fronden; denn die Arbeit, die der Grundeigentiimer mit seinen 
Leuten, seinem Vieh und Zuggeschirr leistet, ist eine Auswirkung der wirtschaftlichen 
Kraft seines Grundstiicks und damit ein Grundstiicksertragnis, das infolge der Real
last dem Eigentiimer entzogen wird. Deutlicher ist es beim Zehnt, der dem Berech
tigten einen Bruchteil des Grundstiicksertrags sichert, oder bei der Rente, wo die 
verbotene Kapitalnutzung sich in die zulassige Grundstiicksnutzung wandelt. 

Dieses Nutzungsrecht gewahrt dem Berechtigten zwar eine durch die Publizitat 
des zugrundeliegenden Rechtsverhaltnisses oder des Begriindungsaktes vermittelte 
Gewere (unten § 45 III 1), aber doch keine leibliche Inhabung, damit keine unmittel
bare Nutzungsmoglichkeit. Um die einzelne fallig gewordene Nutzung zu erlangen, 
ist er zunachst auf die Mitwirkung des Eigentiimers angewiesen. Aber dieses Tatig
werden des Eigentiimers erfolgt nicht auf Grund eigener Schuldpflicht; es handelt sich 
iiberhaupt nicht um obligatorische Leistungspflichten, sondern um Auswirkungen 
eines dinglichen Rechts. Daher ist der Berechtigte auch nicht in der Lage, soweit 
nicht Rudimente personlicher Abhangigkeit nachwirken, den Grundeigentiimer zu 
einer Leistung zu zwingen oder bei Nichtleistung etwa in sein Vermogen Zwangsvoll
streckung zu iiben. Der Eigentiimer des belasteten Grundstiicks ist weder Schuldner 
noch Haftender fiir die einzelne Reallastieistung. Der Berechtigte konnte sich viel
mehr ausschlieBlich an das seiner Nutzung unterliegende Grundstiick halten (107). 
Auch hierbei handelt es sich zunachst um Auswirkungen des Nutzungsrechts. So 
konnen Fronden und Zehnten nur an den festen Terminen aus der jeweiligen Wirt
schaftskraft des Grundstiicks gefordert werden, sie werden nicht nachgeleistet. 
Anders bei den Grundzinsen und Renten. Hier bleibt das Grundstiick auch in der 
Hand eines spateren Erwerbers fiir aIle unter friiheren Eigentiimern fallig gewordenen 
aber nicht erfiiIlten Reallastleistungen haftbar. Hier bricht sonach der Gedanke einer 
zur Sicherung des Nutzungsrechtes bestehenden Grundstiickshaftung durch. 

Die Grundstuckshaftung besteht, ohne daB ein Schuldner vorhanden ware. Anders die 
herrschenden Theorien, die unter sich wieder vielfach abweichen. Jedenfalls darf die Auffassung 
der Reallasten nicht von den Leistungspflichten ausgehen, sei es von Schuldpflichten mit ding
lich bestimmtem oder unbestimmtem Subjekt (GERBER), sei es von Schuldpflichten des Grund
stuckes selbst (DUNCKER), sei es von solchen des jeweiligen Eigentumers (dingliche Schuld, 
GIERKE). Es genugt aber auch nicht, die Reallast als Verbindung reiner Sachhaftung eines 
Grundstucks mit einer reinen Glaubigerschuld zu bestimmen (v. SCHWERIN), vgl. u. § 57 11. Sie 
ist nicht ein Gebilde des Obligationenrechts, sondern in ihrem Kern Nutzungsrecht. 

II. Die neuere Entwicklung. Die Rezeption hat die Reallasten unberiihrt ge
lassen. Da romischrechtliche Analogien fehlten, blieben sie von der Theorie ver-
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nachlassigt; sie wurden meist den deutschrechtlichen Servituten zugerechnet oder 
als hypothekarisch gesicherte Forderungen behandelt. Praktisch sind sie bis zum 
18. Jahrhundert zumal im Osten iippig fortgediehen. Nur verloren die staatlichen 
kirchlichen und zahlreiche herrschaftliche Berechtigungen ihren privatrechtlichen 
Charakter und wurden ausschlieBlich dem offentlichen Recht zugerechnet. 

Erst die deutsche Agrargesetzgebung des 19. Jahrhunderts hat nach dem Vor
gang der franzosischen Revolution die Reallast mittelalterlichen Stils beseitigt. Das 
Ziel war die Befreiung des Bauernstandes. So verschwanden, besonders nach 1848, 
die Fronden und Diensten vollig, im wesentlichen auch die Zehnten. Uberhaupt 
wurde fiir aIle ewige Reallasten der Ablosungszwang eingefiihrt und die Neube
griindung untersagt, fiir zeitliche Reallasten erhielten der Eigentiimer des belasteten 
Grundstiicks und der Reallastberechtigte einen Anspruch auf Ablosung. Diese er
folgte durch Zahlung der Ablosungssumme oder einer Rente, die auf mehrere Jahre 
beschrankt war. PreuBen hat die Ablosung durch Gewahrung des Kapitals staatlich 
unterstiitzt. Landesrechtlich erhaltengebliebene Reallasten hat aber das BGB. 
nicht beseitigt (EG. 184, 113ff.); reichsrechtlich gibt es nur vertragliche, nicht ge
setzliche Reallasten, BGB. 1105££. Weiter sind nach preuBischem Vorbild (Renten
gutsgesetzgebung von 1890) Rentengiiter gescha££en worden, deren Erwerbspreis 
durch eine Rente amortisiert wird. 

Auch im geltenden Recht ist die Reallast ein Nutzungsrecht, das durch eine 
Sachhaftung gesichert ist. Dariiber hinaus legt das BGB. dem Eigentiimer fiir die 
wahrend der Dauer seines Eigentums falligen Leistungen eine freilich ausschlieBbare 
personliche Haftung auf (1108); nach ZGB. wird die einzelne Leistung in drei Jahren 
seit Eintritt der Falligkeit zur personlichen Schuld, wahrend gleichzeitig die Haf
tung des Grundstiicks wegfallt. Das Wesen der Reallast erleidet damit keine Wand
lung. 

Die Rente hat im modernen Recht ihren Charakter als Reallast verloren. Zu
nachst wurde dem Schuldner die Ab16sung der Rente durch Wiederkauf vertraglich, 
spater gesetzlich zugelassen, dann erhielt auch der Glaubiger regelmaBig ein ver
tragliches Kiindigungsrecht, endlich lieB man den Rentenschuldner auch mit seinem 
iibrigen Vermogen haften. So naherte sich die Rentenschuld immer mehr dem hy
pothekarisch gesicherten Darlehn. Das BGB. regelt die Rentenschuld als Unterart 
der Grundschuld. 

SchrUttum: DUNCKER, Die Lehre von den Reallasten, 1837. - RENAUD, Beitrag zur Theorie 
der Reallasten, 1846. - GERBER, Gesammelte Abhandlungen, S. 213ff. - v. SCHWIND, Jherings 
Jahrb. 33 (1894), S. 1. - ARNOLD, Zur Geschichte des Eigentums in den deutschen Stadten, 
1871. - ROSENTHAL, Zur Geschichte des Eigentums in der Stadt Wiirzburg, 1878. - GOBBERS, 
ZRG. G. 4 (1883), S. 130. - REHME, Die Lubecker Grundhauern, 1905. - WINIARZ, Erbleihe 
und Rentenkauf in Osterreich, 1906 (Gierkes Unters. 80). - F. BEYERLE, VJSchr. Soz. u. WG. 
9 (1911), S.401. - MAmHOFF, Das Passauer Gultenwesen, 1927. - GXTJEN, Der Rentenkauf 
in Bremen, 1928. 

II. Das Grundpfandrecht. 

§ 42. Das iiJtere Grnndpfandrecht. 

Der wirtschaftliche Zweck der Pfandrechte ist immer die Sicherstellung eines 
Glaubigers dahin, daB ihm aus einem Rechtsverhaltnis mit einem Dritten kein 
Sohaden entsteht. Zu diesem Zweoke setzt ihm der Dritte eine Sache als Haftob· 
jekt ein, an die er sich im FaIle seiner Nichtbefriedigung halten kann. 

I. Das Eigentumspfand. Ais Mittel, um diesen Zweck durch Einsatz eines Grund· 
stiicks zu erreichen, stand dem alteren deutschen Recht nur die Eigentumsiibertra
gung zur Verfiigung. Die alteste Pfandform war das Eigentumspfand (108). Der 
Glaubiger erhielt hier das Eigentum am Grundstiick, aber nur unter einer Be
dingung, regelmaBig der auf16senden Bedingung der Schuldtilgung. Durch die 
Investitur wurde dem Glauhiger Eigentum und Besitz iihertragen, mit der Zahlung 
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ging sein Eigentum zugrunde und das des fruheren Eigentumers lebte wieder auf. 
Das Geschiift unterschied sich also wesentlich von einem Kauf mit Vorbehalt des 
Wiederkaufs, mit dem es indessen spater vielfach gleichgesetzt wurde. Seltener 
wurde das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung der Nichtzahlung ver
schafft. Dabei fand nur eine symbolische Investitur mit Ubergabe einer Urkunde 
statt; nach ihrem Inhalt sollte dem Glaubiger das Eigentum erst zufallen, wenn am 
Leistungstermin nicht erfullt wurde. 

Das altere englische Recht schied Eigentums- und Nutzungspfand (unten II). Grundlage der 
weitern Entwicklung aber wurde das Eigentumspfand. Es verschaffte dem Glaubiger resolutiv 
bedingtes Eigentum und Besitz. Erst langsam entwickelte sich ein besitzloses Pfand, indem 
man zunachst dem Schuldner den Besitz prekaristisch zuriick iibertrug, bis unter Ausbildung be
stimmter Formen der Besitzwechsel iiberfliissig wurde. Bei Nichtzahlung verfiel das Pfand dem 
Glaubiger endgiiltig. 1m 17. Jahrhundert erst drang hierin eine Milderung durch: der Schuldner 
konnte auch nach Verfall das Pfand in 20 Jahren einl6sen (equity of redemption). Neben dem 
legal estate des Glaubigers erhielt der Schuldner so ein equitable estate, das ihm erm6glichte, 
weitere Pfandrechte zu bestellen. 

II. Die iiltere Satzung. Neben das Eigentumspfand stellte sich schon frlih das 
Nutzungspfand. Hier ubertrug der Eigentumer dem Glaubiger zwar gleichfalls 
den Besitz des Grundstucks und damit des sen Nutzung, aber nicht das Eigentum, 
also nicht das Verfugungsrecht. Der Bestellungsakt vollzog sich daher ohne Auf
lassung, aber vor Gericht oder Rat, haufig mit Eintragung in das Stadtbuch. Die 
Frage, ob der Glaubiger einmal Eigentum erhalten werde, blieb also zunachst un
beantwortet. Diese Lasung hatte den Vorteil, daB der Glaubiger zuniichst nicht mehr 
erhielt, als im Augenblick seinem Bedfufnisse entsprach, und daB die Zustimmung 
der Niiherberechtigten entbehrlich war, da uber das Eigentum nicht verfugt wurde. 

Dem Glaubiger kamen also die Nutzungen des Grundstucks zugute bis zur Aus-
16sung. Sie dienten seinem ausschlieBlichen Vorteil als Entgelt fUr die Kapital
nutzung des Schuldners, ohne auf das Kapital angerechnet zu werden (109). Die 
Satzung war also Ewigsatzung (mortgage). Doch traten, besonders unter kirch
lichem EinfluB allmahlich Milderungen ein. Dem Gliiubiger blieb bei erheblichem 
Mehrwert der Nutzungen nur ein Teil, oder er wurde zinspflichtig (gepachtete 
Satzung, 110). Vor aHem aber entwickelte sich die Totsatzung (vifgage): der 
Pfandsatzung wohnte hier insofern Leben inne, als die gezogenen Nutzungen z. T. 
zur Tilgung (Amortisierung) der Schuld verwandt werden muBten (111). 

Das Nutzungsrecht belieB das Eigentum beim Schuldner, wenngleich seine Eigen
gewere (unten' § 45 III 1 und 2) ruhte. Diese lebte mit der Einlasung, die dem 
Schuldner jederzeit zustand, wieder auf. Wenn die Einlosung unterblieb, bestand 
das Pfand entweder unbegrenzt fort (Ewigsatzung) oder endigte durch Amortisierung 
(Totsatzung). Doch wurde die Einlasung vielfach befristet. Dann verfiel das Pfand 
dem Glaubiger nach Fristablauf zu Eigentum: der Schuldner war ihm zur Auflas
sung verpflichtet (Verfallpfand, 112). EinAusgleich wegen des Werts von Kapital 
und Grundstlick fand zwischen den Parteien nicht statt. Das wurde spater als un
billig erkannt. Deshalb trat an Stelle desVerfallpfands das Verkaufspfand (113). 
Der Glaubiger hatte jetzt das Pfand nach Androhung mit gerichtlicher Erlaubnis zu 
verkaufen und den Mehrerlos dem Schuldner herauszugeben. 

Ill. Die jiingere Satzung. Die altere Satzung entzog dem Schuldner den Besitz 
seines Grundstucks. Das war ein schwerer Nachteil, besonders in der Stadt, wo der 
einzelne meist nur ein Haus besaB, in dem er wohnte und sein Gewerbe betrieb. 
Andererseits konnte dem Kreditgeber vielfach nichts an der Nutzung eines solchen 
Hauses liegen. Daher verlieh oder vermietete der Pfandglaubiger das seiner Nut
zung ubertragene Grundstuck haufig wieder dem Schuldner und ubertrug es so in 
seinen Besitz zuruck, wogegen seine ubergeordnete Gewere nur durch Zinszahlung 
des Schuldners Ausdruck fand, (Satzung mit Zinsgewere des Glaubigers, 
114, 115, unten § 45 III 1). 
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Aber das Ziel der Entwicklung muBte eine Verpfandungsform sein, bei der die 
Besitziibertragung an den Glaubiger ganz vermieden wurde. Diese sog. j iingere 
Satzung ist auf verschiedenen Grundlagen ausgebildet worden. Die eine Grundlage 
war die Fronung des frankischen Rechtes, eine gerichtliche Beschlagnahme der 
Liegenschaften des saumigen Schuldners, die nach J ahr und Tag zur endgiiltigen 
Konfiskation wurde. Dieses Institut des Zwangsvollstreckungsrechts verwendete 
man besonders im frankischen und sachsischen Rechtsgebiet fiir die Zwecke der 
Pfandsatzung. Der Schuldner raumte dem Glaubiger £reiwillig die gerichtliche Be
schlagnahme seines Gutes ein. Die Parteien gaben ihre Satzungserklarung vor Ge
richt ab; darau£ erfolgte die gerichtliche Bannlegung und meist die Eintragung in 
ein offentliches Buch. Damit war das beschlagnahmte Gut dem Glaubiger zunachst 
gesichert, nach Eintritt des Schuldnerverzugs aber konnte er sich aus dem Grund
stiick ohne Urteil und Fronung befriedigen, da diese mit der Pfandsatzung vorweg
genommen war. 

In Siiddeutschland war die Fronung friih verschwunden, die jiingere Satzung 
ist hier ohne ihre Vermittlung entstanden. Die Satzung wurde dadurch begriindet, 
daB der Schuldner vor Gericht oder Rat dem Glaubiger seinen Satzungswillen er
klarte und die Eintragung der Satzung im offentlichen Buche erfolgte (116). Es £ehlte 
also die obrigkeitliche Bannlegung. Doch wurde auch hier die Zwangsvollstreckung 
in das Grundstiick unmittelbar auf Grund der Satzung vorgenommen, da in diesen 
Rechten eine Vollstreckung keines Urteils bedurfte, sondern wegen jeder kundlichen 
Schuld zulassig war; nur muBte die gerichtliche Beschlagnahme nachgeholt werden. 

In beiden Fallen entstand durch die Satzung fiir den Glaubiger ein gegenwartiges 
dingliches Recht an dem verpfandeten Grundstiick. Diesem gab die durch die Pu
blizitat des Satzungsgeschaftes begriindete Gewere des Glaubigers Ausdruck, die 
'zwar keine gegenwartige Sachgewere (unten § 45 III 3), wohl aber eine anwartschaft
liche Gewere war. Da dem Glaubiger eine Anwartschaft auf Eigentumserwerb am 
Gute zustand, war dem Eigentiimer jede Verfiigung iiber das Gut untersagt. Doch 
lag in der jiingeren Satzung iiber die alteren Pfandformen hinaus die Moglichkeit, 
zu einer mehrfachen Verpfandung und damit einer vollen Ausnutzung des 
Kreditwertes des Pfandobjekts zu kommen. Man gestattete namlich dem Eigen
tiimer, einem zweiten Glaubiger den bei der ersten Verpfandung freigebliebenen 
Teil des Grundstiickswertes (die Uberteuerung) zu Pfande zu setzen. So entstand 
die Auffassung, daB jedes P£andrecht nicht das ganze Grundstiick, sondern nur den 
dafiir ausgeschiedenen Teil des Grundstiickswertes erfasse. 

Auch die jiingere Satzung war in alterer Zeit Verfallpfand (117). Dem Glau
biger wurde vom Gericht zunachst der Besitz und, nachdem das Pfand mehrfach ge
richtlich aufgeboten war, das Eigentum an dem Grundstiick iibertragen. Meist aber 
hat sich die jiingere Satzung zum Verkaufspfand gewandelt: das Grundstiick 
wurde unter gerichtlicher Mitwirkung verkauft und der Glaubiger aus dem Erlos 
befriedigt. Seit dem 13. Jahrhundert war es die Regel, daB der Eigentiimer den Rest 
herauserhielt, wahrend ein etwaiger Minderwert vom Schuldner zu ersetzen war 
(118): der urspriinglich reinen Sachha£tung hatte sich die personliche Ha£tung des 
Schuldners beigesellt (unten § 57). 

IV. Die Generalhypothek. Seit dem 12. Jahrhundert kommen in wachsender Zahl Ver
pfandungen des ganzen Vermogens vor. Sie erfolgten durch Eintragung in offentliche Biicher (119) 
oder Aufnahme in Urkunden. Ein dingliches Recht begriindete diese Generalhypothek nicht, 
sondern sie erganzte nur die in einzelnen Fallen, z. B. bei Pfandsatzung, oder fiir einzelne Gegen
stande, z. B. fiir Liegenschaften, fehlende gesetzliche Vermogenshaftung und verschaffte dem 
Glauhiger Vollstreckungserleichterungen. 1m spateren Mittelalter hat sie vereinzelt die Wirkung 
eines Arrestes erlangt, wodurch insbesondere dem Schuldner die Verfiigungsmacht iiber sein 
Vermogen entzogen wurde. 

Schrifttum: v. MEIBOM, Das deutsche Pfandrecht, 1867. - FRANKEN, Geschichte des franzos. 
Plandrechts I, 1879. - KOHLER, Pfandrechtliche Forschungen, 1882. - v. SOHWIND, Wesen 
und Inhalt des Pfandrechts, 1899. - EGGER, Vermogenshaftung und Hypothek, 1903. - KAl'RAS, 



64 Arten und Inhalt des Liegenschaftsrechtes. 

Das PIandrecht im bohmisch-mahrischen Stadt- u. Bergrecht, 1906. - HAZELTINE, Geschichte 
des englischen Pfandrechts 1907 (Gierkes Unters. 69, 83, 92). - MUTZNER, Geschichte des 
Grundpfandrechts in Graubunden, 1909. - CAILLEMER, Festschr. f. Brunner (1911), S. 279. -
PLANITZ, Hans. GBI. (1926), S. 12. 

§ 43. Das neuere Grundpfandrecht. 

I. Das gemeine Hypothekenrecht. Das Pfandrecht des rezipierten romischen 
Rechtes war die Hypothek. Als Pfandrecht ohne Besitz des Glaubigers, das eine 
mehrfache Verpfandung ermoglichte, das Verfallpfand zugunsten des Verkaufspfands 
beseitigte (Verbot der lex commissoria), entsprach es der Entwicklungsrichtung des 
deutschen Rechts. Weit erheblicher aber war die Verdrangung gesunder Rechtsge
danken, die die Aufnahme der Hypothek zur Folge hatte. Die jungere Satzung, 
wenngleich besitzloses Pfand, bedurfte doch zu ihrer Entstehung immer eines offen
kundigen Aktes, zu ihrer Geltendmachung der gerichtlichen Mitwirkung. Die Hy
pothek dagegen entstand durch formlosen Vertrag, Besitzergreifung und Pfandver
kauf nahm der Glaubiger ohne gerichtliche Kontrolle vor. Mit dem Gedanken der 
Publizitat verschwand weiter aus dem Pfandrecht der Rezeptionszeit der der Spe
zialitat. Nicht nur ein spezielles Grundstuck, sondern ganze Vermogen konnten jetzt 
mit der Wirkung voller hypothekarischer Haftung einem Glaubiger eingesetzt wer
den. Gesetzliche Pfandrechte, die haufig ein ganzes Vermogen erfaBten, wurden in 
groBer Zahl anerkannt. Da somit mehrere vertragliche oder gesetzliche Pfandrechte 
an derselben Sache bestehen konnten, bedurfte es einer besonderen Rangordnung; 
der Grundsatz der Prioritat des alteren Pfandrechtes genugte nicht mehr, weil die 
privilegierten Pfandrechte des romischen Rechts aufgenommen wurden. 

Damit war jedem gesunden Realkredit die Grundlage entzogen. Denn es war 
keinerlei Sicherheit gegeben, daB nicht altere, aber dem Glaubiger unbekannte ver-" 
tragliche oder privilegierte gesetzliche Pfandrechte seinem Rechte vorgingen. Nur 
beschrankte Abhilfe bot das V orrecht der pignora publica, der in formeller Weise 
begrundeten Pfandrechte. Dennoch wurde das romische Recht gemeines Recht 
und auch die Grundlage der meisten Partikularrechte, wobei aber den deutschrecht
lichen Pfandformen hauiig wie den pignora publica ein Vorrang wenigstens vor dem 
formlosen Vertragspfand zuerkannt wurde. Nur wenige Stadte, wie z. B. Munchen 
und Lubeck, blieben dem deutschen Grundpfandrecht ohne Schwanken treu. 

II. Das geltende Grundpfandrecht. Die Mangel des gemeinen Hypothekenrechtes 
riefen im 18. Jahrhundert in den groBeren deutschen Territorialstaaten eine Reform
gesetzgebung hervor, die wieder an die von der Rezeption unterbrochene deutsche 
Rechtsentwicklung anknupfte. Fuhrend wurden preuBische Gesetze, die Hypotheken
ordnungen von 1722 und 1783 und das ALR. Abgeschlossen wurde diese Entwick
lung, die im 19. Jahrhundert die meisten deutschen Staaten in ihren Kreis zog, 
durch die preuBische Grundbuchordnung von 1872, die Grundlage des geltenden 
Grundpfandrechts. Die Hauptideen dieser Renaissance sind folgende. 

Einmal der Gedanke der Publizitat. Eine Hypothek kann nur durch Eintragung 
in ein offentliches Buch entstehen (so zuerst im ALR. und ABGB.). Gesetzliche und 
stillschweigende Pfandrechte sind daher unmoglich (doch kennt das ZGB. noch 
gesetzliche Pfandrechte), nur Anspruche auf Eintragung zulassig. Auch die Pfand
privilegien muBten fallen: der Rang der Pfandrechte ist durch das Datum der Ein
tragung bestimmt. Der bei der Pfandentstehung mitwirkende Richter hatte weiter 
damit zugleich Recht und Pflicht der PrUfung ihrer RechtmaBigkeit. 1m neueren 
Recht beschrankt sich diese PrUfung auf die auBere Form der sachenrechtlichen Er
klarungen (formelle Legalitat), wahrend sie in einigen altereD. Gesetzen auf ihre ma
terielle GUltigkeit erstreckt worden war (materielle Legalitat). Auch der Pfand
verkauf durfte nun wieder nur unter gerichtlicher Mitwirkung, im neueren Recht 
nur im Wege gerichtlicher Zwangsvollstreckung vor sich gehen. 
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Spdann das Spezialitatsprinzip. Grundpfandrechte konnen nur an einzelnen 
bestimmten Grundstiicken bestehen. Generalhypotheken sind beseitigt. Speziell 
bestimmt sein muB weiter der Betrag der Forderung, fiir den das Grundstiick haftet; 
doch geniigt bei der Hypothek die Augabe des Hochstbetrags. Fest steht endlich 
fiir jedes Grundpfandrecht die Stelle, an der es unter mehreren Pfandrechten das 
Grundstiick erfaBt (Prinzip der festen Pfandstelle). Fallt ein Pfandrecht fort, so 
riicken, im Gegensatz zum romischen Recht, die spateren nicht nach, sondern es 
entsteht eine offene Stelle, die das geltende Recht durch ein Eigentiimerpfandrecht 
ausfiillt. 

Endlich der Gedanke der Selbstandigkeit. Den Kern des Hypothekenrechts 
bildet heute freilich die akzessorische Hypothek. Streng akzessorisch ist indessen 
nur die Sicherungshypothek, wahrend die Grundform der Hypothek, die Verkehrs
hypothek, nur beschrankt akzessorisch ist; dagegen ist die Grundschuld nebst der 
Rentenschuld abstrakt. Auch das ZGB. kennt ein abstraktes Grundpfand, die 
GiiIt, ZGB. 847ft 

Das franzosische Pfandrecht anerkennt noch ein Besitzpfand (nantissement) in der Form der 
antichrese, die selten vorkommt. Hauptform ist die hypotMque. Sie entsteht durch Schaffung 
einer notariellen Urkunde. Einer Eintragung bedarf es nicht; diese ist nur bedeutsam fiir den 
Rang des Rechtes und muB aIle 10 Jahre erneuert werden. Die Hypothek ist streng akzessorisch, 
als unmittelbarer AusfluB der personlichen Haftung. Sie wird daher mit den Generalhypotheken 
zusammengefaBt, die das franzosische Recht in groBer Zahl und mit verschiedenem Inhalt 
(Scheidung von privileges und hypotMques) anerkennt. 

In England ist seit 1926 das Eigentumspfand beseitigt. Der Schuldner bleibt Eigentiimer 
und behalt den legal estate am Grundstiick. Auch der Glaubiger erhalt ein legal estate auf Zeit 
(hiichstens 3000 Jahre). Der Schuldner hat das Recht auf Riickzahlung bei Falligkeit und auf 
Riickfall. Die erste Hypothek wird nicht eingetragen; sie ist gesichert,da der Glaubiger das Recht 
auf den Besitz der Rechtsurkunden hat. Spatere Hypotheken werden eingetragen. Bis zur Ein
tragung geben sie nur em equitable interest. Die Verwertung des Grundstiicks erfolgt durch Ver· 
kauf. Neben dem mortgage (term for years) bestehen zwei weitere Sicherungsmoglichkeiten: 
eine Grundlast (charge) sowie das lien (Zuriickbehaltungsrecht des Glaubigers an den das Grund
stiick betreffenden Urkunden, title deeds). 

III. Das Nii.herrecht. 

§44. 
I. Das Mittelalter. 1. Alteres Recht. Die Naherrechte sind die letzten Auslaufer des ehe

maligen Kollektiveigentums am Grund und Boden. Als dieses sich in Einzeleigentum wandelte, 
verblieben den friiheren Miteigentiimern dingliche Anwartschaftsrechte, d. h. Rechte auf Eigen
tumserwerb, der vom Eintritt einer Bedingung abhangen soIl. Diese Anwartschaftsrechte haben 
im Mittelalter regelmaBig eine weitere Beschrankung ihres Inhalts erfahren. Sie erscheinen als 
bloBe Naherrechte: der Anwarter hat bei Verkauf des Grundstiicks an einen schlechter Berech
tigten einen Anspruch auf dessen Erwerb nur gegen Zahlung des Kaufpreises. Weil er naher zur 
Sache ist, kann er sie an sich ziehen, aber er muB sie vom Erwerber losen (Zugrecht, Losung, 
Retrakt). 

a} Arten (120, 121). Von den Wartrechten der friiheren Miteigentiimer hat sich am friihesten 
zum bloBen Naherrecht abgeschwacht das der Markgenossen. Nach salischem Volksrecht kann 
noch jeder Genosse, wenn ein anderer sein Land an einen Ausmarker verauBert, mit der Wirkung 
widersprechen, daB das Grundstiick der Genossenschaft heimfaIlt, im Mittelalter nur so, daB 
er selbst in den Grundstiickkauf eintritt. Diese Mar klosung, partikular bis zur Neuzeit erhal
ten, hat sich im Mittelalter weiter zur bloBen Nachbarlosung, die nur den nachsten An
rainern zustand, abgeschwacht. In grundherrlichen Verhaltnissen wurde das Naherrecht auf 
den Grundherrn beschrankt. Die Satze dieses Grundherrnretraktes wurden dann auf andere 
FaIle ausgedehnt, so auf den der privaten Grundleihe, des Lehnrechtes, des Obereigentums. 
Weiter nahm die Gemeinde als offentlich-rechtliche Korporation ein Naherrecht in Anspruch 
(Gemeinderetrakt). 

Langer hat es gedauert, bis sich die Wart- und Beispruchsrechte zur Erblosung ab
schwachten. Nur wenn der Eigentiimer sich durch den Grundstiicksverkauf aus einer Not
lage befreien woIlte, schrankte man zunachst das Recht des Erben auf ein bloBes Naherrecht 
ein. Ais die Erblosung spater allgemein wurde, blieb sie doch nach dem Kreise der Naher
berechtigten partikular verschieden gestaltet. Auf das Gesamthandseigentum der Hausge-

Planitz, Grundzillle. 2. Auf!. 5 
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meinderschaften geht der Ganerbenretrakt und die Teillosung zuriick, Naherrecht.e, die 
von den Miteigentiimern, Miterben oder den Eigentiimern der Teile eines urspriinglich ein
heitlichen Grundstiicks beim Verkaufe des Anteils eines Mitgemeinschafters geltend gemacht 
werden konnten. 

In Nachbildung dieser gesetzlichen Naherrechte hat man endlich im Mittelalter auch vertrag
lich V or ka ufsrech te begriindet, so vor allem zugunsten des VerauBerers oder eines Dritten 
bei der tJbereignung oder Verleihung eines Grundstiicks. 

b) Rechtsatze. Dem Vorkaufsrecht wahrte die Offentlichkeit des tJbertragungsaktes seine 
dingliche Wirkung; beim gesetzlichen Naherrechte beruhte sie in der Publizitat der Anwartschaft. 
Immer gab es daher einen Anspruch unmittelbar gegen den dritten Erwerber auf tJbereignung des 
Grundstiicks, nicht nur auf Schadenersatz gegen den verauBernden Eigentiimer. Dieser An
spruch war bedingt durch Erklarung des Berechtigten gegeniiber dem Eigentiimer, z, T. auch 
gegeniiber dem Erwerber, daB er in den Kauf eintrete, und diese Erklarung wieder konnte nur 
unter der Bedingung abgegeben werden, daB der Eigentiimer das Grundstiick an einen schlechter 
Berechtigten verkauft hatte. Bei Kindskauf, Tausch, Schenkung war es regelmiiBig ausge
schlossen. Die Erklarung war an eine Frist von Jahr und Tag, meist mit Kenntnisnahme yom 
Verkauf beginnend, gebunden; doch wurde z. T. die Ablehnung eines Kaufangebots an den 
Naherberechtigten als Verzicht auf das Niiherrecht behandelt. 

2. N eueres Recht. Trotz der Rezeption haben die Niiherrechte sich erhalten, ja vermehrt. 
Die im Charakter der Zeit liegende Sprengung der mittelalterlichen Vermogensgebundenheit 
rief eine Reaktion hervor, die den Naherrechten zugute kam. So dehnte man sie z. T. auf das 
bewegliche Vermogen aus. AbschlieBungstendenzen des neueren Territorialstaats fiihrten zum 
Terri torialretrakt, der beim Grundstiicksverkauf an Nichtlandsassige, an Juden, an die 
tote Hand usw. eintrat. Nach dem Muster der Italiener suchte man eine Theorie der Retraktrechte 
zu entwickeln. Gemeinrechtliche Geltung erlangte freilich nur der im lombardischen Lehnrecht 
entfaltete Retrakt des Lehnsherrn und der Lehnsfolger bei einem Verkauf des Guts durch den 
Lehnsmann (retractus feudaIis). Die Partikularrechte, z. B. noch das ALR., haben sich ein
gehend mit ihnen beschaftigt. 

II. Die neueste Entwicklung. Seit dem 18. Jahrhundert wurden die Naherrechte als 
mittelalterliche verkehrsfeindliche Bindungen des freien Eigentiimers bekampft. Schon die 
franzosische Revolution beseitigte sie vollig. Die meisten deutschen Staaten folgten in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, ohne in der Regel so radikal zu sein. 

Das BGB. lieB von gesetzlichen Naherrechten nur das Vorkauisrecht der Mit
erben bestehen (2034), das ZBG. weitergehend das der Miteigentiimer (682). Da
neben sind noch landesrechtlich Vorkaufsrechte in Geltung (EG.64), so z. B. in 
PreuBen zugunsten der Miterben bei Anerbengiitern und zugunsten des Enteigneten. 
Yom BGB. selbst geregelt wurden dagegen das gewillkiirte Naherrecht beim Grund
stiicksverkauf (sog. Vorkauisrecht, 1094££.), das yom BGB. nach dem Vorbild des 
ALR. als im Grundbuch eintragungsfahiges Recht yom obligatorischen Vorkauis
recht unterschieden wird, mit dem es infolge der Zuriickdrangung der 6ffentlichen 
Dbertragungsformen im Liegenschaftsverkehr noch im 19. Jahrhundert vielfach zu
sammengeworfen worden war. 

Neuestens hat man versucht, das Naherrecht als Waffe im Kampfe um eine soziale Boden
politik zu verwenden. So wurden Vorkaufsrechte gewahrt durch das Reichssiedlungsgesetz 
yom 11.8.1919 an gemeinniitzige Siedlungsunternehmen, um Siedlungsland beschaffen zu 
konnen, durch das Reichsheimstattengesetz yom 10.5.1920 an den Heimstattenausgeber (Reich, 
Staat, Gemeinde usw.), um den Handel mit Heimstatten zu unterbinden. 

Schrifttum: WALCH, DasNaherrecht, 1766. -LABAND, Arch. ziv. Prax. 52 (1869), S. 151.
STEINHAUSER, Das Zugrecht nach den biindnerischen Statutarrechten, 1896. - BRUCK, Jherings 
Jahrb.79 (1928), S. 197. 

III. Das Wiederkaufsrecht. Zum gleichen Zweck verwendet die neueste Siedlungsgesetz
gebung auch ein gesetzliches dingliches Wiederkaufsrecht. Dagegen war dem Mittelalter und der 
bisherigen Landesgesetzgebung, fiir welche die preuBischen Gesetze iiber Rentengiiter (1890) 
maBgebend gewesen waren, nur ein kraft Vertrags entstandenes dingliches Wiederkaufsrecht 
bekannt. Der Wiederkauf setzte friiheres Eigentum des Berechtigten, dagegen nicht Verkaufs
absicht des gegenwartigen Eigentiimers voraus; im iibrigen finden die Satze des Vorkaufsrechts 
Anwendung. 



Der altere Liegenschaftsbesitz. Die Gewere. 67 

II. Abschnitt. 

Rechtsverkehr und Rechtsschutz im Liegenschaftsrecht. 

1. Kapitel. 

Die Form der Liegenschaftsrechte. 

§ 40. Der altere Liegenschaftsbesitz. Die Gewere. 

I. Bedeutung der Beehtsform im Liegensehaftsreeht. Rechtsverkehr und Rechts
schutz im Grundstiicksrecht sind davon abhangig, daB die Sachenrechte auBerlich 
in die Erscheinung treten (Publizitatsprinzip). Das nackte dingliche Recht ist als 
abstrakter Begriff jugendlichen Volkern nicht erkennbar, es bedarf der Konkreti
sierung durch die Rechtsform der Gewere. An dieser hielt man auch fest, als man 
im spateren Mittelalter fahig wurde, das dingliche Recht auBerhalb seiner auBeren 
Erscheinungsform zu erfassen, weil die Sichtbarkeit des Rechtes die Sicherheit des 
Rechtsverkehrs verbiirgte. 1m neueren Rechte hat das Grundbuch diese Publizitats
funktion iibernommen. 

II. BegriffundWesenderGrundstiieksgewere. 1. Die Gewere ist die Rechts
form des dinglichen Rechts. Gewere hat, wer das dingliche Recht durch tatsach
liche Beherrschung der Sache zu verwirklichen scheint. Das ist der, dem die Nutzung 
des Grundstiicks zukommt (122); denn er ist o££enbar der dinglich Berechtigte, er 
macht offenkundig von seinem Recht durch Nutzung Gebrauch. Nicht jede tat
sachliche Sachherrschaft (corpus) ist also Gewere, sondern nur diejenige, die Ausdruck 
eines dinglichen Rechts zu sein scheint. Gewere fehlt daher dort, wo tatsachliche 
Sachherrschaft offenbar ohne dingliches Recht ausgeiibt wird, selbst wenn der In
haber Rechtsinhaber zu sein behauptet. Wer z. B. durch o£fenkundige Gewalt sich in 
die tatsachliche Herrschaft eines Grundstiickes setzt, hat keine Gewere (Entwerung). 
Andererseits ist Gewere trotz Mangels wirklicher Berechtigung gegeben, wenn nur 
der tatsachlichen Sachherrschaft offenbar ein dingliches Recht zugrundeliegt: der 
bloBe Rechtsschein erzeugt hier die selbstandigen Gewerewirkungen. Dabei urteilt 
das altere Recht nach objektiven Kriterien: die subjektive Rechtsbehauptung, 
iiberhaupt der Wille des Inhabers kommt nicht in Betracht. 

Gewere (ahd. giweri, weri) bedeutet Obhut, Besitz; die lat. Quellen sprechen von vestitura, 
investitura (Besitziibertragung). 1m franzosischen Recht heiBt sie saisine, im engIischen seisin 
(von sazjan setzen). 

2. Die Gewere ist aber nicht nur die Rechtsform des dinglichen Rechts, sondern 
insofern selbst ein Recht, als die Sachherrschaft selbstandige Rechtswirkungen 
erzeugt. Als solches ist die Gewere daher iibertragbar und vererblich. Der Erbe 
erwirbt unmittelbar mit dem Erbfall die Gewere an den Liegenschaften, wobei der 
Erblasser selbst als der Ubertragende angesehen wird (Der Tote erbt den Lebendigen, 
Ie mort saisit Ie vif). Durch bloBe Auflassung ohne korperliche Besitzeinweisung 
wird die Grundstiicksgewere iibertragen. Die Gewere geht daher auch nicht not
wendig mit dem Verlust der tatsachlichen Sachherrschaft zugrunde: trotz gewalt
samer Entwerung besteht die Gewere fort. 

Die Gewere ist also nicht der deutschrechtliche Ersatz des Sachenrechts (ALBRECHT), auch 
nicht nur das tatsachliche Gewaltverhaltnis (HEUSLER), sondern die eine selbstandige Rechts
position verschaffende Form des Sachenrechts. So im wesentlichen HUBER, GIERKE. 

III. Arten der Gewere. 1. Mittelbare und unmittelbare Gewere. Die 
Moglichkeit, die Grundstiicksnutzung durch Leihe an mehrere zu verteilen, hat die 
mehrfache Gewere hervorgebracht: unmittelbare (ledigliche) Gewere hat, wer kraft 
Sachenrechts die natiirlichen Friichte, mittelbare, wer Abgaben und Dienste aus dem 

5* 
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Grundstiick zieht. Doch wurde die mehrfach gestufte Gewere zunachst nur bei 
freien Leiheformen landrechtlich anerkannt, da bei der hof- und lehnrechtlichen 
Leihe die Gewere des Leihemanns nur hof- oder lehnrechtliche Geltung hatte, erst 
das spatere Mittelalter brachte die landrechtliche Gleichstellung. Die bei der freien 
Leihe entwickelte Zinsgewere des Herrn wurde im Mittelalter allgemein verwandt, 
wenn man eine Gewere durch bloBe Bestellung eines Zinses (Rekognitionszinses) 
ohne Sachiibertragung begriinden wollte. So hat sich das Grundpfandrecht dieser 
Rechtsform in der Satzung mit Zinsgewere des Glaubigers (oben § 42 III) bedient. 
Aus der Moglichkeit mehrfacher Gewere ergab sich sodann die Scheidung der Eigen
gewere (123) dessen, der eine Sache als ihm gehOrig besitzt, und der beschrankten 
Gewere kraft begrenzter dinglicher Berechtigung. 

2. Lei bliche und sog. ideelle Gewere. Das urspriingliche Erfordernis 
leiblicher Sachherrschaft ist fiir die Grundstiicksgewere friih aufgegeben worden. 
So entsteht die mittelbare, so die sog. ideelle Gewere (saisine de droit, Gegensatz: 
saisine de fait). Bei der mittelbaren Gewere tritt die Sachbeherrschung durch Grund
stiicksnutzung noch in den Leistungen des unmittelbaren Besitzers in Erscheinung. 
Nicht so bei der sog. ideellen Gewere. Der Entwerte behalt die Gewere, obwohl ihm 
jede Grundstiicksnutzung entzogen wurde (124); durch Erbschaft erlangt der Erbe 
die Gewere, selbst wenn ein Nichtberechtigter sich des hinterlassenen Gutes be
machtigt (364); Zuweisung der Grundstiicksgewere durch gerichtliches Urteil, Grund
stiicksiibertragung durch gerichtliche Auflassung verschaffen auch ohne korperliche 
Besitzeinweisung die Gewere am Grundstiick (130). Der Grund dieser Erscheinung 
liegt im Publizitatsgedanken. Sichtbar war hier freilich nicht wie sonst die dem ding
lichen Recht entsprechende tatsachliche Sachherrschaft, wohl aber der das dingliche 
Recht begriindende Umstand. Die gerichtlichen Akte, Urteil und Auflassung, und 
ebenso die Erbschaft waren kundbare Rechtsentstehungstatsachen. Ebenso ermog
lichte die Kundbarkeit des friiheren Besitzes und der gewaltsamen Entwerung 
die Fortsetzung der Gewere. Die ideelle Gewere wirkt beschrankter als die leibliche: 
nur gegeniiber dem Entwerer, dem Nichterben, dem Auflassenden, dem Verurteilten 
(relative Wirkung). 

3. Ruhende und anwartschaftliche Gewere ist Gewere ohne gegenwartige Sach
herrschaft, daher ohne gegenwartige Wirkung. Die Gewere ruht, wenn ein dinglich Berechtigter 
kraft seines Rechts einem andern die Nutzung voriibergehend viillig entzieht. So ruht die Ge
were des Eigentiimers, solange ein Nutzpfand oder eine zinslose Leihe besteht. Anwartschaft
liche Gewere hat, wem ein anwartschaftliches Sachenrecht zusteht; so besonders der Pfand
glaubiger bei jiingerer Satzung. Mit Bedingungseintritt erhiiJt die Gewere die Wirkung einer 
leiblichen. 

4. Rechtsgewere. Soweit Rechte an Grundstiicken selbst wie Grundstiicke behandelt 
wurden, war an ihnen auch eine Gewere gegeben. Dariiber hinaus erkannte man eine Rechts
gewere auch an solchen Grundstticksrechten an, die keine Sachgewere gaben, wie Zinsen und 
Renten. 

5. Rechte Gewere (125) entsteht, wenn eine durch gerichtliche Auflassung erworbene 
Gewere Jahr und Tag unangefochten bestanden hat. Fremde Rechte kiinnen dann infolge Ver
schweigung nicht mehr geltend gemacht werden: die Gewere ist unangreifbar geworden. Spater 
lieB man tiber den Fall der gerichtlichen Auflassung hinaus auch bei sonstigem offenkundigen 
Gewereerwerb rechte Gewere entstehen (125a). 

IV. Die Wirkungen der Gewere. 1. Die Gewere dient der Rechtsverteidigung 
(Defensivwirkung), denn sie dient der Friedensordnung. Der in der Gewere ver
wirklichte Zustand ist des Friedensschutzes teilhaftig, denn von der Gewere schlieBt 
man auf das in ihr verkorperte Recht. Es wird vermutet, daB dem Inhaber der Ge
were auch das in ihr erscheinende Sachenrecht zustehe. Jedwede Eigenmacht gegen 
die Gewere ist daher verboten (125b); der Besitzer hat das Recht der Selbsthilfe 
oder der gerichtlichen Klage. Diese ist im alteren Recht Strafklage. SolI Gewere 
gebrochen werden, so bedarf es immer der gerichtlichen Klage. Aber auch im Pro
zesse ist die Rechtsstellung des Gewereinhabers bevorzugt: er steht in der Vertei-
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digungsstellung und ist daher naher am Beweise seines Rechtes. Der Klager kann 
nur siegen, wenn dem Beklagten der Beweis mi31ingt, oder wenn er selbst starkere 
Gewere zu beweisen vermag. Berufen sich beide Parteien auf gleichstarke Gewere 
wie z; B. bei Grenzstreitigkeiten, so muBte die Person des Gewereinhabers festge
stellt werden. Die Berufung auf starkere Gewere kam zunachst bei ideeller Gewere 
vor. Auch dieser wurde die Defensivkraft zugesprochen. lndem aber z. B. der Ent
werte seine ideelle Gewere gegen den Entwerer verteidigte, ging er zugleich klage
weise gegen ihn auf Herstellung der ihm zukommenden leiblichen Gewere vor. So 
entstand die Offensivkraft der Gewere. 

2. Die Gewere dient der Rechtsverwirklichung (Offensivwirkung). Die star
kere Gewere gibt ihrem lnhaber die Macht, eine schwachere Gewere im Klagewege 
zu beseitigen. So ist es bei ideeller Gewere; der wirklicheErbe kann z. B. das er
erbte Grundstuck vom Erbschaftsbesitzer herausverlangen. So ist weiter nach 
Ausbildung der mehrfachen Gewere der lnhaber der Eigengewere berechtigt, die 
nur beschrankte Gewere zu brechen, z. B. die des Beliehenen, wenn die Leihezeit 
abgelaufen ist. 

Endlich kann auch eine ruhende oder anwartschaftliche Gewere sich angriffsweise durch
setzen, wen:IJ. sie zur Wirksamkeit erstarkt ist. 

3. Die Gewere dient der Rechtsubertragung (Translativwirkung). Die "Ober
tragung eines dinglichen Rechtes ist nur in der Form der "Obertragung der Gewere 
wirksam. Dazu gehorte nach altem Recht die "Obertragun~ der leiblichen Gewere. 
Aber schon in frankischer Zeit wird bei Liegenschaften die "Obertragung der ideellen 
Gewere, im spateren Mittelalter weiter der Bucheintrag als genugend angesehen. 
War die ubertragene Gewere mit einem Mangel behaftet, weil die subjektive Rechts
behauptung dem objektiven Rechte nicht entsprach, so blieb sie auch in der Hand 
des Erwerbers mangelhaft. Der Mangel wurde nur geheilt, wenn rechte Gewere 
zur Entstehung kam. 

Schrifttum: ALBRECHT, Die Gewere als Grundlage des alteren deutschen Sachenrechts, 1828. 
- A. HEUSLER, Die Gewere, 1872. - E. HUBER, Die Bedeutung der Gewere im deutschen Sachen
recht, 1894. - BUCKLING, Die Wechselwirkung gewererechtlicher und fronungsrechtlicher 
Elemente im Liegenschaftsrecht, 1911 (Beyerles Beitr.6, 2). - E. MEYER, Zur Geschichte 
des Immobiliarrechts in der deutschen Schweiz, 1921 (Gierkes Unters. 118). 

§ 46. Der jiingere Liegenscbaftsbesitz, 

I. Mit der Rezeption drang der romische Besitzbegriff in Deutschland ein. 
Er unterschied sich von dem deutschen vor allem durch starkere Betonung der tat
sachlichen Gewalt (corpus), also Ablehnung der mehrfachen und ideellen Gewere, 
weiter durch Beschrankung auf den Fall des animus domini, so daB der Nichteigen
tumer (von gewissen Ausnahmen abgesehen) nur detentio hat, endlich durch gleiche 
Behandlung des Mobiliar- und lmmobiliarbesitzes. Aber schon in der italienischen 
Doktrin und Praxis hatte das rezipierte Besitzrecht wesentliche Umgestaltungen 
im germanistischen Sinne erfahren, und dieser ProzeB setzte sich in Deutschland 
fort; er fand in den neueren Gesetzbuchern einen gewissen AbschluB. Die Scheidung 
von Liegenschafts- und Fahrnisrecht, die im gemeinen Besitzrecht vollig aufgegeben 
wurde, drang infolge der Ausbildung des Grundbuchwesens von neuem durch. 
Weiter konnte sich die romische Beschrankung des Besitzes auf den Eigentiimer, 
dem nur Faustpfandglaubiger, Prekarist und Sequester gleichgestellt werden, nicht 
durchsetzen. Es wurde nicht nur das Besitzrecht des beschrankt dinglich Berechtigten 
allgemein anerkannt, sondern jede Sachherrschaft, die mit dem Willen, ein Recht fiir 
sich auszuiiben, betatigt wurde, erschien als Besitz (ALR.: unvollstandiger Besitz). 
So blieb auch ein mehrfacher Besitz anerkannt, den schon die mittelalterlichen 
italienischen Juristen unter die Begriffe der possessio naturalis (corpore) und civilis 
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(animo) gebracht hatten. Auch die ideelle Gewere setzte sich fort. 1m FaIle gewalt
samer Entsetzung aus dem Besitz wurde zeitweilig die Fortdauer des Besitzes an
erkannt (ALR.). Die Erbengewere erhielt sich zunachst (so noch CC.), wurde aber 
durch das gemeinrechtliche Erfordernis besonderer Besitzergreifung verdrangt. Urteil 
und Auflassung begriindeten zwar keinen Besitz mehr, doch gewahrte die Eintragung 
ins Grundbuch einen gewissen Ersatz (besonders ABGB.: Tabularbesitz). Die rechte 
Gewere setzte sich in den Publizitatswirkungen des Grundbuchs fort. Eine reiche 
Entfaltung erlebte die Rechtsgewere; uber die romische quasi possessio an Servi
tuten hinaus wurde ein Rechtsbesitz an allen in dauernder Ausubung befindlichen 
Rechten anerkannnt (ALR., ABGB.). 

Nach romischer Auffassung ist aller Besitzerwerb (auch bei der Tradition) ori
ginar. Dagegen wurde schon im alteren gemeinen Recht und sodann besonders in 
den neueren Gesetzbiichern, deutschrechtlichen Anschauungen folgend, die Uber
trag bar kei t des Besitzes anerkannt (ALR., ABGB.). Der Besitz wird durch korper
liche Ubergabe iibertragen. Doch kannten das romische wie das germanische Recht 
Ersatzmittel der Ubergabe. Aus deren Vermengung hat die Theorie die traditio 
ficta (Gegensatz: traditio vera) als Besitziibertragung ohne leibliche Ubergabe ent
wickelt. MiBverstandlich wurde dabei die Ubergabe durch Tradition der Schliissel 
und der Urkunde als symbolische Tradition aufgefaBt. 

II. Nach geltendem Recht ist der Besitz die tatsachliche Herrschaft einer Person 
iiber eine Sache (BGB. 854 Abs. 1, ZGB. 919). Das gilt fiir jede selbstandige Sach
herrschaft; nur der unselbstandigen Inhabung wird der Charakter als Besitz abge
sprochen (BGB. 855). Der Besitz kann daher Eigen- oder Fremdbesitz sein (so 
BGB.; nach ZGB.: selbstandiger und unselbstandiger Besitz). Die mehrfache Ge
were erscheint in den Formen des mittelbaren und unmittelbaren Besitzes wieder 
(BGB. 868, ZGB. 920), die ideelle im Erbenbesitz (BGB. 857, ZGB. 560); der Rechts
besitz ist auf Grunddienstbarkeiten und beschrankte personliche Dienstbarkeiten 
beschrankt. Dem Grundstiickbesitz ist die Funktion der Erscheinungsform des 
dinglichen Rechtes genommen; sie kommt dem Grundbucheintrag zu. 

Das englische Recht unterscheidet ahnlich wie das deutsche actual und legal possession. 
Fiir Grundstiicke spricht man noch heute von seisin (an freehold) ; hier hat sich die ideelle Gewere 
erhalten, besonders fiir den gesetzlichen Erben, der seine seisin in law durch Besitzergreifung 
(entry) in eine seisin in deed verwandelt. 

Das geltende Recht anerkennt orig.inaren und abgeleiteten Besitzerwerb. Abge
leitet wird Besitz durch korperliche Ubergabe oder durch Besitzvertrag erworben 
(BGB. 854 Abs. 2). Die korperliche Ubergabe kann durch Ubergabe eines die Sach
herrschaft verschaffenden Mittels (z. B. eines Schliissels), durch Zeichnung, Uber
gabe von Warenpapieren ersetzt werden (vgl. ZGB. 922, 925). 

Schrifttum: v. SaVIGNY, Das Recht des Besitzes, 1803. - BRUNS, Das Recht des Besitzes 
1848. - BIERMANN, Traditio ficta, 1891. 

§ 47. Das Grundbncb. 
I. Das mittelalterliche Recht. Die Anfange des Grundbuchs liegen in den deut

schen Stadtbiichern, in die man seit dem 12. Jahrhundert die vor dem Stadtgericht 
oder dem Stadtrat abgeschlossenen Rechtsgeschafte einzutragen begann (zuerst 
in Koln, seit 1135). Die Eintragung sicherte dem Geschaft das Gerichtszeugnis. 
Man trug ein in zeitlicher Aufeinanderfolge, ohne Sonderung der Geschafte nach 
Art und Inhalt. Doch bald begann man die Technik der Buchfiihrung zu verbessern. 
Zunachst legte man fiir wichtige Geschafte besondere Biicher an (die VerlaB- oder 
Erbebiicher, die Pfand- und Rentenbiicher) und teilte die groBeren Stadte in Buch
bezirke mit getrennter Buchfiihrung ein. Weiter fing man (zuerst in Koln im 
13. Jahrhundert) an, aIle ein Grundstiick betreffenden Vermerke an einer Stelle 
des Buchs zusammenzutragen. So kam man zum Realfoliensystem: die Biicher 
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wurden von vornherein nach StraBen und Grundstucken eingeteilt, so daB jedes 
Grundstuck ein besonderes Blatt erhielt (zuerst in Danzig). Die entscheidende 
Wandlung aber fiihrten einzelne mittelalterliche Stadtrechte herbei, indem sie den 
Bucheintrag aus einem bloBen Beweismittel des Vertragsabschlusses zum Perfek
tionsakt machten: der Dbergang des Eigentums (so Lubeck, Bremen) oder der be
grenzten dinglichen Rechte (so Munchen, Wien, Hamburg) erfolgte jetzt durch 
Einigung und Eintragung im Grundbuche. Weiter kam dem Bucheintrag die Kraft 
des Gerichtszeugnisses, damit dem Grundbuche 6ffentlicher Glaube zu. 

II. Mit der Rezeption gelangten die freien Formen der r6mischen Immobiliar
rechtsgeschiifte zur gemeinrechtlichen Geltung. Die Bedeutung der Grundbucher 
trat daher zunachst zuruck. Doch blieben sie in den Partikularrechten meist bei 
Bestand und die Neuzeit hat ihnen allmahlich eine beherrschende Stellung zuge
wiesen. Erst jetzt wurde das System der Realfolien, seltener das der Personalfolien, 
allgemein angenommen, wurden Grundbucher auch fur das platte Land angelegt. 
Doch beschrankten sich die meisten Staaten zunachst auf Pfandbucher, in die nur 
Pfandrechtsbestellungen, keine Dbereignungen Aufnahme fanden (Pfandbuch
system, PreuBen 1783). Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Grund
buchsystem herrschend, nach dem auch die Rechtswirksamkeit der Eigentums
ubertragung an die Eintragung im Grundbuche geknupft war. Dabei gingen altere 
Rechtsordnungen von dem Prinzip der formalen Rechtskraft des Grundbuchs 
aus: die formell gultige Eintragung verschafft auch ohne giiltige Einigung das ma
terielle Recht. Dagegen laBt das geltende Recht nach preuBischem Vorbild (1872) 
eine Rechtsanderung nur durch Einigung und Eintragung eintreten (materielles 
Konsensprinzip). Fehlt die Einigung, so wird das Recht nicht erworben; der Be
rechtigte kann von dem unrichtig Eingetragenen Berichtigung des Grundbuchs ver
langen. Doch wird der redliche Erwerber durch den 6££entlichen Glauben des Grund
buchs geschutzt: zu seinen Gunsten gilt das Grundbuch als richtig (BGB. 892). Die 
Grundbucher werden heute nach Realfolien angelegt, nur ausnahmsweise nach Per
sonalfolien. Das formelle Grundbuchrecht regelt die Reichsgrundbuchordnung (1897), 
die Einzelheiten das Landesrecht. Fur Pflichtverletzungen der Grundbuchbeamten 
haftet der Staat ausschlieBlich (GBO. § 12, RVerf. 131). Die Grundbuchverfassung 
ist in Deutschland, der Schweiz und 6sterreich voll durchgefiihrt. England hat neuer
dings den Grundbuchern ahnliche Register angelegt, Frankreich hat seine veralteten 
Register ganz beseitigt. 

Seit dem 16. Jahrhundert kam es in einzelnenTeilen Englands zurRegistrierung(enrolment) 
der tJbertragungsurkunden (deed). Aber erst das Gesetz von 1897 fiihrte nach deutschem Vorbild 
ein Grundbuch ein. Es ist bisher nur fiir London eingerichtet mit Eintragungszwang fiir aIle 
Grundstiicke. 1m iibrigen Land besteht nur ein Grundlastenregister. Nach dem Gesetz von 1925 
kann das Grundbuch nach 1935 allgemein eingefiihrt werden. Die Eintragung verschafft absolute 
title, wenn eine Priifung der Rechtsbestandigkeit vorausging; miJ3lang sie in einem Punkte, so 
verschafft sie qualified title, ohne Priifung nur possessory title. In diesen Fallen bleiben die dem 
Recht des VerauBerers entgegenstehenden Rechte bei Bestand. Der offentliche Glaube ist so
weit beschrankt. 

Schrifttum: RANDA, Griinhuts Z.6 (1879), S.81. - AUBERT, ZRG. G. 14 (1893), S. 1. -
REHME, Liibecker Oberstadtbuch, 1895; Geschichte des Miinchener Grundbuchs, 1903; Stadt
rechtsforschungen, 2 Bde., 1908, 1909; Grundbuchwesen in Berlin, Gierkefestschrift (1911), 
S. 525ff.; Stadtbiicher als Geschichtsquelle, 1913; Stadtbuchstudien, ZRG. G. 37 (1916), S. 1ff., 
38 (1917), S.450, 40 (1919), S. 1; Stadtbiicher des Mittelalters 1, 1927. - K. BEYERLE, Die 
deutschen Stadtbiicher, Deutsche GeschichtsbI. 11 (1910), S. 145ff. - KLEEBERG, Arch. Urk.
Forschung 2 (1910), S.407. - REDLICH, MJOG.32 (1911), S. 165; Die Privaturkunden des 
Mittelalters 1911. - AUBIN, Westd. Z. 31 (1912), S. 195. - STRIPPEL, Die Wahrschafts- u. 
Hypothekenbiicher Kurhessens 1914 (Heymanns Arb. 24). - HIS, Zur Geschichte des Basler 
Grundbuchs 1915. - KOVATS, ZRG. G. 39 (1918), S.45, 40 (1919), S. 1. - HEYMANN, HWB. 
d. StW., 5 (1923) 4. Auf I., Art. Hypothekenbiicher. - SCHUBERT, ZRG. G. 41) (1925), S. 250. 
- LUDICKE, Berliner Grundbiicher, 1924. - K. BEYERLE, Quellenreihe zur Geschichte des 
iUteren Kolner Schreinswesens 1930; Jahresbericht der Gorres-Ges. 1929/30, Sonderdruck (1930). 
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2. Kapitel. 

Erwerb und Verlust der Lieg'enschaftsrechte. 

§ 48. Urspriinglichel' Erwel'b und Verlust der Liegenschaftsrechte. 

I. Eigentumserwerb durch Aneignung (Okkupation). Die eigenmachtige In
besitznahme herrenlosen odeI' eroberten Landes (Landnahme) ist die alteste Form 
urspriinglichen Eigentumserwerbs an Grundstiicken. Sie begriindet Kollektiveigen
tum, soweit das Yolk odeI' engere Verbande okkupieren, Individualeigentum, soweit 
del' einzelne Volksgenosse durch Rodung in del' Volks- odeI' Markallmende die Land
nahme vollzieht. J eder V olksgenosse war urspriinglich berechtigt, herrenloses Land 
im Volksgebiet sich so anzueignen: er macht damit das dem ganzen Volke zustehende 
Herrschaftsrecht geltend. Dieses Herrschaftsrecht nimmt seit frankischer Zeit del' 
Konig fiir sich in Anspruch: er gestaltet es zu einem ausschlieBlichen koniglichen 
Aneignungsrechte (126). Jede Okkupation durchRodung bedarf nun koniglicher Ge
nehmigung. 1m Mittelalter versuchten die Konige ohne endgiiltigen Erfolg ihr 
Recht zu einem koniglichen Bodenregal auszugestalten. In del' Hand del' Landes
herren erheblich gesteigert, ist das Aneignungsrecht in neueren Partikularrechten 
zum staatlichen Eigentum an allen nicht im Privateigentum stehenden Grund
stiicken umgewandelt worden; das ist noch del' Standpunk des franzosischen Rechts. 
Doch ist das ALR. und das BGB. zum staatlichen Aneignungsrecht an herrenlosen 
Grundstiicken zuriickgekehrt (so auch das englische Recht); del' Fiskus erwirbt heute 
Eigentum durch Eintragung in das Grundbuch (BGB. 928, EG. 190). Landesrecht
liche Aneignungsrechte anderer Personen (Stadte, Rittergiiter) bleiben bestehen 
(EG. 129). Die freie Okkupation herrenlosen Landes des romischen und gemeinen 
Rechts ist beseitigt. 

II. Die Enteignung. 1. Geschichte. Eine Enteignung war dem alteren deut
schen Recht unbekannt. Es bestand praktisch kein Bediirfnis und fehlte an einer 
Rechtsgrundlage. Am friihesten tritt beides in den Stadten ein, die seit dem 14. Jahr
hundert im gemeinen Interesse, z. B. zwecks Mauerbau, Feuerverhiitung, in das Pri
vateigentum eingreifen (136a). Abnliches entstand im Berg- und Deichrecht. Eine 
theoretische Grundlegung der Enteignung schuf erst das Naturrecht, das sie auf das 
Hoheitsrecht des Staates (jus eminens des HUGO GROTIUS) zuriickfiihrte und wegen 
der Unverletzlichkeit des Privateigentums justa causa und volle Entschadigung des 
Enteigneten verlangte (MONTESQUIEU). Diese Grundsatze wurden zuerst in Eng
land, dann 1789 in Frankreich durchgefiihrt; das grundlegende franzosische Gesetz 
von 1810 verlangte richterlichen Ausspruch del' Enteignung. In Deutschland hatten 
bereits die Kodifikationen, besonders ALR. und ABGB., die naturrechtlichen Satze 
aufgenommen. 1m 19. Jahrhundert wuchs die Bedeutung del' Enteignung infolge 
des Ausbaus del' Eisenbahnen erheblich; sie wurde in zahlreichen Landesgesetzen 
geregelt (PreuBen 1874). Das EG. 109 behielt das Enteignungsrecht dem Landes
rechte vor. Nach RV. Art. 7 Ziffer 12 gehort das Enteignungsrecht zur konkurrie
renden Zustandigkeit del' Reichsgesetzgebung. Vgl. ZGB. 711£f. 

2. Rechtssatze des geltenden Enteignungsrechts. Die Enteignung ist 
nul' zulassig, wenn sie zum Wohle del' Allgemeinheit erfolgt, RV. Art. 153 Abs. 2, 
155 Abs. 2. Gegenstand del' Enteignung ist in del' Regel das Grundeigentum, kann 
abel' auch jedes andere dingliche Recht nebst dem Miet- und Pachtrecht sein. Die 
Enteignung erfolgt durch den Staat zugunsten des Staates odeI' einer anderen Person 
(des Unternehmers). Durch einen Verwaltungsakt wird dem Unternehmer ein 
o££entlich rechtlicher Anspruch auf Enteignung zugesprochen. In geordnetem Ver
waltungsverfahren wird sodann del' Enteignungsgegenstand und die Entschadigung 
festgesetzt; wegen del' Angemessenheit del' Entschadigung konnen die Gerichte an
gerufen werden, RV. Art. 153 Abs. 2. Das Verfahren schlieBt mit dem Enteignungs-
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ausspruch der BehOrde. Dieser hat die dingliche Rechtsanderung ohne Grundbuch
eintragung zur Folge; er ist ein o£fentlich rechtlicher Akt mit privatrechtlichen Wir
kungen. Der bisher Berechtigte verliert das Recht; der Unternehmer erwirbt es 
originar. 

Schrifttum: LAYER, Prinzipien des Enteignungsrechts, 1902. - HOLTZE, Forschungen z. 
brandenb. u. preu13. G. 31 (1920), S. 140. - MARTIN WOLFF, Reichsverfassung und Eigentum, 
Festg. f. Kahl, 1923. - TRIEPEL, Goldbilanzverordnung und Vorzugsaktien, ein Rechtsgut
achten 1924. - WITTMAYER, HWB. Staatsw. 3 (1926), 4. Auf I., S.730 . 

. III. Die Ersitzung. Dem deutschen Recht war eine Ersitzung von Liegenschaftseigentum 
fremd. Erst durch die Rezeption wurde sie in das gemeine Recht und in viele Partikularrechte 
aufgenommen, und zwar in der Form der romisch-kanonischen Theorie, wonach der Erwerb 
auf Grund eines titulierten gutglaubigen Besitzes in lO bzw. 20, auf Grund eines gutglaubigen 
Besitzes in 30 Jahren stattfindet. Durch das Grundbuchwesen wurde sie in den neueren Par
tikularrechten verdrangt; die eingetragenen Rechte, mindestens aber das Grundeigentum (so 
Preu13en 1872) waren unersitzbar. Dagegen wurde zugunsten des falschlich als Eigentiimer ein
getragenen Eigenbesitzers eine Tabularersitzung entwickelt (ABGB.), die auch das BGB.900 
und das ZBG. 661ff. kennen. Weiter la13t das BGB. fiir den Eigenbesitzer einen Eigentums
erwerb durch Aufgebot des Eigentiimers zu, 927. 

§ 49. Abgeleiteter Erwerb der Liegenschaftsrechte. 
Abgeleiteter Eigentumserwerb an Grundstucken tritt ein durch Erbgang (daruber 

unten § 101) und insbesondere durch Ubertragung unter Lebenden. 
I. Frankische Zeit und Mittelalter. 1. Die auBergerichtliche Auflassung. 

1m alteren Recht wird die Eigentumsubertragung durch Einigung und korperliche 
Investitur auf dem Grundstucke vollzogen (127). Sie erfolgt als einheitliche Hand
lung in solenner Form und vor Zeugen. Begri££lich sind zwei Akte zu sondern: die sala 
und die vestitura. Die sala (traditio, gabe) ist die Einigung uber den Eigentumsuber
gang. Sie wird in feierlicher Form erklart und durch Ubergabe von Grundstuckteilen 
(Scholle, Span), haufig auch eines Herrschaftssymbols (Handschuh, Hut, Speer) 
sichtbar gemacht. Die vestitura (gewere, £ertigung) ist die Ubergabe des Grundstucks. 
Sie beginnt mit der Grenzbegehung und vollzieht sich durch Besitzeinweisung des 
Erwerbers durch den VerauBerer, der feierlich das Grundstuck raumt (exitus), sowie 
durch Besitzergreifung des Erwerbers, die in symbolischen Handlungen dargestellt 
wird (sessio triduana, vgl. 128, 128a). Noch in frankischer Zeit wurde es zulassig, 
die dingliche Einigung auBerhalb des Grundstucks vorzunehmen. Dann bedurfte es 
eines Besitzraumungsvertrages (exitum se dicere, resignatio, uplatinge), derunter 
Hingabe oder SchoBwurf einer festuca (exfestucatio, VerschieBen), abgeschlossen 
wurde (129). Diese "Auflassung" gibt dann dem ganzen Geschaft ihren Namen (Auf
lassung mit Halm und Mund). Da hier die korperliche Investitur fehlt, spricht man 
auch von symbolischer Investitur. 

Vielfach war weiter eine Vermis chung mit der vulgarrechtlichen traditio per cartam, der 
"Obereignung durch Urkundenbegebung, eingetreten (130). Mit der carta wurden Grundstiicksteile 
und Herrschaftssymbole hingelegt und aufgenommen (cartam levare). 1m englisch-normannischen 
Recht wurde die Belehnung (feoffment) allgemein iiblich: an die 1nvestitur schlo13 sich eine 
reale Besitzanweisung (livery of seisin), wobei auf dem Grundstiick nebst 1nvestitursymbolen 
eine Geschaftsurkunde (deed) feierlich iiberreicht wurde. Seit dem 16. Jahrhundert wesentlich 
verandert (Entwicklung der lease and release), ist doch die traditio per cartam die in England 
noch heute ma13gebende Form. 

2. Die gerichtliche Auflassung. Sie hat einen Vorlaufer in der prozessualen 
Auflassung des frankischen Konigsgerichts. Wer hier zur Herausgabe eines Grund
stucks verurteilt wurde, hatte sofort vor Gericht dem Gegner Investitur (revestitio) 
und Auflassung zu erteilen; das Gericht fertigte dem Klager eine unscheltbare Ko
nigsurkunde (placitum) aus. Die Beweisvorteile dieser Urkunde sicherte man sich 
auch in unstreitigen Fallen durch Scheinprozesse, die der VerauBerer den klagenden 
Erwerber gewinnen lieB. Dieses Verfahren wurde von den Volksgerichten ubernom
men; es wurde die Grundlage der mittelalterlichen gerichtlichen Auflassung. Eines 
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Scheinprozesses bedurfte es nun nicht mehr (in England erhielt er sich bis in das 
19. Jahrhundert). Vielmehr konnte die Eigentumsiibertragung als solche vor Gericht 
vollzogen werden, und das Gericht erlieB sodann auf Ansuchen des Erwerbers ein 
Urteil, das die RechtmaBigkeit der Eigentumsiibertragung bestatigte (131). lndem 
weiter die Wirkung der Eigentumsiibertragung an das Urteil gekniipft wurde, ent
stand aus der Auflassung vor Gericht die gerichtliche Auflassung. Dieses Auflassungs
urteil bot zunachst die Beweisvorteile des Gerichtszeugnisses; auch verschaffte es 
dem Erwerber die ideelle Gewere. Dazu trat endlich auf Grund eines Aufgebotsver
fahrens die rechte Gewere des Erwerbers. Der Richter forderte dreimal auf, Ein
spriiche gegen die VerauBerung geltend zu machen, und wirkte, wenn niemand wider
sprach, dem Erwerber Frieden. Anwesende verschwiegen sich damit sofort, Ab
wesende, wenn sie nicht binnen Jahr und Tag ihren Einspruch vorbrachten (131a). 
Die Wahrung dieser Einspruchsrechte gab neb en den prozessualen Vorteilen der ge
richtlichen Auflassung den Grund fiir die weite Verbreitung der Gerichtlichkeit im 
Stadt- und Landrecht ab; auBerdem machten die Gerichtsherren wegen der of£ent
lich rechtlichen Bedeutung des Grundes und Bodens die gerichtliche Auflassung 
obligatorisch. 1m Lehn- und Hofrecht muBte jede Auflassung im Gericht des Herrn 
erfolgen. So war die gerichtliche Auflassung seit dem 13. Jahrhundert herrschend. 

3. Die Eintragung im Grundbuch. Die gerichtliche Auflassung verband 
sich in manchen, besonders norddeutschen Stadten mit dem Eintrag in ein of£ent
liches Buch. Der Eintrag erhohte die Sicherheit, die das Gerichtszeugnis bot. Aber 
allmahlich wurde die gerichtliche Auflassung selbst hierbei iiberfliissig: die Ein
tragung im Buch in Verbindung mit der Einigung der Parteien wurde zum rechts
iibertragenden Akt, an den Bucheintrag schlossen sich auch die Wirkungen der 
rechten Gewere an (131 b). Freilich vollendete sich diese Entwicklung im Mittelalter 
nur in wenigen Stadten und im bohmischen Landtafelrecht. 

II. Durch die Rezeption wurde der romische Satz, daB Liegenschaften durch 
formlose Tradition iibereignet werden, zum gemeinen Recht. Die Partikularrechte 
nahmen ihn nur vereinzelt und im deutschrechtlichen Sinne umgestaltet auf. Aus 
romischen und deutschen Grundlagen wuchsen zahllose Ubertragungsformen heraus. 

a) Traditionssystem. Das Eigentum geht durch formlose Tradition iiber. 
Aber ihre Wirksamkeit hangt meist davon ab, daB der VerauBerungsvertrag yom 
Richter bestatigt oder nach Priifung in ein Gerichtsbuch eingetragen wurde (Kur
hessen, Solms, Braunschweig u. a.). Ein weit verbreitetes System laBt das Eigentum 
auf gleiche Weise durch Tradition auf Grund formellen Vertragsschlusses iibergehen, 
verlangt aber die Eintragung des Eigentumsiibergangs im Hypothekenbuch, wenn 
das Grundstiick belastet werden solI. Hier entsteht doppeltes Eigentum: mate
rielles durch die Tradition, formelles durch den Eintrag. Der Bucheigentiimer kann 
belasten, aber nicht verauBern. So PreuBen seit ALR. bis 1872, Bayern, Wiirttem
berg bis 1900. 

b) System der gerichtlichen Auflassung. Das Eigentum wird deutschem 
Recht gemaB durch gerichtliche Auflassung iibertragen. Sie erscheint im gemeinen 
Sachsenrecht als Allodialinvestitur: der VerauBerer laBt dem Richter auf, dieser 
investiert den Erwerber. Der Bucheintrag erscheint haufig als bloBe Beurkundung, 
mehrere Stadt- und Landrechte fordern ihn aber als rechtsiibertragenden Akt (Lii
beck, Hamburg, Berlin, Miinchen, osterreichisches Landtafelrecht). 

c} Transskriptionssystem. Das Eigentum geht durch den VertragsschluB tiber. So 
das franzosische Recht (00. 1583). Zur Wirkung gegen Dritte wird eine Vertragsabschrift in 
ein richterliches Register aufgenommen. Dieses System war in den deutschen Landern fran
zosischen Rechts bis 1900 modifiziert in Kraft. 

III. 1m 19. Jahrhundert dringt die deutsche gerichtliche Auflassung und be
sonders der Grundbucheintrag wieder starker vor. Von ausschlaggebender Bedeu
tung wurde das preuBische Eigentumserwerbsgesetz von 1872. Das Eigentum wird 
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"nur durch die auf Grund einer Auflassung erfolgte Eintragung des Eigentums
iibergangs im Grundbuch erworben", § 1. Sala und investitura leben in Einigung 
und Eintragung wieder auf; der dingliche Vertrag abstrahiert von dem obligato
rischen VerauBerungsgeschaft. Das BGB. (nebst der GBO.) und das ZGB. haben 
diese Gedanken iibernommen, vgl. BGB. 873, 925; ZGB. 656, 971. Infolge des offent
lichen Glaubens des Grundbuchs wird Eigentum auch yom eingetragenen Nicht
eigentiimer iibertragen, wenn nicht dem Erwerber die Unrichtigkeit des Grund
buchs bekannt oder ein Widerspruch eingetragen war, BGB. 892. 

Schrifttum: STOBBE, Die Auflassung des d. Rechts, Jherings Jahrb. 12 (1872), 137ff. -
SOHM, Zur Geschichte der Auflassung, StraUb. Festgabe fiir THOL (1879), S. 79f. - BRUNNER, Zur 
Rechtsgeschichte der rom. u. germ. Urkunde I, 1880. - K. BEYERLE, GrundeigentumsverhiUt
nisse u. Biirgerrecht im mittelalterlichen Konstanz I, 1890; vgl. auch UrkundenfiUschungen des 
Kolner Burggrafen Heinrich III. v. Arberg, 1913 (Beyerles Beitr. 9,4). - SCHNEIDER, Friede
wirkung u. Grundbesitz in Markt u. Stadt (Beyerles Beitr. 8, 3). - Dazu zahlreiche Einzelunter
suchungen bes. von GOERLITZ (Breslau), DYCKERHOFF (Dortmund) in Beyerles Beitr. 1, 2; 
3, 1; LOENING (Liibeck), BOCKEL (Sachsen-Weimar-Eisenach) in Gierkes Unters. 93, 109; 
LUI$E v. WINTERFELD U. MEININGHAUS in Beitr. Dortmund 32 (1925), S. 5 u. 145, 36 (1928), 
S.5 u.118; JXGER (Bremen) 1928. 

3. Kapitel. 

Der Schutz der Liegenschaftsrechte. 
§ 00. 

I. Das altere Becht. Der Schutz des Liegenschaftsrechts ist in alterer Zeit identisch 
mit dem Schutze der Gewere. Dieser ist im germanischen Recht ein deliktischer. 
Bruch der Gewere gewahrt dem Verletzten Selbsthilfe oder Strafklage. Doch ist 
der Gewereschutz schon in frankischer Zeit gegeniiber der Strafklage selbstandig 
ausgestaltet worden. Auf diesem Standpunkte hat auch das Mittelalter beharrt. 
Eine selbstandige Eigentumsklage hat das Mittelalter der Klage aus der Gewere 
nicht entgegengestellt. Haufig muBte im Prozesse die Person des Gewereinhabers 
festgestellt werden, bevor es zur Hauptentscheidung kommen konnte, so besonders 
bei gleich starker Gewere oder bei ideeller Gewere. Der Zweck dieses Vorverfahrens 
war, den Parteien ihre ProzeBlage im Streit um das Recht selbst zuzuweisen. Pro
zessual handelt es sich um ein dem ProzeB um das Recht selbst angehoriges Zwischen
verfahren. Eine selbstandige Besitzschutzklage war dem Mittelalter unbe
kannt; immerhin hat das Spatmittelalter auf der Grundlage dieses Zwischenver
fahrens, yom kanonischen Recht beeinfluBt, hierfiir die Grundlage geschaffen. 

n. Durch die Bezeption kam der romische Eigentumsschutz in Form der rei vin
dicatio und der actio negatoria zu allgemeiner Geltung. Ihn haben auch die 
neueren Gesetzbiicher angenommen. Weiter wurde zum Schutze des Ersitzungs
besitzes allgemein die publizianische Klage anerkannt, wahrend nur vereinzelt eine 
besondere Besitzrechtsklage aus besserem Besitz zugelassen wurde. 

Neben die Klage aus dem Recht stellten sich nun in Anlehnung an die romischen 
Interdikte selbstandige Besitzklagen, die aber durch die mittelalterliche Juris
prudenz und spater durch die deutsche Praxis, deutschen Rechtsanschauungen 
folgend, petitorische Elemente in sich aufnahmen. Das urspriinglich rein posses
sorische interdictum uti possidetis entwickelte sich zum possessorium ordi
narium, in welchem Einreden aus dem besseren Recht zum Besitz erhoben werden 
konnten. Zu seiner Erganzung wurde in dem possessorium summariissimum 
ein rein possessorisches Rechtsmittel, das nur der vorlaufigen Regelung des Besitz
standes diente, geschaffen. Das gleichfalls possessorische interdictum unde vi 
wurde durch das kanonische Recht zur Spolienklage verwandelt, die in allen 
Fallen der Besitzentziehung zugelassen wurde und petitorische Einwendungen 
gestattete. 
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m. Das geltende Recht halt wieder Eigentums- und Besitzklage streng aus
einander. Wahrend die Eigentumsklage (BGB.985) nebst der Eigentumsstorungs
klage (1004) petitorischen Charakter haben, gewahren die Besitzklagen, romischem 
Recht entsprechend, einen rein possessorischen Schutz (BGB. 863). Er ist gerichtet 
gegen Besitzentziehung (BGB.861, ZGB.927) und Besitzstorung (BGB.862, 
ZGB. 928). AuBerdem gewahrt der Besitz das Recht der Selbsthilfe gegen verbotene 
Eigenmacht (BGB. 858f£., ZGB.926ff.). 

Schrifttum: HUBNER, Der ImmobiliarprozeB der frankischen Zeit, 1893 (Gierkes Unters. 42). 

III. Teil. 

Das Fahrnisrecht. 
I. Abschnitt. 

Arten und Inhalt der l1'ahrnisrechte. 
§ 51. Das Fahrniseigentnm. 

Schon die fruhesten Zeiten lassen an Fahrhabe ein Sondereigentum als voIles 
Sachherrschaftsrecht zu, und zwar zuerst an den Gegenstanden des personlichen 
Gebrauchs, die dem Eigentumer in das Totenreich folgen. AIle ubrige Fahrhabe, 
besonders das Vieh, unterliegt in geschichtlicher Zeit nur einer Bindung in der 
Hausgemeinschaft, und auch von dieser hat sie sich im Mittelalter vollig befreit. 
Das Fahrnisrecht gewahrt nun dem Eigentumer vollige Einwirkungs- und VerfU
gungsfreiheit; die Unzulassigkeit von Verfugungen im· Siechbett bedeutet keine 
Eigentumsschranke. Die Bildung von Fahrhabevermogen in den Stadten hat den 
individualistischen Grundzug des deutschen Fahrniseigentums weiter gekraftigt; 
diese Bewegung setzte sich, durch die Aufnahme des romischen Rechts und die 
Ausbildung der modernen kapitalistischen Wirtschaft befordert, bis zur Gegenwart 
fort. Die neuere Richtung auf Beschrankung des Eigentumsinhalts hat das Fahrnis
eigentum kaum angetastet. 

§ 52. Begrenzte dingJiche Rechte an Fahrnis, insbesondere das Fahrnispfandrecht. 

Begrenzte dingliche Rechte an Fahrnis lieB das deutsche Recht in unbestimmter 
Zahl zu. Voraussetzung war leibliche Gewere. Jedes Nutzungs- oder VerfUgungs
recht an einer Sache, in einer Gewere verkorpert, war als dingliches Recht anerkannt. 
Diese Anschauung teilte noch das ALR. Dagegen laBt das BGB, nach romischem 
Vorgang nur noch NieBbrauch und Pfandrecht zu, fordert aber fUr beide Besitz. 

I. Das mittelalterliche Fahrnispfandrecht ist gesetztes oder genommenes Pfand. 
1. Das gesetzte Pfand (die Wette, ahd. weti, mhd. wedde, lat. vadium), ist 
a) Faustpfand: der Glaubiger erhalt den Besitz (altere Satzung): ohne 

Faust kein Pfand (132, 133). Das Recht des Glaubigers ist anfanglich aufschie bend 
bedingtes Eigentum; das Pfand ist Hingabe an Erfullungsstatt fUr den Fall, 
daB der Schuldner nicht rechtzeitig seine Schuld erfUllt. Durch die Annahme des 
Pfandes wird der Schuldner von seiner Schuldpflicht befreit (reine Sachhaftung, 
134, 135). Daher kann auch bei zufalligem teilweisen oder volligen Untergang der 
Pfandsache der Glaubiger keine anderweite Sicherung verlangen. Der Schuldner ist 
zwar berechtigt, das Pfand durch freiwillige Schulderfullung auszulOsen, aber nicht 
dazu verpflichtet (Losungsrecht). Lost der Schuldner das Pfand aus, so hat es der 
GHiubiger ihm nach den Grundsatzen der treuen Hand zuruckzuerstatten. Kann er 
das nicht, gleichgUltig aus welch em Grunde, so muB er den Schuldner schadlos halten. 
Den Glaubiger trifft also die Pflicht zur Verwahrung und Erhaltung des Pfandes, 
er tragt die Gefahr des Pfandes (136, 137); andererseits hat wahrend der Pfandzeit 
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der Eigentiimer fiir Delikte des Pfandes zu haften. Nach Ablam der Zahlungsfrist 
verfiillt das nichteingeloste Pfand dem Glaubiger zu Eigentum (Verfallpfand), 
ohne Riicksicht auf seinen Wert. Der Glaubiger kann also den Minderwert nicht nach
fordern, denn der Schuldner ist durch die Annahme des Pfandes an Erfiillungsstatt 
befreit; einen Mehrwert braucht er nicht herauszugeben. 

1m Mittelalter ist das Recht des Pfandglaubigers ein beschranktes ding
liches Recht. Seine Gefahrtragung fUr zufalligen Untergang wird beseitigt, zu
nachst bei essenden, dann auch bei anderen Pfandern. Weiter wird es seit dem 
13. Jahrhundert iiblich, daB der Schuldner durch Geloben zum Pfande der 
Pfandsetzung die Erfiillungswirkung nahm; allmahlich wird die Fortdauer der 
schuldnerischen Haftung neben dem Pfand gesetzliche Regel: das Pfand wird 
akzessorische Sicherung der Forderung. Damit verschwindet die Gefahr
tragung des Pfandglaubigers vollig; wegen jeder unverschuldeten Wertverringerung 
des Pfandes bleibt das Vermogen des Schuldners seinem Zugriff ausgesetzt (138). Zu
gleich entsteht ein besonderes Befriedigungsvedahren. Das Pfand verfallt dem 
Glaubiger nicht mehr unmittelbar, sondern wird ihm yom Richter iibereignet. Meist 
aber wird nun verlangt, daB der Glaubiger das Pfand fiir den Pfandschilling ver
setze oder daB er sich aus dem Erlose des Pfandverkams befriedige. Der Wert der 
Forderung des Glaubigers bestimmt seinen Anspruch im Befriedigungsverfahren. 
Was er dariiber hinaus erzielt, muB er dem Schuldner herausgeben, was ihm noch 
fehlt, dafiir haftet ihm der Schuldner mit seinem Vermogen. MiBlingt der Verkam, 
so wird das Pfand dem Glaubiger zum Schatzungswert iibereignet. 

b) Die neuere Satzung an Fahrnis, die deutsche Fahrnishypothek, stellte 
sich in den Stadten liibischen Rechts, in Frankfurt und der Schweiz im Spatmittel
alter neben das altere Besitzpfand. Ein Bediirfnis, eine bewegliche Sache ohne Besitz
iibertragung verpfanden zu konnen, bestand besonders fiir Schiffe und fiir Sachen, 
die ihrer Natur nach schwer oder nur mit wirtschaftlichen Nachteilen dem Glaubiger 
iibergeben werden konnten (139, 140). Die Gewereiibertragung wurde nach dem Vor
bild der neueren Liegenschaftssatzung ersetzt durch einen of£entlichen Formal
akt vor Solemnitatszeugen, vor Gericht oder Rat, spater auch durch einen Eintrag 
im Stadtbuch (141). Damit war auch die Moglichkeit zu mehrfachen Verpfandungen 
gegeben, deren Gefahr durch die Publizitat der Verpfandung vermindert wurde. 

Schrifttum: V gI. oben zu §42. - HERB. MEYER, Neuere Satzung von Fahrnis u. Schiffen, 1903. 

2. Das genommene Pfand (and. pant) entsteht urspriinglich durch eigenmachtige In
besitznahme schuldnerischer Fahrhabe durch den Glaubiger. Der Glaubiger war nach Kon
statierung der Zahlungssaumnis des Schuldners zur Wegnahme ohne weiteres berechtigt, spater 
wird er an richterliche Erlaubnis und Mitwirkung gebunden, bis endlich im Spatmittelalter ge
richtliches Urteil und Pfandung durch den Gerichtsboten erfordert wird. Das Recht des Glau
bigers am genommenen Pfand ist in alterer Zeit kein Pfandrecht, sondern nur ein Z ur iic k b e h al
tungsrecht: die Pfandnahme ist ein Mittel, den Schuidner zur Erfiil1ung zu zwingen, der Glau
biger ist bei ihr an den Betrag der Forderung nicht gebunden. Das Eigentum des Gepfandeten 
besteht, wenn auch ohne Rechtsschutz, weiter, der Glaubiger hat weder Verfiigungsmacht noch 
Gebrauchs- oder Nutzungsrecht am Piande. Er muB das Pfand verwahren und erhalten wie 
sein eigenes Gut; er tragt die volle Gefahr des Pfandes. Wird das Pfand ausgelOst, so hat er auch 
bei zufiUligem Untergang des Pfandes vol1en Wertersatz zu leisten. Selbst fiir Delikte der Pfand
sache hat er voll zu haften, da diePfandnahme ein Handeln auf eigene Gefahr bedeutet. Allmah
Hch treten diese Ideen zuriick. Die Pfandnahme erscheint als gesetzmiWiges auf Befriedigung 
des Glaubigers zielendes Verfahren. Der Glaubiger erlangt ein Pfandrecht nach Art des 
gesetzten Pfandes. Er bleibt zwar zur Verwahrung und Erhaltung des Pfandes verpflichtet, 
aber der Schuldner tragt die Gefahr, nur fiir verschuldeten Schaden haftet der Glaubiger. 
Bei Nichtausiosung verfallt nun das Pfand dem Giaubiger zu seiner Befriedigung, wobei durch 
Pfandschatzung erreicht wird, daB der Glaubiger nicht mehr oder weniger erhaIt, ais ihm zu
kommt; meist aber hat der Glaubiger das Pfand zu versetzen oder unter richterlicher Kontrolle, 
spater durch eine offentliche Person zu verkaufen. Auch beim genommenen Pfande entwickelte 
das Spatmitteialter der neueren Satzung entsprechende Formen, indem auch hier dem Glau
biger eine Pfandgewere ohne tatsachliche Innehabung durch bioBe Einhaltung einer 
Publizitatsform (Hinterlegung bei Gericht, beim Wirt) gewahrleistet wurde. 
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Schrifttum: PLANITZ, Die Vermogensvollstreckung im deutschen mittelalterlichen Recht, 
Bd. 1: Die Pfandung, 1912. 

II. Das neuere Fahrnispfandrecht. 1. Die rezipierte romische Mobiliar
hypothek lag insofern in der Linie der deutschrechtlichen Entwicklung, als schon 
das spatere Mittelalter, wie die neuere Satzung zeigt, nach einem besitzlosen Pfande 
zielt. Ebenso lag es, wenn nun der Pfandverfall infolge des romischen Verbots der 
lex commissoria vollig verschwand, wenn romischem Recht gemaB an Stelle der 
reinen Sachhaftung die subsidiare Vermogenshaftung des Schuldners trat, das Pfand
recht streng von der personlichen Haftung abhangig wurde. Verhangnisvoll aber 
wurde die Aufnahme der Mobiliarhypothek, insofern durch die formlose Bestellung 
besitzloser Pfander, durch die Moglichkeit mehrfacher Verpfandungen, durch die 
Aufnahme der romischen gesetzlichen Pfandrechte und Generalhypotheken der 
Realkredit untergraben wurde. Die Partikularrechte haben daher z. T. am deut
schen Recht festgehalten oder das romische nur modifiziert aufgenommen. So 
verlangten sie fiir die Pfandbestellung eine Urkunde, lieBen ein jiingeres Faust
pfand der Hypothek vorgehen, gaben der Hypothek keine Wirkung gegeniiber 
einem redlichen Besitzer, verlangten richterliche KontroUe des Pfandverkaufs. Seit 
dem 18. Jahrhundert haben sie die Mobiliarhypothek, meist auch die Generalhypo
theken wieder beseitigt (PreuBen 1722, ALR., ABGB.). Das Pfand ist Faustpfand, 
es bedarf korperlicher Ubergabe der Sache, vielfach auch der Ausstellung einer 
Urkunde. 1m geltenden Recht ist neben dem Faustpfand die Verpfandung 
durch tJbergabe von Traditionspapieren, nicht durch Besitzkonstitut moglich; doch 
geniigt Ubertragung des mittelbaren Besitzes oder des Mitbesitzes (BGB. 1205, 
1206; vgl. ZGB. 885f£'). Gesetzliche Pfandrechte sind in zahlreichen Formen auf
genommen, Generalpfandrechte dagegen beseitigt. Die Befriedigung erfolgt durch 
Pfandverkauf, den der Glaubiger unter Beobachtung bestimmter Formen (wie im 
spateren Mittelalter) selbst vornimmt. Das VerfaUpfand ist verschwunden (BGB. 
1229). 

Die neuere Satzung an Schiffen erhielt sich. Die gemeinrechtliche Schiffs
hypothek wurde in den meisten Seestaaten durch ein besitzloses, aber durch Ubergabe 
von Schiffsurkunden begriindetes Schiffspfand verdrangt (ALR.). 1m 19. Jahr
hundert rezipierte man das englische Schiffsregisterpfandrecht, das erst vom BGB. 
1259ff. fiir See- und Binnenschiffe einheitlich geregelt wurde; es bedeutet die Wieder
kehr der neueren Fahrnissatzung. Fiir die im Bau befindlichen Schiffe konnte die 
Landesgesetzgebung ein Registerpfandrecht einfiihren (EG. HGB. 20); es ist nun 
reichsrechtlich geregelt (RGes. 4. 7. 1926). 

Eine neuere Satzung an beweglichen Sachen fehlt trotz dringenden Bediirfnisses. 
Die Praxis hilft durch die immerhin bedenkliche Sicherungsiibereignung. Zu erwagen ware die 
Einfiihrung eines Registerpfandrechts, das auslandische Rechte in verschiedenem Um
fange zulassen. Neben dem Registerpfandrecht fiir Schiffe hat das Reichsrecht bereits dem Ge
danken der neueren Satzung Konzessionen gemacht in der Zulassung eines Kabelpfandrechts 
(Eintragung von Hochseekabeln in das Kabelbuch, RGes. 31. 3. 1925), sowie einer Verpfandung 
des Inventars durch landwirtschaftliche Pachter in Form der Niederlegung des Verpfandungs
vertrags (RGes. 9. 7. 1926). 

Das englische Pfandrecht ist entweder Faustpfand (pawn, pledge) mit Privatverkaufsrecht 
oder Eigentumspfand (mortgage) mit Verfallklausel; wird kein Besitz verschafft, so bedarf es 
einer Verpfandungsurkunde (bill of sale), die zur Giiltigkeit der Registrierung bedarf. Frank
reich halt am Faustpfand fest (gage), hat aber neben dem Schiffspfandrecht ein Registerpfand
recht an Handelsunternehmen (nantissement des fonds de commerce) und an Produkten des 
Landwirts, auch an Vieh (durch Schaffung von warrants agricoles) anerkannt. Ebenso kennt die 
Schweiz ein Registerpfandrecht an Vieh (ZGB.885). 

2. Die nur fiir Ausnahmefalle zugelassene Privatpfandung verschafft dem Pfandenden 
meist nur ein Zuriickbehaltungsrecht mit pfandrechtlichen Wirkungen, in manchen Partikular
rechten aber ein echtes Pfandrecht (so in PreuBen). Die gewohnliche Schuldvollstreckung ist 
gerichtIiche Pfandung. Sie erfolgt durch Besitzergreifung seitens des Gerichtsvollziehers. 
Der Glaubiger erwirkt Pfandrecht und mittelbaren Besitz. Der Pfandverkauf erfolgt durch 
den Gerichtsvollzieher als Vertreter des Glaubigers. 
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I. Die altere Fahrnisgewere. Auch das Fahrnisrecht geht von dem Begriff der 
Gewere als tatsachlicher Sachherrschaft aus. Aber strenger als im Liegenschafts
recht hielt man an dem Erfordernis korperlicher Innehabung fest. Nur durch den 
Erwerb korperlicher Innehabung konnte Gewere entstehen, mit deren Verlust ging 
sie zugrunde. AusschlieBlich durch die Einraumung leiblicher Gewere konnten Rechte 
iibertragen werden. Die korperliche Innehabung war im Fahrnisrecht die ausschlieB
liche und immer geniigende Form des dinglichen Rechts. Daher war weder eine mehr
fache, noch eine ideeIle, ruhende, anwartschaftliche Gewere moglich, denn hier fehlte 
iiberall die leibliche Herrschaft. Aber auch eine rechte Gewere war undenkbar, da 
die zur Verschweigung fiihrende Publizitatsform hier nicht in Frage kam. Immerhin 
hat das spatere Mittelalter sowohl im FaIle des gegebenen (neuere Satzung) wie des 
genommenen Pfands (oben § 52 I 2) die Anfange eines mehrfachen Besitzes an 
beweglichen Sachen geschaffen. 

II. Der neuere Fahrnisbesitz. Wahrend das gemeine Recht im romischen Sinne 
Fahrnis- und Liegenschaftsbesitz identifizierte, haben die Partikularrechte mit Vor
dringen des Grundbuchwesens den Unterschied von neuem betont. Auch der neuere 
Fahrnisbesitz ist tatsachliche Sachherrschaft. Doch laBt das BGB. iiber das altere 
Recht hinaus auch bei beweglichen Sachen einen mehrfachen Besitz allgemein zu: 
den unmittelbaren Besitz des Inhabers, den mittelbaren des Besitzherrn, von dem 
der Inhaber seinen Besitz ableitet. 

§ 54. Erwerb und Verlust der Fahrnisrechte. 
I. Urspriinglicher Erwerb. 1. Die Aneignung. An herrenlosen, d. h. eigentums

freien beweglichen Sachen, kann Eigentum durch eigenmachtige Inbesitznahme er
worben werden. Diese stand urspriinglich jedermann frei. Schon im friihen Mittel
alter entwickeln sich aber ausschlieBliche Aneignungsrechte bestimmter Personen 
(142), insbesondere der Jagd- und Fischereiberechtigten (s. oben § 34£.); an jagdbaren 
Tieren erwirbt der Wilderer nun kein Eigentum mehr, sondern nur der Jagdberech
tigte. Nur derelinquierte Sachen, nicht jagdbare wilde Tiere (Kaninchen, Raubtiere, 
Vogel), Meereserzeugnisse unterlagen weiterhin der freien Aneignung. Auch nach 
BGB. ist die allgemeine Aneignungsfreiheit an herrenlosen Sachen (958) durch die 
ausschlieBlichen Aneignungsrechte des vorbehaltenen Landesrechts durchbrochen 
(EG.69, 73). 

Besonderes gilt fUr die Bienen (143). Wilde Bienen werden durch Inbesitznahme angeeignet. 
Aber auch die okkupierte oder die geziichtete Biene bleibt im alten Recht ein "wilder Wurm"; 
ein ausfliegender Bienenschwarm wird also herrenlos, jeder kann sich ihn aneignen. Doch hat der 
Imker das Recht, durch unverziigliche Verfolgung des Schwarms die Aneignung zu hindern. Das 
BGB., das die Hausbiene als gezahmtes wildes Tier behandelt, kennt die gleiche volle Aneignungs
freiheit am ausziehenden, damit herrenlosen Bienenschwarm, beschrankt durch das unverziig
liche Verfolgungsrecht des Eigentiimers, 961 H. 

2. Der Fund. Wer eine besitzlose, aber offenbar nicht herrenlose Sache fand, 
konnte an ihr schon nach alterem Fundrechte Eigentum erwerben. Voraussetzung 
war die Inbesitznahme und das offentliche Aufbieten der Sache, dieses, um den 
Diebstahlsverdacht durch Erklarung der Herausgabebereitschaft zu beseitigen (Ver
klarung, 144). Nicht verklartes Fundgut unterlag als dieblich erworben dem Anefang 
(unten § 55). Verklartes war dem Eigentiimer bei Diebstahlsstrafe herauszugeben. 
Meldeten sich die Empfangsberechtigten nach dem Aufgebot nicht in kurzer Frist 
(meist 6 Wochen), so trat schon friih Verschweigung, damit Untergang ihrer Rechte 
und Eigentumserwerb des Finders ein (145,146). 1m Mittelalter beanspruchte die 
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Obrigkeit (Konig, Gerichtsherr, Gemeinde) einen Teil des Fundes oder gar die gauze 
Sache (147). Dieses sog. Fundregal hat das neuere Recht beseitigt. Das BGB. (973) 
laBt auch wieder das Eigentum unmittelbar' auf Grund der Verschweigung iiber
gehen, wahrend das ALR. richterlichen Zuschlag und CC. sowie ABGB. Ersitzung 
des Eigentums erforderten. Das offentliche Aufgebot ist fiir den Regelfall beseitigt. 

Den Finder traf schon im iHteren Recht eine Verwahrungspflicht, der fiir'den Fall der Heraus
gabe ein Kostgeldanspruch (z. B. bei zugelaufenem Vieh), in spateren Rechten ein Anspruch 
auf Fundlohn entsprach. So auch das BGB.966, 971. 

Schrifttum: J. HUBNER, Der Fund, 1914 (Beyerles Beitr. 10, 1). 
Dem Fund verwandt ist der Schatzfund. Hier werden besitzlose Sachen entdeckt, deren 

Eigentiimer vielleicht existiert, aber wegen de;r langen Zeit ihrer Verborgenheit nicht zu er
mitteln ist (im Mittelalter besonders die Graberschatze). Die aIteren Rechtssatze des Schatz
funds sind unbekannt. Seit dem 12. Jahrhundert wird ein ausschlieBliches Aneignungsrecht 
des Konigs, spater des Landesherrn (Schatzregal, 148) bezeugt. Doch wurden schon friih die ro
mischen Grundsatze rezipiert, wonach der Schatz regelmaBig zwischen dem Finder und dem 
Grundeigentiimer geteilt wird. So das ALR., der CC., das BGB.984. Einzelne Landesrechte 
behielten das Schatzregal bei (EG. 73) oder schufen ein staatliches Enteignungsrecht fiir Alter
tumsfunde (preuBisches Ausgrabungsgesetz 1914). Das ZGB. gewahrt das Schatzeigentum 
dem Grundstiickeigentiimer, der Finder hat nur den Anspruch auf angemessene Vergiitung; 
herrenlose Naturkorper oder Altertiimer von wissenschaftlichem Wert unterliegen dem Schatz
regal 723ff. 

Schrifttum: ZEUMER, MJOG.22 (1901), S.420. - ECKSTEIN, das.31 (1910), S. 193. -
LEHMANN, Z. D. Philo!. 39 (1907), S. 273; 42 (1910), S. 1; 44 (1912), S. 78. 

Die Strandanwohner besaBen nach alterer Anschauung an gestrandeten Sachen (auch an 
Menschen) ein Aneignungsrecht (Strandrecht), weil diese als herrenlos gaIten. Ahnlich wurde 
Gut behandelt, das in Fliissen den Grund beriihrte (Grundruhrrecht). Die Konige, die diese 
Rechte friih bekampften, suchten an Stelle des Strandrechts ein Strandregal zu setzen, das 
sie den Landesherren verliehen. Das Strandregal ist fiir strandtriftige Giiter unbekannter Eigen
tiimer erhalten geblieben. Der Berger erhalt nur einen Bergelohn (149). Nur an seetriftigen 
Giitern falIt ihm das Eigentum zu; dem Eigentiimer, der sich meldet (Aufgebotsverfahren), wird 
das Gut gegen Bergelohn ausgehandigt, Strandungsordnung 17.5.1874. 

Schrifttum: TECHEN, Hans. GBI. 12 (1906), S. 271. - RORIG, Z. ;Liib. G. 22 (1924), S. 215. 
- STAMMLER, Deutsch. Rechtsleben 1 (1928), S.333. 

3. In der Frage des Fruchterwerbs ging das altere Recht vom Produktions
prinzip aus. Eigentiimer der Friichte wurde derjenige, der sie erzeugt hatte, der 
die zu ihrer Entstehung erforderliche Arbeit geleistet hatte: "Wer sat, der maht". 
So war Eigentum am Getreide erworben, wenn es ausgesat war und die Egge das 
Land bestrichen hatte, Eigentum an Gartenfriichten, wenn sie gesat und der Garten 
geharkt war (150); Zinsen und Zehnten wurden am Falligkeitstage erworben. Der Be
steller erlangte schon durch die Bestellung vor der Trennung das Eigentum an den 
Friichten. Das war deshalb moglich, weil auch die fruchttragenden Gewachse nicht 
zu Bestandteilen des Grundstiicks wurden, sondern selbstandiger juristischer Exi
stenz fahig waren. Nach dem romischen Recht, das gerade vom entgegengesetzten 
Grundgedanken ausging, konnten die Friichte erst im Augenblick der Trennung 
vom Grundstiicke Gegenstand selbstandigen Rechtes werden. Sie fielen daher in 
das Eigentum dessen, der bei der Trennung Grundstiickseigentiimer war (Sub
stantialprinzip). Ihm gehen nur gewisse dinglich Berechtigte im Fruchterwerb 
vor. Wahrend das preuBische Landrecht dem deutschrechtlichen Gedanken folgte, 
hat sich das BGB. im wesentlichen den romischen Grundsatzen angeschlossen, 953ff. 
In England ist das Produktionsprinzip bei der Landpacht noch in Geltung (Recht 
auf emblements). 

4. Eine Fahrnisersitzung ist erst durch die Rezeption aufgenommen worden. 

ll. Abgeleiteter Erwerb. Vertraglicher Eigentumserwerb an Fahrnis vollzog sich 
im alteren Recht durch Einigung iiber den Eigentumsiibergang und "Obergabe der 
Sache, d. h. tJbertragung der leiblichen Gewere. Die "Obergabe war ersetzbar nur 
durch Zeichnung der Sache mit einem die Sachherrschaft bekundenden Zeichen 
(der Hausmarke), spater auch 'durch "Obergabe von Wertpapieren, die die Pflicht 
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zur Herausgabe von Waren verbrieften (sog. Traditionspapiere). Die neueren Rechte 
haben an der Dbergabe als Regelfall festgehalten, daneben aber, romischem Recht 
entsprechend, weitere Fane des Ersatzes derDbergabe zugelassen (besonders brevi 
manu traditio und constitutum possessorium). Das BGB. hat noch den Fallder Ab
tretung des Anspruchs auf Herausgabe hinzugefugt, 931. Damit hat die korperliche 
Dbergabe erheblich an Bedeutung verloren. 

1m franziisischen Recht ist das Erfordernis der Dbergabe ganz aufgegeben. Das Eigentum 
geht durch den schuldrechtlichen Kaufvertrag iiber, ee.711 (s. o. § 49 II c). 

Das englische Recht kennt neben der kiirperlichen Dbergabe die Eigentumsverschaffung 
durch eine gesiegelte Urkunde (deed) und durch einfachen Kaufvertrag (sale). Deshalb hat der 
Verkaufer bei Zahlungsunfahigkeit des Kaufers einen besondern Schutz in Form eines Ver
folgungsrechtes (right of stoppage in transitu). 

War der Dbereignende in Wahrheit Nichteigentumer, so konnte er nach 
deutschem (wie romischem) Recht auch dem Empfanger kein Eigentum ubertragen: 
nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. Da aber das deutsche Recht keine 
Eigentumsklage besaB, konnte der wirkliche Eigentumer, wenn· ein Nichtberech
tigter uber seine Sache verfugte, diese nicht von dem Empfanger herausverlangen; 
eine Ausnahme bestand nur fur gestohlene Sachen. Hatte der Eigentumer die Sac he 
freiwillig aus der Hand gegeben, so war er auf den obligatorischen Ruckgabean
spruch gegen seinen Vertragsgegner beschrankt. "Hand wahre Hand", "Wo du deinen 
Glauben gelassen hast, da sollst du ihn suchen". Eigentum hatte freilich der Dritt
erwerber nicht erlangt, aber sein Besitz war fur den Eigentumer unangreifbar. Erst 
nach allgemeiner Anerkennung der romischen rei vindicatio muBte man in dem Satz: 
"Hand wahre Hand", den viele Partikularrechte festhielten, eine der Rechtfertigung 
bedurfende Ausnahme von der Vindikation erblicken. Man beschrankte daher jetzt 
den Schutz des Dritterwerbers (der romischen Ersitzung entsprechend) auf den Fall 
gutglaubigen Erwerbs und erkannte demgemaB dem gutglaubigen Erwerber auch 
Eigentum zu; dem muBte der Eigentumsverlust des bisherigen Eigentumers ent
sprechen. So die meisten Kodifikationen, die WO., das AHGB., BGB. und ZGB. 
Der Scheinberechtigte kann in der Person des gutglaubigen Dritten durch seine 
Rechtshandlung Eigentum begrunden. 

§ 55. Der Schutz des Fahrnisrechtes. (Die Fahrnisklage.) 
I. Das altere Recht. 1. Freiwillige Besitzaufgabe. Das Liegenschaftsrecht 

gewahrt einen Rechtsschutz nicht nur dem Inhaber der leiblichen, sondern auch 
dem einer ideellen Gewere. Eine solche ideelle Gewere war dem Fahrnisrechte un
bekannt. Hatte der Gewereinhaber seine Gewere freiwillig aufgegeben, so war sie 
damit endgultig erloschen. Da ihm weiter eine Eigentumsklage im deutschen mittel
alterlichen Recht nicht gegeben war, konnte er die Ruckgabe der Sache nur dann 
erlangen, wenn sich die Ruckgabepflicht des Empfangers aus dem Vertragsverhaltnis 
ergab (s. unten § 59 12). Befand sich daher die Sache nicht mehr im Besitze des 
Empfangers, sei es, daB dieser sie weiter einem Dritten ubergeben oder daB ein 
Dritter sich selbst in den Besitz der Sache gesetzt hatte, so blieb doch dem Ver
leiher immer nur der Anspruch gegen den ersten Empfanger (151): gegen den 
dritten Besitzer stand ihm eine Klage auf Herausgabe nicht zu. Das besagt das 
Rechtssprichwort: "Hand wahre Hand", "Wo du deinen Glauben gelassen hast, 
muBt du ihn suchen". 

2. Unfreiwilliger Besitzverlust. Verlust der Gewere trat auch fur den ein, 
dem eine bewegliche Sache gegen seinen Willen abhanden kam. Hier fehlte sogar 
der obligatorische Anspruch, so daB eine Verfolgung der Sache weder gegenuber 
dem ersten Erwerber noch gegenuber Dritten in Frage kam. Aber gerade fur diesen 
Fall ist das Recht schon fruhzeitig zur Entwicklung einer Verfolgung der Sache 
auch in dritter Hand gekommen, wie das bereits die Volksrechte bezeugen. Die 

PJanitz, Grundziige. 2. Anfl. 6 
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Grundlage hierzu boten Gedanken des Strafrechtes, und so erscheint diese Verfol
gung in den alteren Quellen auf gestohlene oder geraubte Sachen beschrankt. 

Den Ausgangspunkt bildet der Fall der handhaften Tat. Wird der Dieb mit 
der gestohlenen Sache auf handhafter Tat betroffen, so kann ihn der Bestohlene mit 
den Schreimannen verfolgen, ihn erschlagen und ihm die gestohlene Sache wieder 
abnehmen. Vermag der Dieb zu fliehen, so kann der Bestohlene mit den Schrei
mannen seiner Spur folgen und in dem Hause, bis zu dem die Spur fiihrt, nach der 
gestohlenen Sac he suchen (Spurfolge, 152). Wird diese gefunden, durch ihre Marke 
identifizierbar, so wird der Fall so behandelt, als ob noch die Tat handhaft ware, 
uneingeschrankt freilich nur, wenn der Hausherr sich dieblich verhalt. Wird die 
Sache nicht dieblich gehalten, so kann zwar der Bestohlene dem Inhaber die Sache 
wegnehmen; insoweit wirkt also der Gedanke des Handhaftverfahrens weiter. Aber 
den Inhaber als Dieb behandeln, geht nicht an, wenn dieser den Diebstahl bestreitet, 
denn er konnte die Sache yom Diebe erst erworben haben. Deshalb muB der Bestoh
lene geloben, die Bache zum gerichtlichen Termin gegeniiber dem Gewahrsmann zu 
stellen. Der nun folgende ProzeB hat yom HandhafteprozeB immer noch groBe Vor
teile fUr den Bestohlenen geerbt: die gestohlene Sache befindet sich vor Gericht, so 
daB sie der Klager erhalt, wenn er im ProzeB obsiegt. Stellt freilich der Beklagte 
seinen Gewahren, so tritt dieser in den ProzeB an seiner Stelle ein. Aber auch er kann 
sich nicht durch Reinigungseid, sondern nur durch Stellung seines Gewahren von der 
Diebstahlsbezichtigung befreien. 

Das Verfahren mit Spurfolge war auf kurze Frist beschrankt. Fand der Spur
folger sein Gut erst nach deren Ablauf, so war ihm urspriinglich sein Recht verloren. 
Doch lassen schon die Volksrechte ihm einen beschrankteren Angriff auf das Gut 
nacho Der Inhaber wird dabei starker geschiitzt, denn die Moglichkeit, daB er die 
Sache von einem Dritten erwarb, ist betrachtlich groBer. Der Bestohlene kann 
freilich auch hier Hand an die Sache legen (anafangjan, Anefang), aber es bleibt 
bei der Handanlegung, der Inhaber also im Besitze der Sache, wenn er gelobt, Ge
wahren und Sache vor Gericht zu stellen (153). Nur wenn das Gelobnis unterbleibt, 
mag er ihm gewaltsam die Sache wegnehmen. Andererseits muB der Klager einen Eid 
leisten, daB er mit dem Anefang kein Gefahrde begehe, da keine Spur mehr bis zum 
Hause des Inhabers gefiihrt hat und der diebliche Erwerb des Inhabers der Kund
barkeit mangelt. In dem darauffolgenden gerichtlichen Verfahren kann wieder der 
Beklagte durch Beibringung seines Gewahren den ProzeB auf diesen iiberbiirden (154). 
Auch hier ist noch die Straftat das Klagefundament und nicht das Eigentum. 

II. Das Mittelalter hat die Scheidung von freiwilligem und unfreiwilligem Be
sitzverlust festgehalten. Doch finden sich erhebliche Veranderungen, die z. T. schon 
in der frankischen Zeit hervortreten. 

1. Die Anefangsklage behalt ihre alte Form (155). Aber sie wird nun bei jedem 
unfreiwilligen Besitzverlust zugelassen, nicht nur im FaIle des Diebstahls und Raubs 
(156, 157). Damit verlor sie allmahlich den deliktischen Charakter und wurde zum 
allgemeinen Verfolgungsmittel an unfreiwillig verlorenen Sachen in dritter Hand. 
Als Klagfundament erschien nun der schlechtere Besitz des gegenwartigen Inhabers 
gegeniiber dem besseren des friiheren. An die Stelle der Anefangsklage konnte daher 
die schlichte Klage um Gut treten, die ohne die Rechtsform des Anefangs erhoben 
wurde (158). 

Weiter hat das Mittelalter auch die Interessen des Erwerbers verlorener Sachen 
zu schiitzen begonnen und den Herausgabeanspruch in einzelnen Fallen einge
schrankt. Das kommt vor allem fUr den Handelskauf des Stadtrechts in Betracht. 
Freilich befreite der Nachweis, daB die Sache auf freiem Markte, also in offenkundiger 
Weise gekauft wurde, regelmaBig nur yom Diebstahlsverdacht (159, 159a), und nur 
wenige deutsche Stadtrechte schrankten den Herausgabeanspruch des Bestohlenen 
auf einen Losungsanspruch ein (159b). Aber die Hansestadte gingen weit dariiber 
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hinaus. Sie befreiten alle iiber die See eingefiihrten Sachen von der Klage wegen 
verlorener Gewere; von auswarts iiber Land eingefUhrte Sachen wurden ihnen nach 
Jahr und Tag gleichgestellt. 

Dem jiidischen Recht entstammte der Losungsanspruch der Juden; sie brauchten gestoh. 
lene Sachen, die sie von unverdachtigen Personen ohne Kenntnis des Diebstahls gekauft oder 
zu Pfand genommen hatten, nur gegen Ersatz des von ihnen Gezahlten herauszugeben (160). 
Dieses Privileg ist auf einzelne christliche Gewerbekreise ausgedehnt worden. 

2. Auch der Satz: Hand muB Hand wahren (161, 162) muBte sich im In
teresse des Schutzes des Eigentumers Einschrankungen gefallen lassen. So hat der 
Handwerker neben seiner Lohnforderung am Werke ein Zuruckbehaltungsrecht mit 
Pfandwirkungen; versetzt er aber die Sache wegen des Arbeitslohns, so kann sie der 
EigEmtumer von dem Pfandglaubiger gegen Zahlung des Lohns herausverlangen. 
Einzelne, insbesondere hansische Rechte dehnten den Losungsanspruch auf jeden 
Fall freiwilliger Besitzaufgabe aus. Das Stadtrecht von Goslar (163) gewahrte sogar 
im Falle der Ausgabe zu treuer Hand eine Klage auf Herausgabe gegen den Dritten 
ohne Losungspflicht. In diesen Regelungen zeigt sich eine wachsende Annaherung 
an den Fall des unfreiwilligen Besitzverlustes. Sie zeigen aber weiter, daB der Gedanke 
des Eigentumsschutzes (um Besitzschutz konnte es sich bei freiwiliger Besitzaufgabe 
nicht handeln) erfaBt zu werden beginnt. Zu einem Prinzip aber hat es das deutsche 
Mittelalter in dieser Frage nicht gebracht. 

III. Durch die Rezeption wurde auch fUr das Fahrnisrecht die romische Eigen
tumsklage (rei vindicatio) neben den romischen Besitzschutzmitteln gemeines Recht. 
Der Satz ubi rem meam invenio ibi vindico lieB die. Scheidung von freiwilligem und 
unfreiwilligem Besitzerwerb nicht mehr zu. Dennoch wurde diese Scheidung in den 
Partikularrechten zum groBen Teil aufrechterhalten. Fur den Fall unfrei
willig en Besitzverlustes, der im iibrigen dem romischen Recht entsprechend 
behandelt wurde, blieb es dann bei den im Mittelalter entstandenen Vindikations
beschrankungen, ja es wurden weitere fUr Falle offenkundigen Erwerbes eingefUhrt 
(Losungsanspruch im CC.). Dagegen erhielt der Fall der freiwilligen Besitz
auf gab e eine vollig neue Rech ts basis. Der Sa tz "Hand wahre Hand" blie b zwar 
formell aufrechterhalten, aber mit vollig verandertem Inhalt. Wahrend im iilteren 
deutschen Recht die Klage gegen den Dritterwerber nicht zuliissig war, weil ihr nach 
dem geltenden Rechtssystem die Rechtsgrundlage fehlte, war diese jetzt im Eigen
tumsanspruch an sich gegeben; die Klage wurde indessen nur gegenuber dem un
redlichen. Erwerber zugelassen, aber versagt, wenn der Dritte beim Erwerbe im 
guten Glauben gewesen war (so CC., ABGB., AHGB.). Der Satz "Hand wahre Hand" 
war nur noch ein Mittel, den gutglaubigen Erwerber zu schutzen. Daraus wurde dann 
weiter die Folgerung gezogen, daB der redliche Erwerber das Eigentum kraft Gesetzes 
erwerbe. Das ALR. hat daher sogar die Scheidung von freiwilligem und unfreiwilligem 
Besitzverlust ganz aufgegeben und alles auf die Redlichkeit oder Unredlichkeit des 
Besitzerwerbes des gegenwartigen Besitzers abgestellt. 

Dagegen hat das geltende Recht sich wieder an die altere deutschrechtliche 
Gestaltung angelehnt. Es liiBt keinerlei Losungsanspruch zu, gewahrt im Fane un
freiwilligen Besitzverlustes dem Eigentumer den Herausgabeanspruch gegen jeden 
Erwerber, macht aber, wie schon ALR., Ausnahmen fur Geld, Inhaberpapiere usw. 
(BGB. 935, ZGB. 934, 935); das ZGB. hat obendrein den Herausgabeanspruch mit 
Recht befristet. 1m FaIle freiwilliger Besitzaufgabe wird der Herausgabeanspruch 
gegen den gutglaubigen Dritterwerber versagt, weil dieser Eigentumer geworden ist 
(BGB. 932, HGB. 366, ZGB. 933). Das BGB. gewahrt aber nicht nur dem Eigentiimer 
sondern auch dem fruheren Besitzer als solchem eine Klage auf Herausgabe gegen den 
gegenwartigen Besitzer, wobei die Beschrankungen zugunsten des gutglaubigen Er
werbers einer anvertrauten Sache gleichfalls gelten (1007). Ebenso liegt es mit den 
Vermutungen fiir den Rechtsbestand, die das BGB. aus gegenwartigem oderfruherem 
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Besitz eintreten laBt (1006). Mit diesen Bestimmungen werden die Publizitatswir
kungen des alten deutschen Gewererechts in das geltende Fahrnisrecht iibernommen. 

Das englische Recht hat an der Sonderstellung der gestohlenen Sachen festgehalten. Nur an 
nichtgestohlenen Sachen erwirbt der Gutglaubige Eigentum yom Nichtberechtigten, so vor 
aHem durch Kauf von Waren auf dem offenen Markt (market overt, wozu in London jeder Laden 
in der City gehort); Voraussetzung ist, daB Waren dieser Art dort gewohnlich verkauft werden. 
Entgeltlich erwirbt allgemein jeder Gutglaubige Eigentum an Geld, Banknoten und Inhaber
papieren. 

Schrifttum: SOHM, Der ProzeB der lex Salica, 1867. - LABAND, Die vermogensrechtlichen 
Klagen, 1869. - HEUSLER, Die Beschrankung der Eigentumsverfolgung an Fahrnis, 1871. -
LONDON, Die Anefangsklage 1886. - GIERKE, Die Bedeutung des Fahrnisbesitzes ffir streitiges 
Recht, 1897. - ZYCHA, ZRG. G. 22 (1901), S. 155. - H. MEYER, Entwerung und Eigentum im 
deutschen Fahrnisrecht, 1902. - WELLSPACHER, Griinhuts Z. 31 (1904), S. 631. - A. SCHULTZE, 
Gertifte und Marktkauf, 1905; Jherings Jahrb.49 (1905), S.159. - RAUCH, Spurfolge und 
Anefang, 1908. - H. MEYER, Das Publizitatsprinzip, 1909. - A. SCHULTZE, Die Bedeutung 
des Zuges auf den Gewahren, 1911. - E. MEISTER, Fahrnisverfolgung und Unterschlagung, 
1913. - PLANITZ, ZRG. G. 34 (1913), S. 424. - GILLIS, Gewahrschaftszug u.laudatio auctoris, 
1913. - MERK, Entwicklung der Fahrnisverfolgung im franzosischen Recht, 1914. - REICHEL, 
Griinhuts Z. 42 (1916), S. 173. - H. MEYER, ZRG. G. 37 (1916), S. 382. - KOSCHAKER, 
Rechtsvergl. Studien zur Gesl'tzgebung Hammurapis (1917) S. 7ft - GOLDMANN, ZRG. G. 39 
(1918), S. 145; 40 (1919), S. 199. - V. SCHWERIN, Formen der Haussuchung 1924. - BECHERT, 
ZRG. G. 47 (1927), S.l. - HOFMANN, Hand muB Hand wahren, Leidener Diss. 1927. - VAN 
APELDOORN, Roerend goed heeft geen gevolg in Rechtsgel. Magazijn 49 (1930), S. 184. 



IV. Buch. 

Schuldrecht. 
§ 56. Entwicklung des Schuldrechts. 

I. Das aItere deutsche Schuldrecht. Schon die germanische Urzeit kannte ein 
Schuldrecht. Aber seine Bedeutung war zunachst gering. Die Beschaffung von 
Nahrung, Kleidung, Wohnung erfolgte nicht durch AbschluB von Schuldvertragen, 
sondern im Wege auBerschuldrechtlicher dinglicher oder personlicher Gebundenheit. 
Herrschaftsverhaltnisse, Bindungen in Sippe und Familie standen an der Stelle 
des freien Schuldvertrages. So gab es weder freie Arbeitsvertrage noch Miete, noch 
Darlehen. Den Kern der schuldrechtlichen Verpflichtungen bildeten die BuBschulden, 
die den Tater unerlaubter Handlungen trafen. Weit seltener waren die Schulden aus 
Schuldvertragen. Tausch und Kauf, regelmaBig noch Bargeschafte, bildeten nur in 
Ausnahmefallen die Grundlage schuldrechtlicher Verpflichtungen. Anders lag es 
schon bei der Leihe, die einen schuldrechtlichen Anspruch auf Herausgabe der 
Sache gewahrte. Von der groBten Bedeutung aber war es, daB ein formell abge
gebenes Versprechen, in Zukunft zu leisten, wie es in steigendem MaBe in Anwen
dung kam, eine Schuldpflicht begrundete. Freilich konnte der Glaubiger aIle diese 
Schuldvertrage nicht ohne weiteres durchsetzen, weil das altere Recht eine direkte 
Zwangsvollstreckung nicht kannte. Nur eine freiwillige Schulderfullung war mog
lich, kein Ersatz der Schulderfullung durch Vollstreckung. Vielmehr war das Schuld
recht in Gedanken des Strafrechts eingebettet. Das Recht reagierte nur auf Grund 
der Nichterfullung der Schuld, die als strafbare Handlung, Diebstahl gewertet wurde. 
War freiwillige Erfullung trotz Mahnung nicht zu erreichen, so blieben nur straf
rechtliche Zwangsmittel ubrig: die Selbsthilfe in Form der Fehde oder die auf Grund 
einer Strafklage verhangte Friedlosigkeit. Doch hat schon die frankische Zeit beide 
Zwangsmittel fUr Schuldsachen gemildert: die Fehde in die auBergerichtliche Pfand
nahme, die Friedlosigkeit in Schuldknechtschaft und Fronung. 

II. Seit dem 12. Jahrhundert hat das Schuldrecht besonders in den Stadten 
eine auBerordentliche Fortentwicklung erfahren. Infolge des Aufschwungs von 
Handel und Gewerbe kommen Schuldvertrage in weitaus haufigeren Fallen zur 
Anwendung. Der Kaufvertrag entwickelte sich zum Kredit- und Lieferungskauf. 
Darlehen, Sachmiete und Verwahrungsvertrag spalten sich von der Leihe abo Aus 
personenrechtlichen Anfangen entsteht der Arbeitsvertrag, der immer neue Formen 
aus sich heraus bildet. Aus dem Schuldversprechen entwickelt sich die Vertrags
urkunde, die das Rechtsleben in mannigfachen Variationen ausgestaltet. Nun 
entwindet sich auch das Schuldrecht aus den Banden des Strafrechts. Die Schuld
vollstreckung setzt keine Straftat mehr voraus, sie ist auf unmittelbare Glaubiger
befriedigung gerichtet. Der Glaubiger hat eine besondere Schuldklage, die auf die 
Schuldpflicht als solche gestutzt ist und mit Sachurteil abschlieBt. An die Stelle der 
BuBe tritt Schadenersatz. Das Schuldrecht gliedert sich in das Vermogensrecht 
ein. So konnen nun auch die einzelnen Forderungen als Vermogensgegenstande 
(173, 174) behandelt werden: sie werden ubertragbar. 

m. Seit der Rezeption hat das romische Schuldrecht die Theorie und in 
steigendem MaBe auch die Praxis beherrscht. Das Verkehrsleben fordert gebiete-
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risch ein einheitliches Schuldrecht. Das deutsche Schuldrecht besaB aber nur parti
kulare Geltung, und, so iiberlegen es auch neu auftauchende wirtschaftliche Be
diirfnisse zu befriedigen vermochte, war es doch mangels wissenschaftlicher Durch
forschung und infolge der Kraftlosigkeit der Reichsgewalt auBerstande, ein ge
meines Verkehrsrecht zu schaffen. Das gerade lag im romischen Schuldrecht in 
unvergleichlicher Vollendung vor. Dem reichen wirtschaftlichen Verkehr des Alter
tums entsprossen, war es durch die italienischen Juristen des Mittelalters den Ver
kehrsbediirfnissen der Zeit angepaBt worden. Mit dem strengsten logischen Aufbau 
verband es die scharfsinnigste Durchdenkung von Einzelproblemen. So hat das 
romische Recht im deutschen Schuldrecht der Neuzeit zunii.chst den Sieg davon
getragen. 

Dennoch haben auch im Schuldrecht germanische Rechtsgedanken fortge
lebt und sind in neuester Zeit wieder zu kraftvoller Wirkung gediehen. Manche Rechts
gebiete, wie das Seerecht, das Handels- und Wechselrecht, das Versicherungsrecht 
usw., setzten ihre yom romischen Recht unabhangige Entwicklung fort. Die in 
ihnen lebenden deutschen Rechtsideen gewannen EinfluB auch auf das gemeine 
Schuldrecht. Auch deutsche partikulare Rechtsbildungen setzten sich in bedeut
samen Fragen durch, so z. B. beim Kauf- und Mietrecht und insbesondere bei den 
Arbeitsvertragen. Selbst das Naturrecht wirkte in deutschrechtlichem Sinne. 1m 
Schuldrecht der Kodifikationen erhOhte sich der deutschrechtliche EinfluB noch. 
Die gemeinrechtliche Wissenschaft des 19. Jahrhunderts kehrte zwar in verstarktem 
MaBe zum reinen romischen Recht zuriick, konnte aber nicht hindern, daB das im 
AHGB. kodifizierte Obligationenrecht sich an die deutsche Rechtsentwicklung an
schloB. Wenn auch das BGB. in seinem Schuldrecht dem Pandektensystem folgt, 
so sind doch schon in ihm selbst bedeutsame deutschrechtliche Gedanken enthalten. 
Weit wichtiger ist es aber, daB die umfangreiche schuldrechtliche Sondergesetz
gebung des Reiches durchweg auf deutschen Rechtsgedanken beruht. 

Schrifttum: STOBBE, Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts, 1855. - SOHM, ProzeB 
der lex Salica. 1867. - FR. E. MEYER, Schuldrecht der deutschen Schweiz, 1913. - PLANITZ, 
Ober hansisches Handels- u. Verkehrsrecht, Hans. GBI. 31 1926, S.1. - ESMEIN, Etudes sur 
les contrat,s dans Ie tres ancien droit fran9ais, 1883. - YVER, Les contrats dans Ie tres ancien droit 
normand, 1926. - BARBOUR, The History of Contract in early English equity, 1914. - E. MAYER, 
Das altspanische Obligationenrecht in Z. vgl. RW. 38 (1920) S.31. 

1. Teil. 

Allgemeine Lehren des Schnldrechts. 
§ 57. Grnndbegriffe des Schuldrechts: Schuld und Haftung. 

I. Das altere Recht. 1m germanischen Recht lassen sich die Begriffe von Schuld 
und Haftung auseinanderhalten. 

1. Die Schuld ist rechtliches Sollen. Dieser Begriff ist auf das Schuldrecht 
nicht beschrankt, er begegnet auch im Muntrecht, im Genossenschaftsrecht usw. 
Aber das Schuldrecht hat ihm einen besonderen 1nhalt gegeben. Die Schuld im Sinne 
des Schuldrechts ist ein Leistensollen, das den Schuldner trifft. Die Schuld appel
liert an die Person des Schuldners als Willenstrager: er soli frei willig leisten. Leistet 
er, wie er soli, so hat er nur getan, was ihm von Rechts wegen zu tun gebiihrt: er 
kann das Geleistete nicht zuriickfordern, hort aber auf, Schuldner zu sein. Leistet 
er dagegen nicht, wie er soIl, so hat er nicht nur gegen ein sittliches, sondern auch 
gegen ein Rechtsgebot verstoBen. Daher trifft ihn in iilterer Zeit Strafe, wenn er 
nicht durch Pfandsetzung oder Vergeiselung den Glaubiger sichergestellt hat. 
Daraus folgt weiter, daB der Schuldner auch sonst nichts tun darf, was die Er
fiillung der Schuld vereiteln konnte: neben dem Leistensollen steht das Halten
sollen (die Gebundenheit ans Wort, 164). Und dieses kann schon bestehen, wenn ein 
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Leistensollen noch gar nicht gegeben ist, wie z. B. bei der aufschiebend bedingten 
Schuld. 

Neben die Schuldnerschuld stellen viele noch eine G la u bigersch uld in dem Sinne, daB auch 
der Glaubiger etwas soll, namlich bekommen soIl. Bei dieser rein passiven Schuld fehlt indessen 
der Appell an den Willen, der das Riickgrat der germanischen Schuld darstellt. Wenn iibrigens 
die Quellen haufig auch den Glaubiger als Schuldner (debitor) bezeichnen, so wird er damit 
nur als Beteiligter eines Schuldverhaltnisses charakterisiert, nicht wird auf eine eigene Glaubiger
schuld angespielt. 

2. Haftung ist das Unterworfensein unter die rechtliche Macht des 
Glaubigers. Wahrend der Schuldner bei der Entscheidung, ob und wie er die 
Schuld erfiillen will, seinem freien EntschluB zu folgen hat, ist der Haftende dem 
unmittelbaren Zwang ausgesetzt_ Die Haftung bedeutet Macht auf seiten des 
Glaubigers, Gebundenheit auf seiten des Haftenden. 

a) Strafrechtliche Haftung. Wie in allen Rechtsordnungen ist es auch im 
aIteren deutschen Recht die Regel, daB der Schuldner selbst fur seine Schuld haftet. 
Das trifft zunachst fur den Tater einer verbrecherischen Handlung zu. Er hat 
sich durch seine Tat dem Verletzten und seiner Sippe gegenuber selbst aus dem Frieden 
gesetzt (relative Friedlosigkeit). Der Verletzte kann daher an ihm Rache im Wege 
der Fehde nehmen. Er kann aber auch auf BuBzahlung klagen, und am Ende dieses 
gerichtlichen Verfahrens steht, wenn der Tater nicht freiwillig BuBe zahlt, die yom 
Gericht verhangte allgemeine Friedlosigkeit, die ihn dem Zugriff des Klagers und 
der Gerichtsgemeinde aussetzt. In beiden Fallen ist der Zugriff Geltendmachung 
einer Haftung: der Tater haftet strafrechtlich fiir sein Verbrechen. Nach diesem 
Vorbild ist nun aber im alteren Recht auch die Haftung des Schuldners fur 
seine Schuld gestaltet. Leistet der Schuldner nicht freiwillig zur rechten Zeit, so 
kann ihn der Glaubiger mahnen. Der Erfullungsverzug nach Mahnung ist Dieb
stahl. Der Glaubiger kann daher den Schuldner jetzt als Dieb behandeln und gegen 
ihn mit der Fehde oder der Strafklage vorgehen, die freilich beide schon im altesten 
Recht fiir Schuldsachen Milderungen aufweisen. Aber auch hier handelt es sich 
um strafrechtliche Haftung (165, 166). 

b) Haftung kraft Haftungsvertrags. Schon die alteste Zeit kennt die 
Bestellung eines Haftungsobjekts fiir Schuld durch Vertrag. Ihr Zweck ist Sicherung 
des Glaubigers, Beseitigung der dem Schuldner sonst drohenden strafrechtlichen 
Haftung. Nur zwei FaIle vertraglicher Haftung waren moglich: Geiselschaft und 
Pfandsetzung. In beiden Fallen muB das Haftobjekt in die Gewere des Glau
bigers ubergeben werden (132f., 247). Der Glaubiger erhiilt Eigentum, meist auf
schiebend bedingt durch die Erfiillung. Wird rechtzeitig erfullt, so wird das Pfand 
ausgelost, wenn nicht, verfallt es dem Glaubiger. Wenn ein Haftungsvertrag abge
schlossen ist, tritt die Zweiung von Schuld und Haftung deutlich in die Erscheinung: 
der Schuldner schuldet zwar, aber er haftet nicht mehr, der Haftende haftet, aber er 
schuldet nicht. Freilich konnte der Schuldner sich selbst dem Glaubiger durch "Ober
gabe in dessen Gewalt preisgeben (247). Dann wurde er sein Eigentum und Schuld 
und Haftung ging unter. 

c) Personliche Haftung und Sachhaftung. Wahrend nur Personen 
schulden konnen, kann die Haftung Personen oder Sachen ergreifen. Die Sach
haftung wird durch Pfandsetzung begriindet. Sie ist reine Sachhaftung, da die 
Bestellung eines Pfandes die Entstehung einer strafrechtlichen Haftung des Schuld
ners ausschlieBt. Personliche Haftung wird durch Vergeiselung begriindet, tritt 
aber auch infolge Leistungsverzug ein. Die durch Vergeiselung begriindete per
sonliche Haftung ergreift den Korper des Geisels nach Art eines Faustpfandes; fur den 
Glaubiger besteht die Anwartschaft auf endgiiltigen Eigentumserwerb. Vollig anders 
ist der Inhalt der infolge Leistungsverzugs eintretenden per s 0 nli c hen (s t r a f r e c h t -
lichen) Haftung des Schuldners. Der Glaubiger macht hier zunachst die person
liche Haftung des Schuldners durch Fehde gegen ihn und seine Gesippen geltend. 
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Auch wo er auf den Zugriff gegen das Vermogen des Schuldners durch auBergericht
liche Pfandnahme beschrankt ist, handelt es sich um die personliche Haftung des 
Schuldners, nicht um Vermogenshaftung; denn der Zugriff ist Rache gegen den 
Schuldner oder Mittel, ihn zur Erfiillung zu zwingen; der Glaubiger ist bei der 
Pfandnahme weder auf den Schuldwert beschrankt, noch dient das genommene 
Pfand seiner Befriedigung. Scharfer noch zeigt sich die personliche Haftung, wenn 
der Glaubiger den Schuldner verklagt und Friedloslegung erwirkt hat. Hier wird 
immer personliche Haftung vollstreckt, mag es sich um Zugriff auf die Person durch 
AusstoBung aus dem Frieden, Preisgabe oder Verknechtung handeln. Aber auch 
der Zugriff auf das Liegenschaftsvermogen durch die karolingische Fronung ist zu
nachst Geltendmachung personlicher Haftung, da die Fronung den Schuldner zur 
Erfiillung zwingen solI. 

II. Seit dem 12. Jahrhundert hat zwar nicht die Schuld, wohl aber die Haftung 
eine wesentliche Dmgestaltung erfahren. Die strafrechtliche Haftung verschwindet, 
sie wird abgelOst insbesondere durch eine im Rahmen der personlichen Haftung 
immer selbstandiger hervortretende Vermogenshaftung. Die Geiselschaft wird 
durch neue auf Personenhaftung abzielende Haftungsvertrage ersetzt. Die Fiihrung 
hat auch hier das stadtische Recht. 

1. Personliche Haftung und Vermogenshaftung. Das Mittelalter hat 
den Standpunkt aufgegeben, daB eine Haftung des Schuldners nur als strafrecht
liche Haftung und nur auf Grund seines Vertragsbruches entstehen konne. Zunachst 
hielt man noch den Satz fest, daB die Schuldnerhaftung erst nach der Feststellung, 
die Schuld werde nicht freiwillig erfiillt, eingreife. Spater erkannte man, daB die 
Haftung unmittelbar aus der Schuld erwachse, und man lieB sie daher 
schon im Augenblick der Schuldbegriindung entstehen und Wirkungen auBern (171, 
172). An die Stelle der Strafklage ist eine Schuldklage, an die Stelle fehderechtlicher 
Pfandnahme ist eine auf Befriedigung des Glaubigers abzielende auBergerichtliche 
Pfandung getreten. Auch der Schuldklage folgt nun eine der auBergerichtlichen 
Pfandung nachgebildete Pfandung. Aber daneben hielt das Mittelalter bei Verurtei
lung des Schuldners noch an dem Zugriff auf die Person des Schuldners 
selbst fest. Aus der alten Friedloslegung abgespaltene Formen (165, 166) stehen hier 
dem Glaubiger zur Verfiigung: die Ubergabe des Schuldners in den Besitz des Glau
bigers zur ewigen, spater auch ablosbaren, ja abverdienbaren Schuldknechtschaft, 
die sich zur Schulddienstbarkeit oder zur privaten Schuldhaft abschwacht (167 bis 
169), im spateren Mittelalter auch die offentliche Schuldgefiingnishaft, die Stadt
oder Landesverweisung. Dieser Zugriff auf die Person des Schuldners steht dem Glau
biger zunachst wahlweise neb en dem Zugriff auf das Vermogen zu. 1m spateren 
Mittelalter aber tritt der Zugriff auf das Vermogen immer beherrschender hervor, 
bis endlich der Glaubiger auf die Person nur noch dann greifen darf, wenn die Ver
mogensvollstreckung ihm keine Befriedigung gebracht hat (165, 166). Wahrend also 
die Vermogenshaftung urspriinglich nur ein AusfluB der personlichen Haftung war, 
gewinnt sie im Mittelalter immer selbstandigere Bedeutung; das Ergebnis der Ent
wicklung ist, daB neben der primaren Haftung des Vermogens der Haftung 
der Person nur noch eine subsidiare Stellung zukommt. Dnd diese Vermogens
haftung hat sich auch innerlich gefestigt und differenziert. Da sie nur noch auf Be
friedigung des Glaubigers zielt, gewahrt sie nur eine Zugriffsmacht in der Hohe des 
Schuldwertes. Wahrend der Zugriff friiher nur auf bewegliche Sachen gerichtet war, 
ergreift die Vermogenshaftung des Hochmittelalters auch die Liegenschaften. Die 
Selbstandigkeit der Vermogenshaftung gab endlich die Grundlage zur Entstehung 
der beschrankten Vermogenshaftung (unten §§ 67 und 103). Endlich kann damit 
die Forderurig als Vermogensobjekt anerkannt werden (§ 56 II, vgl. 173, 174). 

2. Haftung kraft Haftungsvertrags. Die Bestellung einer Sachhaftung 
durch Pfandsetzung hat im Hochmittelalter regelmaBig nicht mehr die Wirkung 
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einer Befreiung des Schuldners von eigener Haftung (118, 138); Sachhaftung und 
Schuldnerhaftung bestehen nun nebeneinander (oben §§ 42,52). Die Geiselschaft 
verschwindet und lebt nur noch im Einlagergedinge des Biirgschaftsrechts fort 
(unten § 74). Neue vertraglich begriindete Personenhaftungen entstanden 
durch Umdeutung des Treugelobnisses und Ausbildung ihm nachgestalteter Haf
tungsvertrage (185f£'). Der Grund lag im Vordringen der Vermogenshaftung, die 
schon aus schlichten Gelobnissen und Arrhalvertragen hervorging, und dem Be
diirfnis nach strengerer Bindung des Schuldners. Das Recht gewahrt einem Einsatz 
der Person, des Lebens, der Glieder, der Ehre usw. Wirksamkeit, ohne korperliche 
Inhabungdes Glaubigers zu verlangen. Da das Mittelalter direkte Vollstreckungs
mittel ausgebaut hatte, konnten aus solchen Haftungsvertragen echte Personenhaf
tungen zur Entstehung kommen. 

Scbrifttum: v. AMIRA, Nordgermanisches Obligationenrecht, 2 Bde., 1882, 1895. - HORTEN, 
Die Personalexekution, 2 Bde., 1882, 1895. - PUNTSCHART, Schuldvertrag und Treugeliibnis, 
1896. - V. SCHWIND, Wesen und Inhalt des Pfandrechts, 1899. - EGGER, Vermiigenshaftung 
und Hypothek, 1903. - RINTELEN, Schuldhaft und Einlager, 1908. - GIERKE, Schuld und 
Haftung, 1910. - H. MEYER, Zum Ursprung der Vermiigenshaftung, 19l1. - PLANITZ, Ver
miigensvollstreckung 1,1912; ZRG. G. 34 (1913), S. 49; Zur sachs. Vollstreckungsgeschichte, 1914; 
Grundlagen des deutschen Arrestprozesses, 1922. - A. SCHULTZE, ZRG. G. 41 (1920), S.21O. 

m. Das neuere Recht. Das romische Recht geht von dem Begriff der obligatio 
aUB, der Schuld und Haftung verbindet. Kraft der Obligation ist der Schuldner mit 
seinem Vermogen fiir die Schuld verhaftet. Ein Schuldverhaltnis, das keine Haftung 
begriindet, ist eine unvollkommene Obligation (obligatio naturalis). Der gemein
rechtlichen Wissenschaft, die diesen Satzen folgte, kam daher die Scheidung 
von Schuld und Haftung nicht zum BewuBtsein. Die Haftungsformen wurden erst 
in der Exekution aktuell und daher dem ProzeBrechte zugewiesen. Die beschrankte 
Haftung z. B. faBte man als Exekutionsbeschrankung auf. Sachlich erhielt sich die 
Scheidung von Schuld und Haftung und ist, wie die neuere Rechtswissenschaft er
kannt hat, auch im geltenden Recht lebendig. Die personliche Haftung als Haf
tung mit der Person tritt nach Beseitigung der Schuldhaft (Gesetz yom 24.5.1868, 
in Frankreich seit 1867, in England seit 1869) vollig zuriick; die personliche Haf
tung als Haftung mit dem Vermogen ist die regelmaBige Folgeerscheinung der 
Schuld. Daneben kommt die Haftung mit einem Sondervermogen und die Sach
haftung vor, die als beschrankte Haftung der im Normalfall unbeschrankten Haf
tung gegeniibergestellt werden konnen. Die reine Sachhaftung lebt im Grundpfand
recht in Form der Grundschuld, im Seerecht insbesondere in der Bodmerei fort. Fiir 
eine Schuld konnen mehrere Haftungen nebeneinander bestehen, so daB sie neben
geordnet sind, oder auch so, daB zwischen ihnen Subsidiaritat besteht. Das mo
deme Recht kennt weiter Schulden ohne Haftung: sie gewahren zwar keine Zugriffs
macht, aber freiwillige Erfiillung ist Schulderfiillung (Spiel, BGB. 762). Auch eine 
Haftung ohne Schuld kommt in Einzelfallen vor. 

Scbrifttum: v. SCHWIND (oben zu II). - ISAY, Jherings Jahrb. 48 (1904), S. 187. - SIBER, 
das. 50 (1906), S. 55. - V. SCHWERIN, Schuld und Haftung, 1911. - PuNTSCHART, ZfHR. 71 
(1912), S.292. - BUCH, Schuld u. Haftung, 1914. - SCHREIBER, Schuld u. Haftung, 1914. -
STROHAL, Schuldpflicht und Haftung, 1914. - V. SCHWIND, Jherings Jahrb. 68 (1918), S. 1. -
HAMBURGER, Das Recht aus der Haftung, 1915. - HECK, GrundriB des Schuldrechts, 1929. 

I. Abschnitt. 

Entstehung des Schuldverhaltnisses. 
§ 58. Die Schnldentstehnngsgriinde. 

Das altere Recht kennt nur zwei Schuldentstehungsgriinde: den Schuldvertrag 
(§ 59) und die unerlaubte Handlung (§ 79). Die spatere Entwicklung hat neben den 
Schuldvertrag noch das einseitige Versprechen gestellt (§ 61). 
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AuBerhalb des Bereiches der Rechtsgeschiifte und unerlaubten Handlungen 
waren dem deutschen Recht selbstandige Schuldverhaltnisse nur in Einzelfallen 
bekannt. So gewahrte es ein Ruckforderungsrecht, wenn geleistet worden war 
auf Grund eines nichtigen oder wirksam angefochtenen Geschafts oder auf Grund 
verbotenen Spiels, ebenso in den Fallen der NichterfUllung einer Auflage, des zu
lassigen Widerrufs usw. Aber ein allgemeiner Grundsatz der Haftung aus un
gerechtfertigter Bereicherung ist aus den Quellen nicht zu erschlieBen. Sicher ist 
jedenfalls, daB in den erwahnten Fallen das Ruckforderungsrecht nicht auf die 
noch vorhandene Bereicherung beschrankt war. Das neuere Recht hat sich hier 
an das romische Recht angeschlossen, BGB. 812, OR. 62. Ebenso liegt es bei der 
Geschaftsfuhrung ohne Auf trag, obwohl das deutsche Recht die Verantwort
lichkeit und die Ersatzanspruche des Besorgers fremder Geschafte in EinzelfalIen 
(Fund, Bergung, 145,149) ahnlich regelt wie das romische Recht, vgl. BGB. 677, 
OR. 419. VolIig auf romische Satzegeht die Verpflichtung zur Vorlegung von Sachen 
zuruck, BGB. 809. 

Auch aus Sachenrechten, Familienrechten, Erbrechten usw. konnen Anspriiche mit schuld
rechtlichem Inhalt entstehen, z. B. die Ersatzanspriiche im ehelichen Giiterrecht (sog. unselb
standige Schuldverhaltnisse). Von ihnen ist hier nicht zu handeln. 

§ 59. Die Schuldvertrage. 
I. Sehuldvertrage des alteren Reehts. Zwei Formen vertraglicher Schuldbegriin

dung sind dem deutschen Recht in historischer Zeit bekannt: das Schuldver
spree hen und der Sachempfang. Die Vertragsschuld ist Versprechensschuld oder 
Empfangsschuld. Beide Schuldvertragsarten bedurfen der Horbarkeit und Sichtbar
keit wie aIle Rechtsgeschiifte. Wahrend aber die Empfangsschuld durch reale Hand
lung, eben den Sachempfang, begrundet wird, kann das bloBe Schuldversprechen 
als rein ideelIer Akt nicht genugen. Hier bedarf es der Einhaltung solenner Formen: 
neben dem Realvertrag (Sachempfang) steht der Formalvertrag. 

So die von SOHM begriindete unwiderlegte Lehre. Nicht gelungen ist der Versuch, die Form 
auf die Haftungsgeschafte zu beschranken (GIERKE). 

1. Der Formalvertrag begegnet in zwei Arten, dem Treugelobnis und der 
Wadiation. Beide sind ihrem Inhalte nach identisch und nur in der Formalitat ab
weichend gestaltet. Wahrend das Treugelubde bei den Sachsen, den Nordgermanen 
und dem groBeren Teil der Franken bezeugt wird, ist die Wadiation eine von den 
Bayern, Alemannen, Langobarden und Friesen bevorzugte Schuldvertragsform. 
Diese Verschiedenheit der germanischen Stamme im Vertragsritus beweist die ver
haltnismaBig spate Entstehung des Formalvertrags. 

a) Das Treugelubde (fides facta, 175) wird geleistet "mit Finger und mit 
Zunge" (176, vgl. 173), mit "Hand undMund". DasHandsymbol ist in seiner altesten 
Form nach sachsischem Recht das Aufrecken des Zeigefingers oder zweier Finger der 
aufgehobenen rechten Hand. Oder es erhoben beide VertragschlieBende ihre Hande 
und legten sie mit den Innenflachen aneinander. Dazu wurden formelhafte W orte ge
sprochen. Es kann kein Zweifel sein, daB wir es hier mit einer Schwurform zu tun 
haben. Auch die gleichfalIs in sehr alte Zeiten zuruckgehende Handreichung (der 
Glaubiger erfaBt die Hand des Treugelobers) wird als Schwurform entstanden sein, 
wenn ihr auch im Hochmittelalter ein anderer Sinn untergelegt wird (s. unten § 60). 
Das Treugelubde ist also ein in Schwurform abgegebenes Versprechen, die Schuld 
getreulich zu erfUllen. Nichterfullung trotz Mahnung des Glaubigers ist Treubruch, 
der die strafrechtliche Haftung des Schuldners nach sich zieht (175). 

Das Treugelobnis begegnet schon in der altesten Zeit sowohl als Geschaftsform wie in der 
Form des Urteilserfiillungsgelobnisses. Dieses bezweckt nicht die Begriindung einer Haftung, 
sondern war aus prozessualen Griinden notig; bei Verweigerung des Gelobnisses freiwilliger Er
fiillung hatte Urteilsungehorsamsverfahren mit unmittelbarem Strafzwang durch Friedloslegung 
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eintreten miissen. - Nach GIERKE ist die fides facta eine Verpfandung der Person im Sinne 
einer neueren Satzung, abgeleitet aus der Vergeiselung; diese Annahme ist fiir die germanische 
Urzeit unmogIich; wegen des spateren Mittelalters vgI. unten § 60 II 1. 

b) Der Wettvertrag (wadiatio, von vidan binden, 178, 179) wird geleistet 
durch "Obergabe eines Stabchens (wadia, lang.; festuca, frank.); dabei werden formel
hafte Worte gesprochen. Das Stabchen, ein kurzer Holzstab, urspriinglich Fetisch, 
trug in alter Zeit das Hauszeichen des Schuldners (festuca notata). Es solI die Per
sonlichkeit des Schuldners kennzeichnen und kann daher durch andere Personlich
keitszeichen, wie z. B. Waffen oder Kleidungsstiicke des Schuldners, ersetzt werden. 
Unter Vorweisung dieser Zeichen kann der Glaubiger den Schuldner zur Leistung 
mahnen, Nichterfiillung ist Delikt. Die Wadiation ist also durch die gleichen Rechts
folgen gesichert wie das Treugelobnis. Wie dieses, ist sie ein Schuldversprechen, auch 
inhaltlich mit dem Treugelobnis identisch (180). Frankische Quellen charakterisieren 
die Wadiation daher als ein fidem facere per festucam. 

Die Wadiation ist also von Haus aus kein Haftungsgeschaft. Sie ist weder auf Begriindung 
der Haftung des Vermogens noch der Person des Schuldners gerichtet. Eine solche Haftung 
tritt erst als Folge der Nichterfiillung (als deIiktische Haftung) ein. UnmogIich ist es insbeson
dere, die Wadiation schon in der germanischen Urzeit durch Abspaltung von der realen Pfand
setzung entstehen zu lassen (0. GIERKE); die wadia ist also kein Scheinpfand, das als Haftungs
symbol das ledigIich ideell verstrickte Vermogen vertritt. Sie ist aber auch kein Botenstab, den 
der Schuldner dem Glaubiger gibt, damit dieser einen Dritten zur Biirgschaftsiibernahme auf
fordern kann (v. AMmA); denn ihre Verwendung ist nicht auf den Fall der Biirgschaft beschrankt. 

Wo das romische Urkundenwesen FuB faBt, konnte die carta die Funktion der 
wadia iibernehmen. Der Wadiationsvertrag wurde dann durch Hingabe und An
nahme der carta abgeschlossen, s. unten § 78. 

2. Der Realvertrag, die alteste Schuldvertragsform, geht aus von der Ver
pflichtungskraft des Sachempfangs. Wer eine Sachleistung in Empfang nimmt, 
verpflichtet sich damit, auch seinerseits eine Sachleistung zu machen (181). Diese 
Wirkung beruht auf dem Gedanken der Entgeltlichkeit, der das altere germani
sche Recht beherrscht (s. unten § 72). Daraus ergab sich fur den einseitigen Schuld
vertrag, z. B. die Leihe, die Verpflichtung zur Rerausgabe der Sache (151, 161). 
Beim gegenseitigen Schuldvertrag, dem Tausch und Kauf, dagegen entsprach die 
Rerausgabe der geleisteten Sache nicht dem Vertragszwecke; hier brauchte der Vor
leistende nur die vereinbarte Gegenleistung anzunehmen. Die Annahme der Vor
leistung erzeugte die Schuld, die Gegenleistung zu machen. Vor der Annahme der 
Vorleistung hestand noch keinerlei Schuldpflicht, wenn nicht eine Partei sich durch 
Formalvertrag zur V orleistung verpflichtet hatte. So lag es schon hei der altesten 
Form des Tausches (Kaufes), dem Bargeschaft. Die Annahme der Leistung des einen 
Teils verpflichtete den andern zur sofortigen Gegenleistung. Neben dem Barkauf 
kommt aber schon in sehr friiher Zeit der Kreditkauf vor. Rier sollte die Gegen
leistung nicht sofort erfolgen. Die Annahme der Vorleistung verpflichtete den Emp
fanger nur zu kiinftiger Gegenleistung. In beiden Fallen war durch die V orleistung 
die Schuld des Empfangers kundbar zur Entstehung gelangt. Kam der Empfanger 
seiner Schuldpflicht trotz Mahnung des Glaubigers nicht nach, so trat die strafrecht
liche Haftung des Empfangers ein. Die Annahme der Vorleistung hatte sonach die 
Haftung des Empfangers zur mittelbaren Rechtsfolge. 

Ebenso wurde beim einseitigen Schuldvertrag durch den Sachempfang zunachst nur eine 
Schuldpflicht zur kiinftigen Herausgabe geschaffen, die sich aber zur Haftung des Entleihers 
steigerte, wenn er der Mahnung des Glaubigers zur Herausgabe ungehorsam war. 

In England sind die FaIle der anvertrauten bewegIichen Sache noch heute unter dem Ge
samtbegriff der bailments zusammengefaLlt. 

Aus dem Realvertrage hat sich schon in frankischer Zeit der Arrhalvertrag abge
spalten. Er entstand, als man die Verpflichtungskraft der Vorleistung schon einer 
bloBen Teilleistung von geringem Wert (arrha) zusprach, die als Sinnbild der Vor
leistung erschien (182). Soweit die arrha zur bloBen Scheinleistung wurde, lag ein 
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reiner Formalvertrag vor, wenn auch der Schein eines Realvertrags gewahrt blieb; 
soweit sie als reale Vermogensleistung gewertet wurde, war mit dem Formalvertrag 
ein Realvertrag verkniipft. Durch die Annahme der arrha wurde nur der Emp
fiinger zur Gegenleistung verpflichtet, nicht der Geber der arrha. Beim Kaufver
trag entstand also nur eine Verpflichtung des Verkaufers zur Lieferung der gekauften 
Sache, nicht des Kaufers zur Zahlung des Kaufpreises. Sobald freilich der Kauf
gegenstand iibergeben wurde, entstand die Pflicht des Kaufers zur Gegenleistung 
kraft Sachempfangs. Solange aber noch nicht geliefert war, konnte die Leistungs
pflicht des Gebers der arrha nur durch besonderen Formalvertrag begriindet werden. 
Neben der arrha wurde daher haufig eine wadia gegeben. Das wurde allmahlich 
iiberfliissig; die arrha iibernahm auch die Funktion der wadia. Durch die Hingabe 
der arrha verpflichtete sich auch der Geber. 

Damit hing etwas Weiteres zusammen. 1m iilteren Recht konnte der Geber der arrha, da 
er selbst noch nicht gebunden war, sich vor Empfang der Gegenleistung yom Vertrage lossagen. 
Lehnte er die Gegenleistung ab, so stand ihm auch kein Anspruch auf Riickgabe der arrha zu. 
Die arrha war fiir ihn Reugeld. Hieran hielten mittelalterliche Rechte fest, obwohl nun an 
sich eine Bindung des Gebers der arrha feststand, ja manche Rechte dehnten das Reurecht 
sogar auf den Empfiinger der arrha aus. 

ll. 1m Mittelalter haben die alten Schuldvertragsformen sich zunachst erhalten. 
Sie haben sich aber besonders in den Stadten nach Inhalt und Bedeutung erheblich 
gewandelt. 

1. Der alte Formalvertrag mit seinem feierlichen Ritus war bei den sich 
mehrenden Geschaften des taglichen Lebens nicht mehr am Platze. Aber auch seinem 
Inhalte nach schien er entbehrlich, wenn es nur darauf ankam, eine Schuld mit deren 
normalen Wirkungen zu begriinden. Wahrend das altere Recht die Schwurform be
notigte, weil erst der Bruch der gegebenen Treue die strafreclitliche Haftung des 
Schuldners nach sich zog, lieB das Mittelalter eine personliche auf Befriedigung des 
Glaubigers abzielende Haftung als unmittelbare Folge der Schuld erwachsen. Dazu 
geniigte aber ein in offenkundiger Form abgegebenes und angenommenes Schuldver
sprechen. So wurde das Treugelobnis abgedrangt auf Falle, wo eine iiber das nor
male MaB hinausgehende Haftung erstrebt wurde (184, 187). 1m Regelfall aber kam 
seit dem 13. Jahrhundert besonders in den Stadten das schlichte Gelobnis (177) 
zur Anwendung, d. h. ein Schuldversprechen ohne Schwur, aber mit gewissen Publi
zitatsformen, haufig dem Handschlag. Der Realvertrag blieb in der alten Form in 
Ubung, ebenso der Arrhalvertrag. Die arrha wirdjetztmeistals Gottespfennig (182a) 
der Kirche oder den Armen iibergeben oder als Weinkauf (leitkauf) von den Vertrags
parteien und den zugezogenen Zeugen vertrunken (183). Beide Verwendungen sollen 
den Charakter der arrha als einer bloBen Scheinleistung zum Ausdruck bringen. 

2. Neben diese alten Vertragsformen stellt nun das Mittelalter eine neueGruppe 
ihrem Inhalte nach voneinander abweichender Schuldvertrage. Neben 
Kauf und Tausch tritt die Schenkung als unentgeltlicher Sachleistungsvertrag. Aus 
der alten Fahrnisleihe erwachsen Darlehen und Verwahrungsvertrag zu selbstandigen 
Instituten, aus der Grundstiickleihe Miete und Pacht. Das neue Gebiet des Arbeits
vertrags entsteht mit den zahlreichen Abarten des Dienst- und Werkvertrags. Spiel 
und Wette entwickeln sich zu Schuldvertragen. Aus der Verwendung der Urkunde im 
Schuldvertragsrecht erwachst das Wertpapierrecht. Diese neuen Schuldvertrage 
wenden nun die alten Vertragsformen in immer willkiirlicher werdender Weise an. 
Zwar Leihe, Darlehen und Verwahrungsvertrag bleiben grundsatzlich Realvertrage. 
Aber beim Kauf, der meist Real- oder Arrhalvertrag ist, finden sich nicht nur Ge
lobnisse, den Kaufpreis zu zahlen, sondern auch solche, die gekaufte Sache zu liefern. 
Beim Werkvertrag, der durch Gelobnis oder als Realvertrag abgeschlossen werden 
kann, findet sich auch ein Angeld des Bestellers. Ebenso beim Gesindevertrag der 
Mietstaler. Hier wird das Angeld in einer Weise zur Anwendung gebracht, die nichts 
mehr mit seinem urspriinglichen Sinn zu tun hat; wird es doch in manchen Stadten 



Die HaftungBvertrage. 93 

zur o££entlichen Abgabe. Die Vorliebe des spateren Mittelalters fUr das Angeld zeigt, 
daB der alte Schuldvertragsformalismus verwildert und zur Beseitigung reif war. 
Die Kraft der Schuldbegrundung war in das formlose Versprechen 
gelegt, nur blieb es ublich, eine konventionelle Vertragsform beizube
halten (209). Kam es aber nur auf eine Form als solche an, so muBte die Anwendung 
der alten Beweissicherungsformen, Zuziehung von Geschaftszeugen, Offentlichkeit, 
Beurkundung (oben § 11) genugen. Damit war der Boden fiir den Konsensualvertrag 
geebnet, dessen Anerkennung schon die kirchliche Ethik des fruhen Mittelalters aus 
religiOsen Grunden gefordert hatte. 

ill. Die Rezeption des romischen Rechts, das in vier wichtigen Fallen (Kauf, 
Miete, Auf trag, Gesellschaft) dem Konsensualvertrag, der bloBen Willenseinigung 
der Parteien, bindende Kraft verlieh, fand einen wohlvorbereiteten Boden. Auch 
die romischen Realkontrakte wurden aufgenommen, nicht dagegen die stipulatio, 
der Formalvertrag des Justinianischen Rechts. Die Entwicklung zielte auf weitere 
Ausdehnung des Konsensualvertrags, die schon die mittelalterlichen Kanonisten an
gestrebt hatten und die nun das Naturrecht prinzipiell forderte. So wurde im ge
meinen Recht seit dem 17. Jahrhundert der Grundsatz der Formfreiheit der 
Vertrage allgemein herrschend. Wenn auch die Realvertrage erhalten blieben, so 
wurde doch auch ein formfreier Vertrag uber Eingehung eines Realvertrags als 
wirksam anerkannt. Auch konnte sich die Au££assung anbahnen, daB nicht mehr 
die Hingabe der Sache der formale Rechtsgrund der Leistungspflicht des Schuldners 
sei, sondern die Willenseinigung der Parteien; die Hingabe erschien dann nur des 
Inhalts der Leistungspflicht wegen als deren Voraussetzung. Dem Grundsatz der 
Formfreiheit folgt die neueste Entwicklung, wie sie insbesondere fiir das Handels
recht im AHGB. zum Ausdruck kam, dessen Satze das BGB. auf das allgemeine 
Burgerliche Recht ausdehnte (so auch OR. ll). 

Die neueren Gesetzgebungen haben freilich wieder in groBerem Umfange Form
vorschriften fur Einzelfalle aufgestellt, besonders das ALR. Es kommen da ins
besondere Schriftform, gerichtliche oder notarielle Beurkundung, gerichtlicher Ab
schluB in Betracht. Auch das BGB. hat solche Ausnahmen aufgenommen, die 
yom HGB. z. T. wieder durchbrochen werden (oben § 11). 

Die arr ha hat sich als Handgeld, Draufgabe erhalten, besonders im Miet- und Ge
sinderecht. Formerfordernis blieb sie freilich nur in einigen Gesindeordnungen, 
z. B. der preuBischen von 1810. Regelm~Big wurde sie zum bloBen Beweismittel 
des durch Willenseinigung geschlossenen Vertrags, so auch im gelteIiden Recht, 
BGB. 336. Danach ist sie weiter im Zweifel Angeld, wird also auf die Leistung an
gerechnet (BGB. 337), wahrend das OR. 158 sie, wie friiher besonders Gesinde
ordnungen, als Zugabe behandelt. Reugeld ist sie heute im Zweifel nicht mehr, 
BGB. 336 Abs. II, OR. 158. 

Schrifttum: Vgl. oben zu § 57. Dazu: SOHM, Das Recht der EheschlieBung, 1875. - SIEGEL, 
Der Handschlag und Eid, 1894. - PUNTSCHART, Schuldvertrag und TreugelObnis, 1896. -
v. SCHWERIN, ZRG. G. 25 (1904), S.323. - PUNTSCHART, daB. 26 (1905), S 165. - V. AMIRA, 
Die Handgebarden, 1905; Der Stab 1909; Wadiation, 1911. - KOHLER, Berl. Gierkefest
schrift 1910. - WEDDEL, Z. vergl. RW. 18, S. 138. - GMiiR, Schweizerische Bauernmarken 
und Holzurkunden, 1917. - PUNTSCHART in Hoops Reallexikon IV (1918), S. 514. - H. MEYER, 
Witt. Nachr. 1930, S. 484. 

§ 60. Die Haftungsvertriige. 

I. Die iilteren Haftungsvertriige. Unmittelbar auf Begrundung einer Haftung 
gerichtete Vertrage bedurfen im alteren Recht fiir den Glaubiger immer der gegen
wartigen Verscha££ung der Gewere am Haftungsobjekt. Denn das herrschende 
Vollstreckungssystem gewahrte dem Glaubiger nicht die Moglichkeit, ein ohne 
gegenwartige Machtverschaffung vollzogenes auf Haftung gerichtetes Versprechen 
zu realisieren. 
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Hatte z. B. ein Schuldner sich durch Vertrag zur Selbsthingabe fUr den Fall der Nichter
fiillung verpflichtet, so war eine zwangsweise Durchfiihrung dieses Versprechens nicht moglich. 
Hielt der Schuldner sein Versprechen nicht, so stellte das Recht nur den Strafzwang gegen den 
ungehorsamen Schuldner zur Verfiigung. In Wahrheit war ein solcher Selbsthingabevertrag 
also nur ein Schuldvertrag, kein Haftungsvertrag. 

Wahre Haftungsvertrage sind im alteren Recht nur die Pfandsetzung und 
die Vergeiselung. Die Pfandsetzung ist Bestellung einer Sachhaftung fur Schuld. 
In fruher Zeit ergreift sie nur Mobilien, spater auch Immobilien. Das Pfand ist 
Eigentumspfand und fordert die Ubertragung der Gewere. Es verschafft dem Glau
biger eine reine Sachhaftung, da mit der Pfandbestellung die Entstehung einer 
strafrechtlichen Haftung des Schuldners ausgeschlossen wird. V gl. oben § 42, 52. 
Die Vergeiselung (185, 247) ist Bestellung einer Personenhaftung fUr Schuld. 1m 
ubrigen kommen die Satze des Pfandrechts im wesentlichen zur Anwendung. V gl. 
unten § 76. Ubrigens konnte der Schuldner auch sein Leben, seine GliedmaBen 
usw. einsetzen; aber solche Vertrage bedurften immer der Ubertragung der gegen
wartigen Gewere an der Person des Schuldners. 

II. Die jiingeren Haftungsvertriige entstanden aus der Umwandlung des Formal
vertrags. 

1. Das Treugelobnis wurde auf franzosischem Boden schon in spatfrankischer 
Zeit, in Deutschland seit dem 12. Jahrhundert zum Haftungsgeschaft. Der Grund lag 
in der Umwandlung des Vollstreckungsverfahrens. Die alte Friedlosigkeit (187) war 
im Schuldprozesse durch die Schuldknechtschaft oder Schuldhaft verdrangt worden 
(167f£'). So entstand die Anschauung, daB die Person des Schuldners bestimmt sei, 
dem Glaubiger bei NichterfUllung zu verfallen. Diese Anschauung v~rband sich mit 
den in der alten Geiselschaft lebenden Ideen. Die Person des Schuldners war zwar 
kein Faustpfand wie der Geisel, aber sie war bestimmt, Faustpfand zu werden. Die 
Entwicklung geht hier Hand in Hand mit dem Ausbau direkter Vollstreckungsmittel 
gegen die Person des Schuldners. Die Haftung des Schuldners mit seiner Person 
muBte nicht mehr aus strafrechtlichen Gesichtspunkten hergeleitet werden, sie konnte 
durch Vertrag begrundet sein. Der Formalismus des Treugelobnisses lieB eine solche 
Deutung zu. Die alte Schwurform der Handreichung konnte als symbolische Besitz
ergreifung des Glaubigers an der Person des Schuldners ausgelegt werden. So wurde 
eine Machtunterworfenheit begrundet, die eben durch die Personalexekution reali
siert wurde. Die Quellen sprechen daher von einer fides corporalis (foi de corps), 
einem plegium corporis. Das TreugelObnis diente sonach im Mittelalter zur Haf
tungsbestarkung. 

Neben dem Treugeliibnis oder in Verbindung mit ihm kommen im Mittelalter Haftungs
bestarkungsvertrage mit mannigfachem lnhalt vor. Verpfandungen des Lebens (188-190), 
der GliedmaBen usw. wurden wirksam ohne gegenwartige Verschaffung der Gewere. Haufig sind 
insbesondere Verpfandungen der Ehre, meist im Zusammenhang mit einem Treugeliibnis. Be
sonders im Ritterrecht wird die adelige Standesehre verpfandet. Der Schuldner unterwirft sich 
fUr den Fall der Nichterfiillung der Ehrlosigkeit, dem Glaubiger wird das Recht der Ehren
schelte, der Beschimpfung durch Schandgemalde und Spottgedichte usw. zugestanden. Auch 
die eidliche Bekraftigung des Schuldversprechens diente der Bestarkung der Haftung, insofern 
der Schuldner sich fiir den Fall der Nichterfiillung der Meineidstrafe aussetzte. Seit dem 12. Jahr
hundert kommt in Deutschland nach franziisischem Vorbilde besonders in ritterlichen Kreisen 
das Einlagerversprechen zur Anwendung, durch das der Schuldner, meist aber ein Biirge, 
sich verpflichtet, Einlager zu halten, s. u. § 76. 

2. Auch der Wadiationsvertrag scheint im spateren Mittelalter partikular zum Haf
tungsgeschaft, gerichtet auf Verstarkung der Vermiigenshaftung, geworden zu sein. Es hing das 
damit zusammen, daB bei der Pfandung die sofortige Wegnahme des ganzen Pfandes partikular 
durch Wegnahme eines bloBen Scheinpfands (des kleinen Pfandes) abgeliist wurde. lndem der 
Schuldner selbst ein solches kleines Pfand bestellte, entzog er sich die Verfiigung iiber das haf
tende Vermiigen. 

III. 1m neueren Recht sind die auf Begrundung einer leiblichen Haftung gerich
teten Haftungsgeschafte verschwunden, so insbesondere das TreugelObnis und das 
Einlager, wahrend dem eidlichen und ehrenwortlichen Versprechen nur noch eine 
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moralische Bindungskraft verblieb. Das geltende Recht kennt nur zwei Haftungs
geschafte: die Biirgschaft und die Pfandsetzung, s. §§ 42, 52, 76. 

Schrifttum: Vgl. oben zu §§ 57, 59. 

§ 61. Das einseitige Versprechen. 

1. 1m alteren Recht bedarf es zur rechtsgeschaftlichen Entstehung von Schuld 
und Haftung immer eines Vertrags. Ein einseitiges, nicht von einem Glaubiger 
angenommenes Versprechen konnte keine Verpflichtungskraft haben. Freilich waren 
Vertrage zugunsten Dritter moglich; so konnte ohne Zweifel ein Versprechen in die 
Hand eines Treuhanders zugunsten eines erst noch zu bestimmenden Dritten ab
gegeben werden. In dieser Form konnte insbesondere die Auslobung vollzogen 
werden, d. h. das Versprechen einer Belohnung fiir die noch unbestimmte Person, die 
eine Handlung vornehmen wiirde. So diirften sich die Berichte germanischer Dich
tungen iiber solche Auslobungen juristisch erklaren. Bei solchen Geschaften trat nun 
das Versprechen des Auslobers so stark hervor, daB die Auffassung aufkommen 
konnte, der Mitwirkung eines Dritten bediirfe es iiberhaupt nicht. Das wurde von 
besonderer Bedeutung, als die FOl'mlosigkeit der Schuldvertrage im spateren Mittel
alter durchdrang; damit konnte dem formlos kundgegebenen rechtsgeschaftlichen 
Willen schon aus dem Gedanken der Gebundenheit an das Wort im Schuldrechte 
Bindungskraft zugesprochen werden. So erklart sich weiter die im spateren Mittel
alter herrschende bindende Kraft des Antrags. 

n. Das romische Recht sprach nur dem Vertrag Verpflichtungskraft zu, aner
kannte aber Ausnahmen (votum, pollicitatio). Dem schlossen sich das gemeine 
Recht und die Kodifikationen an (ALR., 00., ABGB.). Seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts trat eine wissenschaftliche Bewegung fiir die Rechtsverbindlichkeit des 
einseitigen Versprechens ein, zuerst im Wertpapierrecht (Kreationstheorie), sodann 
besonders fiir die Auslobung. Doch erwies sich das Vertragssystem des modernen 
Schuldrechts als so geschmeidig, daB auf die bedenkliche Form des einseitigen 
Schuldversprechens regelmaBig verzichtet werden konnte. Das BGB. gewahrt nur 
der Auslobung als einseitigem Schuldversprechen Rechtswirksamkeit (657f£., 
ZGB. 7). Daneben kommt dem Antrag bindende Kraft zu (BGB. 145, OR. 3), ob
wohl das gemeine Recht sie nach romischem Vorbild verneinte (so auch 00., anders 
aber schon ALR. und ABGB.). 

Dem englischen Recht ist das einseitige Versprechen unbekannt. Der Antrag ist nicht bin
dend, er kann jederzeit vor der Annahme widerrufen werden. Die Auslobung erscheint als Offerte 
in incertam personam (general offer). 

Schrifttum: SIEGEL, Das Versprechen als Verpflichtungsgrund, 1873. 

II. Abschnitt. 

Rechtsfolgen des Schuldverhaltnisses. 
§ 62. Die Leistungspflicht. 

Aus dem Schuldverhaltnis folgt fiir den Schuldner die Pflicht zur Leistung. Die 
Leistung kann in einem Tun oder Unterlassen bestehen. Vermogenswert braucht 
sie nicht zu besitzen. 

1. Die Form der Leistung ist je nach dem Schuldinhalte verschieden. Eine be
sondere Stellung nehmen die auf Ringabe einer Sache oder Zahlung einer Geld
summe gerichteten Schulden ein, insofern hier die Personlichkeit des Leistenden 
an Bedeutung verliert. Nur bei personlichen Leistungen, z. B. Diensten, bleibt 
die Person des Leistenden maBgebend. Bei sachlichen Leistungen entscheidet nur, 
daB der Glaubiger erhalt, was er zu bekommen hat. Rier geniigt es daher, wenn dem 
Glaubiger die Leistung durch einen Dritten verschafft wird. Die von einem 
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Dritten angebotene Leistung kann der Glaubiger daher nicht ablehnen. Eine Aus
nahme machen neuere Rechte nur dann, wenn der Schuldner der Leistung des 
Dritten widersprochen hat (ALR., CC., BGB.267). 

Der Leistende hat einen Anspruch auf Quittung (191). Die Quittung war im Mittelalter 
eine dispositive Urkunde, durch die der Glaubiger den Schuldner aus der Schuld entlieB. 1m 
neueren Recht ist sie dagegen regelmaBig nur noch Beweis!llittel (BGB. 368). Schon im Mittel· 
alter legitimiert die im voraus ausgestellte Quittung den Uberbringer zur Empfangnahme der 
Leistung, so auch BGB. 370. 1st ein Sch uldschein ausgestellt, so hat der leistende Schuldner 
weiter ein Recht auf Riickgabe des Schuldscheines. Schon in frankischer Zeit muBte der GIau
biger, der den Schuldschein nicht zuriickgeben konnte, dem Schuldner eine epistula evacuatoria 
ausstellen; dem entspricht der Mortifikationsschein des neueren Rechts, ALR., ABGB., OR. 90, 
BGB. 371. 

Die geschuldete Leistung kann schon nach alterem Recht durch sog. Erfiillungssurrogate 
ersetztwerden. Gang und gabeist im alteren Recht die Leistung an Erfiillungs Statt (192). 
Sie hatte ihren Grund in dem Mangel an gemiinztem Geld. Der GIaubiger muBte daher an Stelle 
der geschuldeten Geldleistung eine andere Leistung zum Taxwert annehmen. Obwohl das ge
meinrechtliche beneficium dationis in solutum dem im wesentlichen entsprach, haben die neueren 
Gesetzgebungen die Annahme an Erfiillungs Statt yom freien Belieben des Glaubigers abhangig 
gemacht (ALR., ee.). Nur durch Vertrag kann eine nichtgeschuldete Leistung zum Ersatz der 
Erfiillung bestimmt werden (BGB. 364 Abs. I). Der Schuldner hat, wie schon im alteren Recht, 
fiir Mangel des Ersatzgegenstandes zu haften, BGB. 365. 

Die offentliche Hinterlegung ist als Erfiillungssurrogat im Mittelalter fiir den Fall 
des Glaubigerverzugs ausgebildet worden, nachdem das Preisgaberecht dem Schuldner ent
zogen worden war (unten IV). Das neuere Recht hat die Hinterlegungsfalle erweitert, vgl. BGB. 
372££. 

Eine Schuldtilgung durch Aufrechnung von Schuldforderungen kommt im alteren Recht 
nur in Form eines Aufrechnungsvertrags vor (193). Einseitig erklarte Aufrechnung wurde im 
Mittelalter zuerst bei konnexen Forderungen wirksam (193a). Seit dem 15. Jahrhundert beginnt 
die Entwicklung des Kontokorrents. Es werden Forderungen und Leistungen als Rechnungs. 
posten in die laufende Rechnung aufgenommen (193 b). Periodische Saldoziehung gehort erst der 
neueren Zeit an. Die Aufnahme der romischen Kompensation drang nicht vollig durch: die 
neueren Rechte lassen in Ablehnung des gemeinrechtlichen Satzes ipso jure compensatur (so 
noch ee. 1290, ABGB. 1438) die Aufrechnung nur durch eine einseitige Willenserklarung wirk
sam werden. BGB. 387ff., OR. 120ff. In neuerer Zeit hat dieAufrechnung durch die Weiterent· 
wicklung des Kontokorrentvertrages und der Skontration eine groBartige Weiterbildung er· 
fahren. 

In England ist die Aufrechnung (set· off) erst seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts zulassig 
geworden, und zwar fiir alle wechselseitigen liquiden Forderungen. 

II. Der Leistungsort ist im alteren Recht grundsatzlich das Haus des Schuldners. 
Hier muB sich del' Glaubiger die Leistung holen, del' Schuldner hatte sie nur bereit
zuhalten. Die Schuld war Holsch uld (175). Doch konnten die Parteien einen anderen 
Leistungsort vereinbaren. Seitdem die Mahnung ihre Bedeutung fUr die Entstehung 
del' Haftung verliert, kann die Schuld zur Bringschuld werden (194). Das ist fUr 
Geldschulden schon seit dem 13. Jahrhundert del' Fall: del' Schuldner hat im Hause 
des Glaubigers zu zahlen. Doch gab es hier auch Ausnahmen. Holschuid blieb z. B. 
die Zinsschuld des Leihemanns (Gatterzins). Die Schulden aus Prasentationspa
pieren (Wechsel) haben den Charakter als Holschuld seit dem Mittelalter bis heute 
bewahrt. Die neueren Rechte behandeln die Geldschulden als Bringschulden (so 
auch OR. 74, andel'S nul' CC., ABGB.), das ALR. geht sogar uber den Kreis del' 
Geldschulden hinaus. Dagegen bestimmt das BGB. 270 grundsatzlich den Wohn
sitz des Schuldners zum Leistungsort und verpflichtet den Schuldner nur zur Uber
mittlung von Geld an den Wohnsitz des Glaubigers, ohne diesen zum Leistungsort 
zu machen. Die Geldschuld h6rt damit auf, echte Bringschuld zu sein. 

Zahlungen aus offentlichen Kassen sind nach allgemein geltendem Landesrecht an der Kasse 
in Empfang zu nehmen. EG.92. 

m. Die Leistungszeit. Schon im alteren Recht galt del' Satz, daB der Schuldner 
sofort zu leisten habe, wenn ihm nicht durch Rechtsgeschaft eine spatere Leistungs
zeit bestimmt war. Da abel' die strafrechtliche Haftung des Schuldners erst zur Ent
stehung kam, wenn er vom Glaubiger (meist mehrfach) in bestimmten zeitlichen 
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Abstanden gemahnt worden war, so kamen gesetzliche Leistungstermine zur 
Entstehung (175). So mussen z. B. urteilsmaBig festgestellte (194) oder vor Gericht 
gelobte Schulden in bestimmten Fristen (6 Wochen, 14 Tage usw.) bezahlt werden, 
weil erst nach dieser Zeit die durch die Mahnung oder richterliche Bannlegung er
wirkte strafrechtliche Haftung eintreten kann. Die Leistungspflicht ist hier also sofort 
gegeben, der Schuldner kann und solI sofort zahlen, nur die Vollstreckung ist aufge
schoben. Es handelt sich hier also grundsatzlich um ProzeBfristen. Echte gesetz
liche Termine kommen dagegen besonders im Recht der Grundleihe und Reallast vor. 
Nach den neueren Rechten hat der Schuldner wieder sofort zu leisten, wenn nicht 
eine andere Leistungszeit festgesetzt ist; aber auch dann kann er im Zweifel die 
Leistung auch fruher bewirken, BGB. 270, OR. 81. Gesetzliche Leistungstermine 
kennt das geltende Recht z. B. fur die Miete, BGB. 551. 

IV. Die Annahme der Leistung. Den Glaubiger trifft keine Annahmepflicht. 
Nimmt er aber die ihm tatsachlich angebotene Leistung nicht an, gleichgultig ob 
schuldhaft oder nicht, so ist der Tatbestand des Glaubigerverzugs gegeben, der 
Rechtsfolgen im Interesse des Schuldners ausl6st. Der Schuldner wird von der 
Haftung fur zufalligen Untergang des geschuldeten Gegenstandes befreit. Er konnte 
nach alterem Recht sogar den geschuldeten Gegenstand unter den Formen der Schein
erfullung preisgeben; im spateren Mittelalter verlangte man dessen Hinterlegung 
bei der Obrigkeit (194a) oder einem Treuhander. Weiter wurde eine verzinsliche 
Schuld unverzinslich. Auch war der Glaubiger zu vollem Schadenersatz verpflichtet. 
Das entspricht im wesentlichen auch dem neueren Recht, BGB. 293f£., OR. 91f£. 
Doch ist die Preisgabe nur fUr Grundstucke zulassig, sonst wird Hinterlegung ge
fordert (BGB. 303, 372). Die Schadenersatzpflicht ist beschrankt worden, BGB. 304. 

Schrifttum: BEHREND, Beitrage zur Lehre von der Quittung, 1896. - HEUER, Der .Annahme
verzug, 1911 (Beyerles Beitr. 6, 1.). - PRAUSNITZ, Geschichte d. Forderungsverrechnung 
(Heymanns Arb. 49), 1928. 

§ 63. Der Leistungsverzug. 

I. Das altere Becht. Kraft des Schuldverhaltnisses hat der Schuldner rechtzeitig 
und am rechten Ort zu leisten. Leistet er nicht rechtzeitig, so kann ihn der Glau
biger in Leistungsverzug versetzen. Dazu geh6rte, daB der Glaubiger den Schuldner 
in gesetzlichen Formen zur Leistung mahnte. Nich terfullung auf (haufig mehr
fache) Mahnung war strafbares Unrecht. Der Schuldner kommtin Leistungs
verzug mit der Rechtsfolge strafrechtlicher Haftung (175). Die Grundlage der straf
rechtlichen Verfolgung bildeten die auf die einzelne erfolglose Mahnung hin verfallen
den VerzugsbuBen. Dabei war es ohne Bedeutung, aus welchem Grunde der Schuldner 
die Leistung unterlieB. Ein Versch ulden des Schuldners wurde nicht gefordert. 

Die Klage gegen den saumigen Schuldner ist daher keine Leistungsklage, sondern eine De
liktsklage. Das englische Recht hat an diesem Standpunkt bis in die neuere Zeit festgehalten. 

II. 1m Mittelalter verliert die Schuldmahnung ihre alte Bedeutung. Die Haftung 
des Schuldners tritt nicht erst als Straffolge der Nichterfiillung ein, sondern ergibt 
sich unmittelbar aus der Schuld (oben § 57 II 1). Die Mahnung erhielt sich nur noch 
als Voraussetzung der auBerprozessualen Pfandung. 1m ubrigen war sie bedeutungs
los. Die Holschuld konnte zur Bringschuld werden. Bei fester Terminsvereinbarung 
muBte ohne Mahnung geleistet werden (dies interpellat pro homine). Mit dem Wegfall 
der strafrechtlichen Haftung wird auch die VerzugsbuBe entbehrlich; als letzten Rest 
kennen mittelalterliche landliche Rechtsquellen die Doppelpfandung (195) und das 
Drittpfennigsrecht. Daher war zeitweise im Mittelalter der Leistungsverzug fur den 
Schuldner ohne nachteilige Rechtsfolge. Das widersprach den Interessen des Glau
bigers. Er verlangte daher haufig bei VertragsschluB, daB der Schuldner den durch 
etwaigen Verzug entstehenden Schaden oder Verzugszinsen zu zahlen gelobte (196); 
vielfach wurde dem Glaubiger gestattet, die geschuldete Summe bei einem Dritten 
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auf Kosten des Schuldners aufzunehmen (197); selbst den Riicktritt yom Vertrag 
lieB sich der Glaubiger fiir den Verzugsfall zugestehen. Eine gesetzliche Pflicht zum 
Ersatz des Verzugsschadens (198) hat sich im Mittelalter in manchen Stadtrechten 
entwickelt, zunachst beschrankt auf gewisse Vertragstypen (Miete, Gesindevertrag 
usw.). Spate Stadtrechte haben dem Verkaufer fiir den Fall des Leistungsverzugs des 
Kaufers das Riicktrittsrecht gewahrt (198a). Auch im Mittelalter wurde ein Ver
sch ulden beim Leistungsverzug nicht vorausgesetzt, doch konnte sich der Schuldner 
durch den Nachweis echter Not von den Folgen des Leistungsverzugs befreien. 

ID. In der Neuzeit wird das romische Versch uldensprinzip gemeines Recht. 
Leistungsverzug liegt nur vor, wenn der Schuldner schuldhaft nicht erfiillt. Daher 
wird jetzt auch die Schadenersatzpflicht des schuldhaft saumigen Schuldners all
gemein anerkannt. Dariiber hinaus verfallen bei Geldschulden Verzugszinsen in 
taxmaBiger Rohe, die unabhangig ist von dem wirklichen Schaden. Der Reichs
deputationsabschied von 1600 gewahrte bei Darlehen 5% Verzugszinsen und den 
Ersatz eines etwa groBeren Schadens. Dem schlossen sich die Partikularrechte im 
wesentlichen an; ALR. und CC. lassen nur Verzugszinsen zu. Die Zinshohe schwankte 
zwischen 4 und 6%. Nach dem BGB. betragt sie 4%, nach dem RGB. 5% (so auch 
OR. 104), nach der WOo 6%. Ein hOherer Schaden kann geltend gemacht werden, 
BGB. 288, OR. 106. Das Riicktrittsrecht im Verzugsfa~e ist auf alle gegenseitigen 
Vertrage ausgedehnt worden, BGB. 326. Wahrend des Verzugs haftet der Schuldner 
auch fiir Zufall, BGB. 287, OR. 103. Auch das BGB. vertritt das Verschuldens
prinzip, macht aber erhebliche Ausnahmen, 285, vgl. 278, 848. Nach OR. treten 
Verzugszinsen, Riicktritts- und Schadenersatzrecht auch ohne Verschulden ein, 
104, 107, vgl. 103. Das englische Recht fordert kein Verschulden. 

Schrifttum: UiNING, Der Vertragsbruch im deutschen Recht, 1876. - SIOKEL, Die Bestra
fung des Vertragsbruchs, 1876. - HEYMANN, Das Verschulden bei Erfiillungsverzug, 1913. -
MrrTEIS, Rechtsfolgen des Leistungsverzugs beim Kaufvertrag, 1913 (Beyerles Beitr. 8,2). -
KISCH, Das Schadennehmen, 1913. 

IV. Vertragsstrafen finden sich schon in frankischer Zeit. Der Schuldner ver
spricht eine Erweiterung seiner Schuld fiir den Fall des Leistungsverzugs. Die 
Formen wurden dem romischen Urkundenwesen entnommen. Der Zweck war Er
hohung des mittelbaren Zwangs zur freiwilligen Schulderfiillung. Auch das neuere 
Recht hat die Vertragsstrafen beibehalten. Es kann verabredet sein, daB die Strafe 
neben oder daB sie an Stelle der Erfiillung zu leisten ist; solI in diesem FaIle der 
Schuldner die Wahl haben, so wirkt die Strafe als Reugeld. Die Rohe der Vertrags
strafe wurde vielfach auf den doppelten Betrag des gesicherten Interesses beschrankt 
(ALR.) , andere Gesetze geben dem Richter das Recht zurErmaBigung (ABGB., 
OR. 163 Abs. III, BGB. 343, anders RGB. 348). 

§ 64. Haftung fur Verschnlden und Zufall. 
I. Das altere deutsche Recht. Nur durch Leistung kommt der Schuldner seiner 

Schuldpflicht nacho Nichterfiillung ist strafbares Unrecht. Rierbei ist gleichgiiltig, 
aus welchem Grunde die Leistung unterblieb. Es kam darauf an, daB der Glaubiger 
bekam, was er zu bekommen hatte. Der Schuldner konnte nicht geltend machen, 
daB ihn an der Nichterfiillung kein Verschulden trafe. Er konnte sich auf unver
schuldete Unmoglichkeit nicht berufen; er hatte fiir Zufall zu haften. Konnte 
Z. B. der Verkaufer eines Grundstiicks nicht leisten, weil ihn die Beispruchsberech
tigten daran hinderten, so muBte er dafiir aufkommen. Ebenso lag es fiir den Ent
leiher, dem die anvertraute Sache gestohlen oder beschadigt wurde. Aber gerade fiir 
die FaIle der Riickgabepflicht anvertrauter Sachen setzten sich schon friih Aus
nahmen durch. Der Verwahrer eines Tieres wurde von der Riickgabepflicht befreit, 
wenn er nachweisen konnte, daB das Tier den gemeinen Tod gestorben war, er hatte 
die Raut des Tieres herauszugeben (199). Befreit wurde weiter der Frachtfiihrer, 
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dessen Wagen auf dem Transport geplundert worden war (240). Ebenso wurden 
Unglucksfalle, wie Brand, Uberschwemmung, MiBwachs, Hauseinsturz behandelt 
(199a), alles FaIle, die dem Gedanken der echten Not (oben § 13) nahekommen. 
Fiir Diebstahl, Sachbeschadigung usw. muBte der Schuldner aber regelmaBig auf
kommen (199b). Danach lieBe sich als Prinzip aufsteIlen der Satz, daB der Schuldner 
fur Verschulden und Zufall (inneren Zufall), nicht aber fur hahere 
Gewalt (auBeren Zufall) zu haften habe. Aber dieses Prinzip war weder fur aIle 
Schuldverhaltnisse noch uberhaupt konsequent durchgefuhrt. Bei der Regelung im 
einzelnen blieb man im Typischen stecken. So wird der Hirt, dem Wolfe oder Rauber 
ein Tier raubten, nur befreit, wenn er das Gerufte erhob (199c). Waren weiter in der 
Gewere des Schuldners nur Sachen des Glaubigers verbrannt, nicht zugleich solche 
des Schuldners selbst, so blieb dieser herausgabepflichtig: aus der Verschonung der 
eigenen Sache des Schuldners schloB man, daB der Brand nicht als Ungluck zu be
trachten sei (246). Keine Anwendung fanden diese Haftungsmilderungen, wenn der 
Schuldner die Sachen uberwiegend zu seinem Vorteil innehatte (Pfand, unentgelt
liche Leihe, aber auch entgeltliche Verwahrung): hier trug der Schuldner die Gefahr_ 
Wo ein Ungluck verneint wurde, hatte der Schuldner ohne nahere Untersuchung des 
Einzelfalls Ersatz zu leisten; Grade der Verantwortlichkeit wurden nicht anerkannt. 

II. Das rezipierte romische Recht lehnte die Raftung fur casus ab und kannte nur 
Raftung fur dolus und culpa. Die Raftung fur Verschulden war nach den Graden des 
Verschuldens abgestuft (culpa lata und levis, byzantinisch). Diese Satze wurden ge
meines und meist auch patrikulares Recht. Doch hatte schon die Doktrin des Mittel
alters die Raftung fur culpa levissima hinzugefUgt, die der deutschen Zufalls
haftung im wesentlichen entsprach (so auch ALR.). Vielfach wurden deutschrecht
liche Gedanken mit ramischen vermischt. Die Enthaftung des Schuldners bei glei
chern Schicksal der eigenen und der anvertrauten Sachen wurde aus dem Gedanken 
der diligentia quam in suis begrundet. Bei uberwiegendem Vorteil des Schuldners 
sollte dieser jetzt fur culpa levis, bei solchem des Glaubigers nur fur culpa lata haften 
(vgl. OR. 99 Abs. 2). 1m geltenden Recht hat der Schuldner Vorsatz und jede 
Fahrlassigkeit zu vertreten (BGB. 276, vgl. OR. 99: jedes Verschulden). In manchen 
Fallen haftet er nur fur grobe Fahrlassigkeit, z. B. 300, 521, 599, vgl. OR. 99 Abs. 2, 
so insbesondere auch, wenn von ihm nur die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten ver
langt wird (277, z. B. 690,708). Die culpa levissima ist beseitigt. Fur Zufall wird 
grundsatzlich nicht gehaftet. Doch sind im modernen Recht in steigendem 
MaBe bedeutsame Ausnahmen durchgedrungen, die der deutschen Zufallshaftung 
entsprechen. Eisenbahn und Post haften fur Unfalle, die Frachtguter und Reisende 
erleiden, bis zur hOheren Gewalt, RGB. 456, Reichshaftpflichtgesetz 7.6.1871 § 1, 
Reichspostgesetz 28. 10. 1871 §§ 6, 11, ebenso Gastwirte fUr das von ihnen ange
nommene Reisegepack, BGB. 701. Der Begriff der haheren Gewalt entspricht im 
wesentlichen dem auBeren Zufall. 

In England ist die Nichterfiillung Vertragsbruch, breach of contract. Der Schuldner hat fiir 
Zufall, selbst fiir hahere Gewalt (act of God) zu haften; doch hat die Praxis hiervon bedeutende 
Ausnahmen entwickelt, insbesondere fiir den Fall, daB die Leistung durch Zufall objektiv un
maglich wird. 

Schrifttum: STOBBE, Vertragsrecht (oben zu § 56). 

III. Abschnitt. 

Die Parteien des Schuldverhaltnisses. 
§ 65. Vertriige auf Leistung an Dritte. 

I. Das altere Recht. Der Formalvertrag des deutschen Rechts gab von Anfang 
an die Maglichkeit, Vertrage auf Leistung an Dritte zu errichten. Es war mit dem 
Rechtsformalismus dieser Vertrage vereinbar, daB der Versprechensempfanger nach 

7* 



100 Die Parteien des Schuldverhaltnisses. 

der Vertragsabrede nicht zugleich der Leistungsempfanger sein sollte. Als Leistungs
empfanger konnte eine bestimmte Person oder auch ein erst yom Glaubiger zu be
nennender Dritter festgesetzt werden (200). Solche Vertrage auf Leistung an Dritte 
kamen im Mittelalter in zahlreichen Anwendungsformen vor. Bei VerauBe
rungen von Grundstiicken wurde z. B. einem Dritten ein Vorkaufsrecht ausbedungen. 
Oder der Empfanger eines Geldbetrages verpflichtete sich dem Geber, einem Dritten 
eine Leibrente zu gewahren. Von besonderer Bedeutung war es, daB in den Ver
tragen auf Leistung an Dritte fiir das altere Recht ein Ersatz der unzulassigen For
derungsabtretung gegeben war. So wurde es iiblich, daB der Schuldner sich schon 
bei VertragsschluB urkundlich zur Leistung an einen andern als den Versprechens
empfanger verpflichtete. Darin lag der AnstoB zur Ausbildung der Wertpapiere (unten 
§ 80). Was die Stellung des Dritten anlangt, so war es moglich, daB er nach 
der Parteiiibereinkunft nur Leistungsempfanger sein sollte; hier stand das Recht, 
die Leistung an den Dritten zu verlangen, nur dem Versprechensempfanger zu. In 
der Regel wurde aber durch den Vertrag dem Dritten ein selbstandiges Forderungs
recht zugewandt. Der Erwerb dieses Rechts konnte nach dem Vertrag sofort oder 
erst an einem spateren Zeitpunkt eintreten sollen (200a). Solange er noch nicht statt
gefunden hatte, konnten die VertragschlieBenden den Vertrag widerrufen. War die 
Zeit des Erwerbs gekommen, so erwarb der Dritte das Forderungsrecht unmittelbar, 
nicht erst durch Aneignung oder Vertragsbeitritt. 

n. Das romische Recht versagte Vertragen auf Leistung an einen Dritten regel
maBig die Wirksamkeit. Dieser Standpunkt war mit der Vertragspraxis in neuerer 
Zeit nicht zu vereinigen. Die Theorie suchte aus dem germanischen Recht und ins
besondere dem Naturrecht zu beweisen, daB kraft Gewohnheitsrechts die Vertrage auf 
Leistung an Dritte anzuerkennen seien. Dieses so entstandene gemeine Gewohn
heitsrecht war freilich in allen Einzelfragen unsicher. Bestritten blieb besonders 
der Rechtserwerb des Dritten, der nach den einen unmittelbar, nach anderen 
durch Aneignung oder gar Beitritt erfolgen sollte. Die neueren Gesetzbiicher, die 
die Giiltigkeit teils unbeschrankt (Bayr. LR., ALR., Sachs. BGB.), teils wenigstens 
beschrankt (CC., ABGB.) bejahen, setzen fiir den Rechtserwerb des Dritten die 
Aneignung, das ALR. sogar den Beitritt voraus. Auch in der gemeinrechtlichen 
Theorie des 19. Jahrhunderts blieb die Frage streitig. Neuere Rechtsbildungen 
aber zeigten, daB ohne Anerkennung des unmittelbaren Rechtserwerbs des Dritten 
den Bediirfnissen des Lebens nicht mehr geniigt werden konnte, wie beim Lebens
versicherungsvertrage, beim Frachtvertrage (vgl. schon ARGB. 405), bei der Guts
und Geschaftsiibernahme usw. Das geltende Recht anerkennt die Vertrage auf 
Leistung an Dritte und gibt dem Parteiwillen die Kraft, dem Dritten unmittelbar 
das Forderungsrecht zu verschaffen, BGB. 328, OR. 112. 

Dem englischen Recht sind Vertrage zugunsten Dritter unbekannt. 
Schrifttum: BRUNNER, Forschungen S. 546ff. - GAREIS, Die Vertriige zugunsten Dritter, 

1873. 
§ 66. Abtretung der Forderung. 

I. Nach iilterem deutschen Recht war der Glaubiger nicht in der Lage, seine For
derung mit Wirkung gegen den Schuldner auf einen Dritten zu iibertragen. Die 
Schuld war ein hochst personliches Band zwischen Glaubiger und Schuldner. Der 
Schuldner hatte seinem Versprechen gemaB nur an den Glaubiger, nicht an einen 
Dritten zu leisten. Nur wenn der Schuldner von vornherein die Leistung dem Glau
biger oder einem Dritten zugesagt hatte, war der Dritte legitimiert, die Forderung 
geltend zu machen, s. § 65. Sonst bedurfte es in alterer Zeit immer eines Verspre
chens des Schuldners an den neuen GHiubiger (201), also der Begrundung einer neuen 
Schuld unter Aufhebung der alten. 

Das besagt der Satz der Pariser Coutume: simple transport ne saisit point. Das englische 
Recht hat bis in das 19. Jahrhundert an der Uniibertragbarkeit festgehalten. 
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II. Erst das spatere Mittelalter ist davon abgegangen. Erst jetzt tritt der 06-
danke in den Vordergund, daB die Forderung einen Aktivbestandteil des Vermogens 
des Glaubigers darstelle (oben § 56 II, 173, 174). So erscheint nun der Glaubiger 
in steigendem MaBe zu freier VerfUgung iiber die Forderung berechtigt. W 0 g e
richtliche Stellvertretung zulassig geworden war, konnte der Glaubiger den 
Dritten zur Einklagung der Forderung ermachtigen; dieser klagte dann zwar in 
fremdem Namen, aber fUr eigene Rechnung (procurator in rem suam). Vielfach 
gestattete man aber dem Glaubiger die tJbertragung der Forderung selbst, wo
bei freilich die meisten Rechte die Einwilligung des Schuldners forderten. Aber auch 
dieses Erfordernis ist in einigen spatmittelalterlichen Stadtrechten weggefaIlen; nur 
verlangte man meist Eintragung in das Stadtbuch (201a). Diese spatmittelalterliche 
Forderungsabtretung bewirkte den Dbergang der Forderung in das Vermogen des 
neuen Glaubigers unter Belassung ihrer Identitat. Sie hat sich nach der Rezeption 
immer weiter verbreitet und ist in aIle neueren Gesetzbiicher iibergegangen, obwohl 
das romische Recht dem Zessionar nur die Stellung eines procurator in rem suam 
zuwies. Wahrend das ALR. und ZGB. (OR. 165, auch das englische Recht) Schrift
form verlangen, hat .das BGB. aIle Formerfordernisse beseitigt. Doch tritt die volle 
Wirkung der Abtretung erst mit der Anzeige an den Schuldner ein (BGB. 407). 
O6wisse Forderungen (unpfandbare, hochst personliche usw.) sind uniibertragbar; 
andere Abtretungsverbote des alteren Rechts (Abtretung durch den jiidischen 
Glaubiger an einen Christen, lex Anastasiana) hat das neuere Recht nicht aufge
nommen. 

Schrifttum: BucH, Die Vbertragbarkeit der Forderungen im deutschen mittelalterlichen 
Recht, 1912. - SCHUMANN, Die Forderungsabtretung, 1924 (Heymanns Arb. 37). 

§ 67. Schuldiibernahme. 

I. Schuldiibemahme. 1. Eine Schuld konnte nach germanischem Recht 
von einem Nichtschuldner in der Form iibernommen werden, daB dieser dem Glau
biger die ErfiiIlung der fremden Schuld gelobte. Das O616bnis begriindete die Schuld 
des Neuschuldners originar. Eine Schuldnachfolge war undenkbar, da die Schuld 
sich in dem personlichen Verpflichtetsein des Schuldners erschopfte. Aber auch 
nach Inhalt und Wirkungen war die neue Schuld mit der alten nicht identisch, 
sie wurde nach ihren eigenen Regeln behandelt. 

2. Hierin hat das spatere Mittelalter Wandel geschaffen. Die freie Be
weglichkeit der Schuldvertrage gestattete, den Schuldvertrag des Neuschuldners 
gerade auf die "Obernahme der alten Schuld in ihrer vollen Identitat zu richten. 
Aber auch hier muBte der Vertrag immer als Verpflichtungsvertrag mit dem Glliu
biger abgeschlossen werden (202). Solange der Neuschuldner nur dem Altschuldner 
die Schulderfilllung zugesagt hatte, war dem Glaubiger kein Forderungsrecht er
wachsen, es entstand erst, wenn der Glaubiger die Annahmeerklarung des Alt
schuldners zu der seinigen machte (203). Mit der Annahmeerklarung konnte nach 
dem Willen der Parteien die Entlassung des Altschuldners aus der Schuldverbind
lichkeit verbunden sein. 

3. An dieser spatmittelalterlichen Schuldiibernahme hielt man auch nach der 
Rezeption fest, obwohl das romische Recht nur eine novatorische Wirkung der 
Expromission zulieB. Auch die neuere O6setzgebung hat sie aufgenommen. Die 
Theorie versuchte in Analogie der Zession eine Nachfolge in die Schuld zu kon
struieren. Die Neueren nehmen eine Verfiigung iiber die Forderung an. Doch ist auch 
heute die Schuldiibernahme ein Verpflichtungsvertrag des Neuschuldners mit dem 
Glaubiger, wobei jener zugleich iiber die fremde Forderung verfiigt (BGB. 414); 
wird der Vertrag mit dem Altschuldner abgeschlossen (415), so bedarf er der Ge
nehmigung des Glaubigers (177). Vgl. auch ZGB. 175ff. 
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II. Vermogensiibernahme. Auf vollig anderen Grundlagen entstand im Hoch
mittelalter der Satz, daB der Erwerber eines Vermogens mit diesem fiir die Schulden 
des bisherigen Vermogensinhabers hafte (204). Er konnte entstehen, als die Auffas
sung aufkam, das Vermogen des Schuldners hafte dem Glaubiger, ohne daB es einer 
Erfiillungsweigerung bediirfe (oben § 63 II). Eine solche Forthaftung des Vermo
gens in der Hand des Nichtschuldners kam insbesondere beim Verpfandungs- und 
Gutsiiberlassungsvertrag vor (unten § 75), wegen der Erbenhaftung vgl. unten 
§ 102. Dagegen erklart sich die Haftung des jeweiligen Gewereinhabers eines Grund
stiicks fiir die auf diesem ruhenden Lasten aus dem Gedanken des Pflichtrechts. 
Die neuere Zeit hat den Haftungsfortbestand bei Erwerb eines ganzen Vermogens 
beibehalten. Sie umfaBt regelmaBig nur den Bestand des iibernommenen Vermogens, 
BGB. 419. Ohne diese Beschrankung wird der Vermogensiibernehmer Schuldner nur 
in gewissen handelsrechtlichen Fallen nach Publizitatsgrundsatzen, HGB. 25. 

Schrifttum: DELBRUCK, Die tJbernahme fremder Schulden, 1853. - STROHAL, Schuldiiber
nahme, 1910. - GIERKE, Schuldnachfolge u. Haftung, 1911. - LEONHARDT, AUg. Teil des 
Schuldrechts des BGB. I (1929), S. 684ff. 

§ 68. Schuldrechtliche Gemeinschaften: 

I. Die Schuldgemeinschaft. 1. Schon im alteren Recht konnten mehrere 
Personen die gleiche Schuld schulden. Es liegt dann entweder Gesamtschuld, Ge
samthandschuld oder Anteilschuld vor. 

a) Bei der Gesamtschuld schuldet jeder Mitschuldner die ganze Leistung, 
die der Glaubiger aber nur einmal bekommen solI (205). Sie trat besonders bei uner
laubten Handlungen ein. Aus der Gesamtschuld ergab sich die Gesamthaftung, die 
aber auch selbstandig vorkam (z. B. Schuldner und Biirge). Der Glaubiger konnte von 
den Gesamtverpflichteten, wen er wollte, auf Leistung oder Leistungsersatz in An
spruch nehmen; der erfiillende Gesamtschuldner konnte von den iibrigen Ausgleich 
verlangen. 

b) Bei der Gesamthandschuld schulden die Mitschuldner die Leistung nur 
gemeinschaftlich, der einzelne schuldet fiir sich nichts. Daher ist auch die Haftung 
grundsatzlich eine gemeinschaftliche (53). So liegt es zunachst in allen Fallen, wo die 
Gesamthandschuld auf einer Gemeinschaft zur gesamten Hand beruht, dem Glau
biger daher ein Gemeinschaftsvermogen zur Verfiigung steht. Aber schon hier finden 
sich Sonderhaftungen der Gemeinder mit ihrem eigenen Vermogen. Und in allen 
Fallen der Begriindung einer Gesamthandschuld durch Vertrag ist eine solche 
Sonderhaftung selbstverstandlich. Hat ein Schuldner die Leistung aus eigenem Ver
mogen erbracht, so sind ihm die andern ausgleichspflichtig. 

c) Bei der Anteilschuld schuldet jeder Mitschuldner einen Teil der ganzen 
Leistung, die der Glaubiger bekommen solI. Dem entspricht eine anteilige Haftung; 
der GIaubiger kann jeden nur wegen seines Schuldanteils belangen (205). Durch 
Leistung seines Anteils wird jeder Mitschuldner befreit. Anteilschuld entsteht im 
Zweifel bei teilbaren Leistungen. 

2. 1m neueren Recht trat die Gesamthandschuld infolge der Rezeption zu
nachst zuriick. Die Gesamtschuld und die Teilschuld, die dem romischen Recht 
bekannt waren, wurden allgemein herrschend. Wahrend aber im romischen Recht 
die Teilschuld die Regel war, wurde jetzt die Gesamtschuld vielfach an deren Stelle 
gesetzt, so z. B. in den Fallen, die friiher Gesamthandschuld erzeugten, so vor allem 
auch bei der vertragsmaBigen Begriindung einer Schuld durch mehrere. Die ro
mische Scheidung von Korreal- und Solidarobligationen wurde in der Gesetzgebung 
ebenso abgelehnt wie das gemeinrechtliche beneficium divisionis. Die Haftung auf 
das Ganze und die deutschrechtliche Ausgleichspflicht setzten sich in der Regel durch. 
Allmahlich wurde auch das Wesen der Gesamthandschuld wieder erkannt, die tat
sachlich schon im ALR. und ABGB. wieder aufgelebt war. Das geltende Recht an-
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erkennt sie bei der Gesellschaft, der ehelichen Giitergemeinschaft und der Erben
gemeinschaft, eine vertragsmiiBige Begriindung laBt es nicht zu. Die Regel ist die 
Gesamtschuld; die Teilschuld tritt im Zweifel bei teilbaren Leistungen ein (BGB. 420), 
doch finden sehr wichtige Ausnahmen zugunsten der Gesamtschuld statt (BGB. 427, 
840). Nach OR. 143 tritt Solidarschuld nur kraft ausdriicklicher Erklarung ein. 

ll. Die Forderungsgemeinschaft. 1. Das altere Recht kennt, wenn mehrere 
Glaubiger vorhanden sind, nur die Anteilsglaubigerschaft und die Gesamthands
glaubigerschaft. 

a) Die Gesamthandsglaubigerschaft bestand fiir Forderungen, die einer 
gesamthanderischen Vermogensgemeinschaft zustanden, konnte aber auch durch 
Vertrag begriindet werden. Die Glaubigerschaft stand den Gesamthandern in ihrer 
Gemeinschaft zu. Nur die Gesamthand der Glaubiger konnte daher die Leistung 
fordern; doch war haufig ein Gesamthander durch Vertrag oder Gesetz zur Ver
tretung der Gesamthand berufen. Nur an die gesamte Hand konnte daher weiter 
erfiillt werden; die Leistung an einen GHiubiger befreite den Schuldner nicht (206). 

b} Die Anteilsglaubigerschaft wird schon friih fiir Wergeld- und BuBfor
derungen bezeugt. Die Forderung zerfallt in Teilforderungen; jeder Mitglaubiger 
kann den ihm zukommenden Anteil selbstandig gegen den Schuldner geltend machen. 

2. Das neuere Recht schloB sich zunachst an das romische Recht an, das im 
Falle einer Glaubigermehrheit die Forderung regelmaBig entweder in gesonderte 
Anteile zerfallen lieB oder sie jedem Glaubiger ganz zusprach. Neben der (regel
maBigen) Anteilsglaubigerschaft wurde also eine Gesamtglaubigerschaft (aktive So
lidarobligation) anerkannt. Die Gesamthandsglaubigerschaft trat zunachst zuriick, 
erlebte aber im ALR. ihre Auferstehung. Das geltende Recht halt an der Gesamt
glaubigerschaft fest, verbindet sie aber mit dem Gedanken der Gesamthandsglau
bigerschaft, insofern bei unteilbaren Leistungen den Mitglaubigern ein ungeteiltes 
Gesamtrecht zugestanden wird (BGB. 432). 1m iibrigen besteht die Gesamthands
glaubigerschaft iiber die Falle der Gesamthand hinaus (z. B. 502, 513), auch kann sie 
vertraglich begriindet werden. Bei teilbaren Leistungen besteht im Zweifel Anteils
glaubigerschaft (420). 

II. Teil. 

Einzelne Schuldverhiiltnisse. 
1. Abschnitt. 

Schuldverhaltnisse aus Rechtsgeschaften. 
1. Kapitel. 

Sachleistungsvertrage. 

1. Tausch und Kauf. 

§ 69. 

I. Tausch und Kaut im allgemeinen. Der Tausch ist die altere Form, der Natural
wirtschaft eigentiimlich als Umsatz von Ware gegen Ware. Erst die Geldwirtschaft 
bringt den Kauf hervor, der auf den Umsatz von Ware gegen Geld gerichtet ist; 
er wird den Regeln des Tauschs unterstellt. 1m spateren Mittelalter ist der Kauf 
vorherrschend geworden. 

1. Tausch und Kauf sind die altesten Arten der gegenseitigen Vertrage. Sie 
sind zunachst Bargeschafte. Aber schon die Leistung Zug um Zug setzt einen 
Schuldvertrag voraus. Durch die von einer Seite vorgenommene Vorleistung 
wurde die Schuld des Empfangers zu seiner Gegenleistung begriindet. Dabei ver
pflichtete sich haufig eine Partei durch besonderen Formalvertrag zur Vornahme der 
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Vorleistung. Nach Ausbildung des Arrhalvertrags, die sich zunachst ausschlieB· 
lich im Kaufrecht vollzog, iibernahm der Verkaufer die Pflicht zur Leistung durch 
Annahme der Arrha (182), wahrend der Kaufer die Zahlung des Kaufpreises durch 
Formalvertrag versprach. Da indessen durch Vorleistung des Verkaufers der Kaufer 
ohnehin zur Zahlung verpflichtet wurde, fiel der Formalvertrag allmahlich weg. 
Seit dem Hochmittelalter ist der AbschluB des Kaufvertrags durch Gottespfennig 
oder Weinkauf die Regel (207, 208). Nur selten wird ein Reurecht gewahrt. Kam der 
Kaufer in Annahmeverzug, so hatte vielfach der Verkaufer das Riicktrittsrecht (210). 
Der Barkauf bleibt bevorzugt, der Kauf auf Kredit wird haufig, besonders im 
interlokalen Verkehr, wenn auch ohne dauernden Erfolg verboten (211). Verboten 
wurde weiter der Vorkauf, d. h. der Kauf von Waren auf dem Wege zum Markte. 

2. 1m Spatmittelalter werden Gottespfennig und Weinkauf zur bloBen Form 
(209) und sterben allmahlich abo Der Kauf wird durch Konsens der Parteien 
abgeschlossen. Dem entsprach das rezipierte ramische Kaufrecht. So ist im gemeinen 
Recht und in den meisten Partikularrechten der formlose Kaufvertrag als rechtswirk
sam anerkannt. Ebenso wurde aber auch der Tausch behandelt, obwohl er nach rami
schem Recht Innominatrealkontrakt war. Auf diesem Standpunkt steht auch das 
geltende Recht. Der Tausch ist nach Art des Kaufs geordnet (BGB.515). Beide 
sind formfrei, soweit nicht allgemeine Formvorschriften eingreifen, Z. B. BGB. 313. 

Der Sachkauf verlangt zunachst Gewere des Verkaufers am Kaufobjekt. Doch wird schon 
im spateren Mittellalter der Verkauf noch zu beschaffender (Lieferungskauf) oder kiinf
tiger Sachen (z. B. der Friichte auf dem Halm, 212) zugelassen. So auch das geltende Recht_ 
Neben dem Sachkauf kennt schon das Mittelalter den Kauf von Rechten, Z. B. den Renten
kauf. DerKaufpreis, urspriinglich frei vereinbar, wird imMittelalter haufig durchobrigkeit
liche Taxen festgelegt. Befordernd wirkten hier Anschauungen des kanonischen (pretium justum) 
und des romischen Rechts (laesio enormis). Heute gilt der Grundsatz der freien Preisbildung. 
Festsetzung der Hohe des Kaufpreises nach dem zur Zahlungszeit iiblichen Preise kam schon im 
Mittelalter vor (213). 

II. Gewahrleistung fUr Rechtsmangel. War der Verkaufer nicht Eigentiimer der 
verkauften Sache gewesen, so war der Kaufer, wenn die Sache gestohlen worden war, 
dem Anefang'des Entwerten ausgesetzt (§ 55). Dem Kaufer stand dann der Gewahr
schaftszug auf den Verkaufer frei, und es lag in des sen eigenem Interesse, den ProzeE 
zu iibernehmen, weil er sonst als Dieb iiberfiihrt war (152-154). Es bestand also zu
nachst nur eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Verkaufers, die ihn indirekt 
zur Schirmung des Kaufers zwang. Doch wurde es schon friih Gebrauch, daB 
der Verkaufer vertraglich die Pflicht zur Schirmung des Kaufers iibernahm, die dann 
als gesetzlicheNebenpflicht des Verkaufers anerkannt wurde. So traf den Verkaufer 
also jetzt die Gewahrschaftspflicht. Er muBte in den ProzeE eintreten und 
die ihm zur treuen Hand zuriickgegebene Sache (214) gegen den Angriff des Klagers 
verteidigen. Ein unmittelbarer Zwang zur Ubernahme der Verteidigung fand freilich 
auch jetzt nicht statt. Weigerte aber der Verkaufer die Gewahrschaft oder unter
lag er im ProzeB, so muBte er dem Kaufer, der die gekaufte Sache dem Klager heraus
zugeben hatte, den Kaufpreis zuriickerstatten und BuBe, spater auch Schadenersatz 
zahlen; obendrein galt der Verkaufer als Dieb. Der rechtliche Inhalt der Gewahr
schaftspflicht bestand darin, daB der Verkaufer die dem Kaufer iibertragene Ge
were gegen Angriffe Dritter zu verteidigen hatte. Da aber die Gewere von der 
Rechtsbestandigkeit des in ihr erscheinenden Rechtes abhangig war, so war die Auf
fassung vorbereitet, daB der Verkaufer gerade dieses Recht zu verschaffen habe. 
Mit der starker hervortretenden Zweiung von Besitz und Recht (s. oben § 27) wurde 
dem Verkaufer eine solche Rechtsverschaffungspflicht auferlegt. 

Das ramische Recht lieB den Verkaufer nur haften, wenn dem Kaufer der Besitz 
der Sache wegen Rechtsmangels durch Urteil entzogen war. Diese Eviktionshaf. 
tung war aber bereits in Italien im germanistischen Sinne umgestaltet worden; sie 
kam in Deutschland zur Geltung in Form einer Defensionspflich t des Verkaufers, 
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die vielfach sogar eine Klage auf Defension gewahrte. Erst die Kodifikationen 
sind zum Gedanken der Rechtsverschaffungspflicht zuruckgekehrt (ALR., 
CC., ABGB., vgl. OR. 193). Nach BGB. hat der Verkaufer dem Kaufer lastenfreies 
Eigentum zu verschaffen (434). Seine Gewahrleistungspflicht ist von einem pro
zessualen Angriff gegen den Kaufer nicht mehr abhangig. 

In England muB der Verkaufer dem Kaufer das Eigentum (property) an der Ware ver
schaffen. Er haftet ffir Mangel im Recht. 

m. Gewiihrleistung fur Sachmangel. Durch den Kaufvertrag erlangte der Kaufer 
im alteren Recht einen Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Sache; 
eine mangelhafte Sache brauchte er nicht anzunehmen. Ratte er aber die Sache an
genommen, so konnte er den Verkaufer nicht fiir Mangel haftbar machen. Annahme 
galt als Billigung (215). Es lag daher in seinem Interesse, die Sache vor Ver
tragschluB zu untersuchen (216). "Wer die Augen nicht auftut, tut den Beutel 
auf." Anders lag es, wenn die zugesandte Ware erst nach AbschluB des Vertrags 
besichtigt werden konnte (216a). Eine Ausnahme galt weiter fiir schwer erkenn
bare wesentliche Mangel, die der Verkaufer gekannt und verschwiegen hatte (sog. 
Hauptmangel, 217). Hier hatte der Kaufer das Recht der Wandelung: er 
konnte den Kaufpreis gegen Ruckgabe der Sache zuruckverlangen. Dieses Wande
lungsrecht konnte durch Vertrag auch auf andere Faile ausgedehnt werden. 

Durch die Aufnahme des romischen Rechts wurde die Haftung fiir Sachmangel 
erheblich verscharft. Der Verkaufer hatte fur aile beim KaufabschluB nicht er
kennbaren Mangel aufzukommen. Neben dem Wandelungsrecht (derromischenactio 
redhibitoria) wurde dem Kaufer das Recht auf Minderung des Kaufpreises (actio 
quanti minoris) zur Wahl gesteilt. War ein Mangel arglistig verschwiegen, oder 
fehlte eine zugesicherte Eigenschaft, so gewahrte die actio emti den Anspruch auf 
Schadenersatz. Diese Satze wurden gemeines Recht und gingen in die neueren Ge
setzgebungen, auch das BGB. uber. Doch bewahrten einzelne Rechte der vorbe
haltlosen Annahme die Wirkung der Billigung, andere gestalteten eine Pflicht des 
Kaufers zur Untersuchung und Ruge aus (ALR., CC.), die im geltenden Han
delsrecht weiter ausgebaut wurde (ARGB. 347, RGB. 377). 

Deutschrechtliche Satze erhielten sich beim Viehkauf. Hier blieb es beim Satze, daB der 
Verkaufer nur ffir Hauptmangel zu haften habe und nur innerhalb einer bestimmten kurzen Frist. 
Daran hat das BGB. festgehalten. Die Sondervorschriften geIten nur ffir gewisse Haustiere. 
Die Hauptmangel sind katalogisiert. Der Kaufer kann nur Wandelung, nicht Minderung ver
langen. BGB. 481f£., vgl. OR. 198, 202. 

In England haftet der Verkaufer nur kraft ausdriicklicher oder stillschweigender Vertrags
zusage (warranty), besonders fiir zugesicherte Eigenschaften und Eignung ffir bestimmten dem 
Verkaufer bekannten Zweck. Sonst gilt der Satz: caveat emptor. 

IV. Die Gefahrtragung. 1m alteren deutschen Recht ging die Gefahr des zu
falligen Untergangs oder der zufiiUigen Verschlechterung der verkauften Sache erst 
mit der tTbertragung der Gewere auf den Kaufer uber. BeimLiegenschaftskauf 
wurde die Auflassung entscheidend (218). Nur in Fallen hOherer Gewalt befreiten 
spatmittelalterliche Rechte den Verkiiufer von der Gefahrtragung schon vor der tTber
gabe (218a). Dagegen ging nach romischem und gemeinem Recht die Gefahr schon 
mit dem AbschluB des Kaufvertrages auf den Kaufer uber, so das fran
zosische Recht und auch OR. 185. Die neueren Gesetzgebungen haben den deutsch
rechtlichen Gedanken wieder angenommen (ALR., ABGB.), so auch das BGB. Ent
scheidend ist die tTbergabe, nicht die Eigentumsverschaffung. Eine Ausnahme gilt 
nur beirn Grundstuckskauf (446 Abs. 2). Auch tragt beim tTbersendungskauf der 
Kaufer die Gefahr des Transportes (447). 

In England tragt der Verkaufer die Gefahr bis zum Eigentumsiibergang, unabhangig von 
der Ablieferung. Die Transportgefahr wird haufig durch besondere Vertragsklausel vom Kaufer 
iibernommen. 

Schrifttum: CONZE, Kauf nach hanseatischen Quellen, 1889. - RABEL, Haftung des Ver
kaufers wegen Mangels im Recht, 1902. - MrrTEIS (oben zu § 63). 
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II. Die Schenkung. 

§ 70. 

Die Schenkung im Sinne unentgeltlicher Vermogenszuwendung war dem aIteren 
deutschen Recht unbekannt. Solange der Empfanger keine Gegenleistung vorge
nommen hatte, unterlag die Gabe der beliebigen Riickforderung des Gebers; sie 
erschien als bloBe Hingabe zur treuen Hand. Sollte die Gabe unwiderruflich sein, 
so bedurfte sie eines Entgelts. Nach langobardischem Recht geniigte die Gegen
gabe eines Lohngelds (launegild), einer nur geringwertigen Scheinleistung. Die 
Weiterentwicklung ging aus von der Landschenkung gegen Leistung von Diensten, 
die erwartet wurden oder bereits geleistet waren. Da nur Dienste das Entgelt der 
Gabe bildeten, konnte dem Geschaft nicht die volle Wirkung eines Realvertrags 
zukommen. Der Schenkgeber hatte nicht nur ein Widerrufsrecht, wenn die Dienst
leistungspflicht nicht gehOrig erfiillt wurde, es erschien vielmehr das Recht des Be
schenkten iiberhaupt nur als unverauBerliches und unvererbliches Eigentum, das 
mit seinem Tode an den Geber zuriickfiel (Riickfallsrecht). Damit aber war das 
Rechtsinstitut der deutschen Schenkung erwachsen, in welchem die Dienstleistung 
nicht mehr als Entgelt gewertet wurde. Sie erschien als eine unentgeltliche Ver
mogenszuwendung, die den Geber schwacher band als die entgeltliche VerauBe
rung und den Beschenkten zu besonderem Verhalten verpflichtete. Diesen Oharakter 
hat die Schenkung wahrend des ganzen Mittelalters bewahrt, obwohl sie spater 
regelmaBig vererbliches und verauBerliches Recht begriindete. Auch die Rezeption 
des romischen Rechtes hat ihn nicht verandert. Doch nahm das gemeine Recht 
die Formbediirftigkeit von Wertschenkungen aus dem romischen Rechte auf. 
Die neueren Kodifikationen lieBen die Form fiir das Handgeschenk fallen, dehnten sie 
aber auf jedes Schenkungsversprechen ohne Wertbegrenzung aus. So ALR., 00., 
ABGB., so auch das BGB. 518. Die Widerrufsgriinde hat das neuere Recht ver
mehrt, insbesondere den Widerruf wegen groben Undanks aufgenommen (BGB. 
530f£., OR.249f.). Wahrend die Kodifikationen dem verarmten Schenkereinen Unter
stiitzungsanspruch gegen den Beschenkten gaben (ALR., ABGB.), gewahrt ihm das 
BGB. nur ein Recht auf Herausgabe der Bereicherung, 528. 

Das englische Recht verlangt fiir das Schenkungsversprechen die Form des deed. 
Schrifttum: VAL DE LrEVRE, Launegild und Wadia, 1877. - PAl'PENHEIM, Launegild und 

Garethinx (Gierkes Unters. 14), 1883. - BRUNNER, Landschenkungen in Forsch. S.Hf. 

III. Miete und Pacht. 

§ 71. 
I. .llteres Recht. Miete und Pacht sind im Mittelalter aus der Grundstiicks

leihe als selbstandige Rechtsinstitute erwachsen. 
1. Die Miete. Der Grund lag fiir die Miete in dem steigenden Grundstiickswert 

bei zunehmender Dichte der stadtischen Bevolkerung. Die Grundstiicksleihe barg 
die Gefahr der Verdrangung der Rechte des Verleihers durch die Machtstellung des 
Beliehenen. Diese bedurfte daher der Einschrankung. So gewahrte man seit dem 
12. Jahrhundert durch die Hausmiete dem Beliehenen nur noch ein zeitlich und 
inhaltlich beschranktes Wohnrecht. Damit blieb das Eigentum am Hause selbst dem 
Vermieter gesichert. Immerhin erhielt der Mieter Gewere und dingliches Recht 
am Mietgegenstand; dessen tTberlassung an ihn bedurfte der Zustimmung der 
nachsten Erben. Erst mit Erlangung der Gewere traten die voUen Wirkungen der 
Miete ein. Das Recht des Mieters war daher iibertragbar (223); er konnte durch Unter
vermietung ein Wohnrecht in der Person eines Dritten begriinden. Daher konnte 
weiter der Vermieter durch tTbereignung des Hauses die Gewere seines Mieters nicht 
brechen (219): "Kauf bricht nicht Miete", "huer geit vor coep". Erst mit Ablauf der 
Mietzeit konnte der Erwerber den Mieter aus dem Hause vertreiben. In diesem ding-
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lichen Recht des Mieters erschOpft sich aber das Rechtsverhaltnis der Miete nicht 
mehr. Der Mietzins, aus der dinglichen Abgabe des Leihezinses erwachsen, wird nun 
aus einer schuldrechtlichen Pflicht des Mieters hergeleitet; er erscheint als eine 
Schuld besonderer Art, die dem Vermieter Beweisvorteile und bevorzugte Vollstrek
kung sichert; er hat vor allem ein Recht zu eigenmachtiger Pfandung an den einge
brachten Sachen des Mieters. Andererseits wird nun auch die Erhaltung des Rauses 
in gebrauchsfahigem Zustand (221) als schuldrechtliche Pflicht des Vermieters be
trachtet, und ebenso erscheint die tJberlassung des Rauses an den Mieter als Er
fiillung einer Vermieterpflicht. Die Rerausgabepflicht bedurfte besonders im Falle 
der Untervermietung einer schuldrechtlichen Begriindung. Daher werden auch 
weitere Satze des Schuldrechtes auf die Miete angewandt. Der Mietvertrag wird 
als Real- oder Arrhalvertrag haufig mit ZinszahlungsgelObnis des Mieters abge
schlossen; nach Art der Arrhalvertrage wird den Parteien vielfach wahrend der 
Mietszeit ein Riicktrittsrecht (222) gegen Zahlung eines allerdings betrachtlichen 
Reugeldes zugestanden. Selbst der Satz: "Kauf bricht Miete" setzt sich im spateren 
Mittelalter haufig durch (220). 

Auf bewegliche Sachen wurde im Mittelalter die Miete nur allmahlich erstreckt; eine 
Schiffsmiete entwickelte sich in Anlehnung an die Grundstiicksmiete (222, 223). 

2. Die Pach t. Wahrend die Miete nur den Gebrauch der Sache gewahrt, ist 
der Pachter auch zur Nutzung berechtigt. Die Pacht ist seit dem 14. Jahrhundert 
auf dem Lande aus der freien Zeitleihe an Grundstiicken entstanden. Sie ist langsam 
nach dem Muster der Miete als schuldrechtliches Verhaltnis durchgebildet worden. 

Die Pacht wurde auf bewegliche Sachen besonders in der Form der Viehpacht ausgedehnt. 
Hier iibergab der Versteller dem Einsteller Haustiere zur Einstellung und Verpflegung. Der 
Einsteller zog die Nutzungen, er zahlte dem Versteller einen Pachtzins und trug die Gefahr der 
Sache. Die Viehpacht wurde bei der Verpachtung eines Landgutes haufig als Eisernvieh
vertrag abgeschlossen: der Pachter verpflichtete sich, das mit Pachtbeginn iibernommene Vieh 
in gleicher Art, Giite und Menge beim Pachtende zuriickzuerstatten (eisern Vieh stirbt nie). Die 
Viehpacht wandelte sich haufig zur Gesellschaft (224), indem man das Vieh zum gemeinsamen 
Eigentum machte und den Ertrag teilte. 

n. Das neuere Recht. Mit der Rezeption wurde im gemeinen Recht das romische 
Institut der locatio conductio herrschend, das Miete und Pacht vereinigte. Der 
Vertrag wurde zum Konsensualvertrag mit rein schuldrechtlicher Wirkung. Der 
conductor hatte nur noch detentio. Der Kaufer konnte den Mieter nach Belieben 
austreiben (Kauf bricht Miete). Viele Partikularrechte schwachten aber diese Regel 
in deutschem Sinne ab, indem sie dem Mieter langere Auszugsfristen gewahrten, 
oder sie hielten an dem alten Satz: "Kauf bricht nicht Miete" fest. Neuere Rechte 
lieBen sogar eine Verdinglichung der Grundstiicksmiete durch Eintragung zu (ALR., 
ABGB., ZGB.). Das BGB.lehnt jede Dinglichkeit ab, behandelt Miete und Pacht 
vielmehr als reine Schuldvertrage. Doch hat der Mieter (Pachter) die Stellung eines 
Besitzers, und fUr die Miete (Pacht) von Grundstiicken ist der Satz: "Kauf bricht 
nicht Miete" aufgenommen worden (BGB. 571). Das Pfandungsrecht des Vermieters 
wurde zum gesetzlichen Pfandrecht umgewandelt (BGB. 559). 

Das englische Recht kennt nur eine dingliche Grundstiicksleihe (oben S. 55). Es gilt der Satz 
Kauf bricht nicht Miete. Der Landlord hat das Recht zu eigenmachtiger Pfandung mit Verkaufs
befugnis. Die Miete von beweglichen Sachen (hire of goods) ist dagegen ein reiner Schuldvertrag. 

Auf das jetzt geltende Zwangsrecht ffir Miete und Pacht kann hier nicht eingegangen werden. 
Schrifttum: v. BRUNNECK, ZRG. G. 1 (1880), S. 138ff. - SCHULIN, ebenda 41 (1920), S. 127ff. 

- W ACKERNAGEL, Die Viehverstellung, 1923. - LOENING, Die Grundstiicksmiete als ding
liches Recht, 1930. 

IV. Leihe und Darlehen. 

§ 72. 
I. Die Leihe im Sinne einer rein schuldrechtlichen Gebrauchsiiberlassung war 

dem alteren deutschen Recht unbekannt. Die Grundstiicksleihe war als dingliches 
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Nutzungsrecht ausgestaltet. Auch die Leihe von beweglichen Sachen verschaffte 
dem Entleiher Gewere und dingliches Recht; aber das dingliche Recht war das 
in sich beschrankte Recht eines Treuhanders, der zwar iiber das Gut in eigenemN amen 
verfiigen konnte, aber doch zur Herausgabe verpflichtet war. Aber nur bei unbe
weglichen Sachen konnte die ruhende Gewere des Eigentiimers wieder erstarken und 
ihm eine Klage auf Herausgabe gewahren. Dem Eigentiimer beweglicher Sachen, 
der die Gewere freiwillig aufgegeben hatte, war die Klage versagt (vgl. oben §§ 45, 
53). Hier griff der Gedanke schuldrechtlicher Bindung des Entleihers aus Sach
empfang durch (oben § 59). Dennoch hielt man an den sachenrechtlichen Wirkungen 
der Leihe fest, auch dann, als man im Mittelalter die Stellung des Treuhanders von 
der eines bloBen Entleihers schied. Noch spate Quellen kennen den Satz: "leent gud 
egen gud" (226a); er schien im spateren Mittelalter auch durch die Beschrankung der 
Fahrnisverfolgung gerechtfertigt (s. oben § 55). 1m iibrigen erscheint die Leihe jetzt 
als rein schuldrechtlicher Realvertrag. Die Herausgabepflicht ist eine unbe
dingte; der Entleiher haftet daher auch fiir Zufall (225). Hierin scheidet sich seit dem 
13. Jahrhundert die entgeltliche von der unentgeltlichen Leihe: geht eine 
um Lohn geliehene Sache unter, so haftet der Entleiher nur fiir Verschulden (226). 
Spatmittelalterliche Stadtrechte weisen daher die Fahrnisleihe um Lohn der Miete zu. 
Der unentgeltlichen Leihe entsprach der Begriff des romischen Kommodats. Auch 
hier liegt ein Realvertrag vor. Doch wurde im gemeinen Recht auch der Leihevor
vertrag anerkannt. Der Entleiher tragt nicht mehr die Gefahr, die sachenrechtlichen 
Wirkungen der Leihe sind beseitigt. Diese Satze wurden von den neueren Gesetz
biichern im wesentlichen iibernommen und gingen in das BGB. iiber (598ff.). Das 
schweizerische Obligationenrecht behandelt den Gebrauchsleihevertrag dagegen als 
Konsensualvertrag (305). 

n. Das Darlehen war im alteren Recht in der Leihe mitenthalten. Es erschien 
als Unterart der Leihe, obwohl hier das Empfangene nur in Sachen von gleicher 
Art, Giite und Menge zuriickzuerstatten war. Es konnte Natural- oder Gelddarlehen 
sein. An dem Zusammenhang des Darlehns mit der Leihe haben auch die neueren 
Rechte festgehalten, obwohl das romische Recht das mutuum yom commodatum 
schied. 

Das Darlehen konnte, wie auch die altere deutsche Leihe, schon im Mittelalter 
entgeltlich sein. Diesem zinsbaren Darlehen stand freilich der kirchliche Grund
satz, der das Zinsnehmen als Wucher verbot (227), entgegen; Ausnahmen machte er 
nur'im Faile eines besonderen Risikos. Solange der Realkredit den wirtschaftlichen 
Bediirfnissen geniigte, drang die kirchliche Gesetzgebung durch. Das wurde seit dem 
13. Jahrhundert anders. Das verzinsliche Darlehen gewann trotz scharfer kirchlicher 
Strafdrohungen wachsende Verbreitung, und zwar nicht nur durch Juden und lom
bardische Kaufleute, denen das Zinsnehmen gestattet wurde. Aber erst seit dem 
16. Jahrhundert wurde das Zinsverbot, das noch die Reformatoren (auch Calvin) 
anerkannten, durch die Partikularrechte allmablich abgeschafft. Der jiingste Reicbs
abschied von 1654 gestattete 5 % Zinsen als HochstmaB, manche Partikularrechte 
gingen dariiber binaus. Erst im 19. Jahrbundert wurden die Beschrankungen im 
Zinssatz aufgehoben, allgemein durch ein Bundesgesetz von 1867. Das geltende 
Recht gewabrt Zinsfreiheit, gibt aber bei hoherer Zinsvereinbarung ein bevorzugtes 
Kiindigungsrecht (BGB. 247, z. Z. auBer Kraft) und verbietet die im voraus ge
troffene Zinseszinsabrede (248). Einen weiteren Schutz schafft das Wucherverbot 
(seit dem Reichsgesetz yom 24. 3. 1888, heute BGB. 138 Abs.2, RV. Art. 119, vgl. 
OR. 21). 

SchrUttum: STOBBE (oben zu § 56). - NEUMANN, Geschichte des Wuchers in Deutschland, 
1865. - FUNK, Geschichte des kirchlichen Zinsverbots, 1876. - HOLL, Festg. f. Miiller (1922}."
SCHULZ, Darlehen und Leihe in romanistischen siiddeutsch. Stadtrechten des 15. u. 16. Jahr
hunderts, Gott. Diss. 1922. - KUSKE, Entstehung der Kreditwirtschaft und des Kapital
verkehrs 1927. 
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2. Kapitel. 

§ 73. Arbeitsvertriige. 

I. Arbeitsvertrage im allgemeinen. In iilterer Zeit wird das Bedurfnis nach 
menschlicher Arbeit in der Rechtsform der Gewaltunterworfenheit des Arbeitenden 
befriedigt. Auf Weibern, Kindern, Unfreien und Horigen ruht die Arbeitslast in 
Haus und Landwirtschaft. Weitere Moglichkeiten der Ausbeutung fremder Arbeits
kraft boten sachenrechtliche Bindungen in der Rechtsform der Leihe (oben § 37). 
Freie Arbeitsvertrage mit nur schuldrechtlicher Wirkung gehOren dagegen im we
sentlichen erst dem Mittelalter an. Erst jetzt werden Vertrage typisch, in denen 
freie Arbeiter ihre Arbeitskraft gegen Entgelt verdingen. Bei den zwei wichtigsten 
Arbeitsvertragen, dem Gesinde- und Gesellenvertrag, wird der Arbeiter in die 
Hausgemeinschaft des Herrn aufgenommen, damit seiner hausherrlichen Gewalt 
unterworfen. Seinem auBeren Tatbestand nach erscheint dieses Verhaltnis der 
alteren Gefolgschaft verwandt (von der es aber keineswegs unmittelbar abstammt, 
a. A. v. GIERKE), und in der Tat erwacht der alte Gefolgschaftsgedanke gegen
seitiger Treupflicht im Arbeitsschuldverhaltnis zu neuem Leben. Der Mann schuldet 
Arbeit und Treugehorsam, der Herr Lohn und Treufursorge. Erst die kapitalistische 
Entwicklung des ausgehenden Mittelalters laBt den Treugedanken zurucktreten, und 
in der gemeinrechtlichen Theorie siegt die romanistische Auffassung, welche die Ar
beitskraft den sachenrechtlichen Gutern, den Waren gleichstellt. Diese rein ver
mogensrechtliche Gestaltung des Arbeitsvertrages hat aber das BGB. beseitigt, in
dem es dem deutschrechtlichen Gedanken gegenseitiger Treupflicht wieder zum Siege 
verhalf. Daruber hinaus hat die RV. die Arbeitskraft als Personlichkeitsgut aner
kannt und ihrem besonderen Schutze unterstellt, Art. 157. Die Vertrage uber Ar
beitsleistung sind damit der nur vermogensrechtlichen Betrachtung endgiiltig ent
zogen. 

Der urspriinglich rein individualistisch gestaltete Arbeitsvertrag hat in neuester Zeit eine 
Erganzung erhalten durch Entwicklung und Anerkennung des kollektiven Arbeitsnormenver
trags, des sog. Tarifvertrags. Als Vertragsparteien sind neben den Organisationen der Arbeit
geber nun auch die Gewerkschaften der Arbeitnehmer anerkannt worden (vgl. o. § 19 14). 
Die vereinbarten Arbeitsnormen eines rechtsgiiltigen Tarifvertrags werden automatisch und 
unabdingbar Inhalt des einzelnen in seinen Bereich fallenden Arbeitsvertrags. 

II. Der Dienstvertrag ist gerichtet auf Leistung personlicher Arbeit: hier glie
dert sich der Arbeitspflichtige einer herrschaftlich geleiteten Gesamtheit ein. Das 
Mittelalter hat ihn in den Spielarten des Gesindevertrags und des gewerblichen 
Arbeitsvertrags ausgebildet. 

1. Der Gesindevertrag. Ein freies Gesinde entsteht zuerst in den Stadten 
durch Anstellung von Dienstboten, sodann auch auf dem Lande, wo Bauernsohne 
und Tochter als Knechte nnd Magde Dienst suchen mussen. Immer wird das Ge
sinde in die Hausgemeinschaft aufgenommen und damit der Gewalt des Hausherrn 
unterstellt (228); er hat das Zuchtigungsrecht (229) und vertritt das Gesinde nach 
auBen. Die Dienstleistung des Gesindes wird durch Kost und W ohnung entgolten, 
weiter auch durch Lohn, dessen Leistung besonders auf dem Lande haufig im Be
lieben des Herrn steht, in den Stadten aber vielfach durch Taxen geregelt ist. Der 
Treupflicht des Gesindes entspricht die Treufiirsorgepflicht des Herrn. Der Ge
sindevertrag wird duroh gegenseitiges GelObnis zum AbschluB gebracht; seit dem 
14. Jahrhundert wird ein Angeld (Mietstaler) ublich, dem vielfach konstitutive 
Kraft zukommt. Vertragsbruch des Gesindes (230) durch Nichtantritt des Dienstes 
oder vorzeitiges Entlaufen aus dem Dienste wird streng bestraft; Dritte diirfen 
solches Gesinde nicht in Dienst nehmen. Doch wird haufig beiden Parteien ein 
Kiindigungsrecht wahrend der Vertragsdauer zugestanden; dann sind sie zur Zah
lung des vollen bzw. halben Lohnes verpflichtet (231). Auch ein Kundigungsrecht 
aus wichtigem Grund wird schon frUb bezeugt. 
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Der Gesindelohn (lidlon) ist ausgezeichnet durch ein Beweisprivileg, durch den Anspruch 
auf beschleunigte Befriedigung, der z. T. durch Verzugsstrafen gesichert ist (232), vielfach auch 
durch ein auBerprozessuales Pfandungsrecht. Die Haftung des Herrn fiir Schadigungen des Ge
sindes in seinem Dienste geht nicht uber den schuldigen Lohn hinaus (233). 

1m alteren englischen Recht erscheint der Dienstvertrag (master and servant) als Abzwei
gung der munt entsprechend der Kindschaft und Vormundschaft, mit denen er gemeinschaft
lich behandelt wird (rights in private relations). 

Seit dem Ausgang des Mittelalters hat sich die Rechtsstellung des Gesindes 
verschlechtert. Der Gedanke der Treufiirsorge wird durch die Rezeption verdrangt, 
die Gewalt des Herrn wird im Sinne des Absolutismus gesteigert. Auf den groBen 
Giitern des Ostens und Siidens wird der Gesindezwangsdienst eingefiihrt. Erst seit 
dem Ausgang des 18. Jahrhunderts wird der Gesindezwangsdienst und damit die 
krasse Willkiirmacht des Herrn wieder beseitigt, in PreuBen durch das ALR. und die 
Gesindeordnung von 1810. Aber die meisten partikularen Rechtsquellen haben noch 
bis zur Gegenwart das Gesinderecht im Sinne der Gehorsamspflicht des Gesindes 
und der Treufiirsorgepflicht des Herrn geregelt. Das BGB. begniigte sich damit, das 
Ziichtigungsrecht zu beseitigen (EG.95) und den Gesindeschutz zu regeln, BGB. 
617ff. Durch Gesetz yom 11.11.1918 wurden die Gesindeordnungen auBer Kraft 
gesetzt. Damit sind die Regeln des Dienstvertragsrechts des BGB. zur ausschlieB
lichen Geltung gekommen. 

Sehrifttum: HERTZ, Rechtsverhaltnisse des freien Gesindes (Gierkes Unters. 6), 1879. -
KONNECKE, Rechtsgeschichte des Gesindes (Heymanns Arb. 12), 1912. - GIERKE, Die Wurzeln 
des Dienstvertrags, 1914. 

2. Von den gewerblichen Arbeitsvertragen ist der Gesellenvertrag dem 
Gesindevertrag darin verwandt, daB auch der Geselle in die Hausgemeinschaft seines 
Meisters, damit in seine hausherrliche Gewalt kommt. Doch greifen hier in das Ver
haItnis zwischen Meister und Gesellen noch die Zunftordnungen ein. In ahnlicher 
Weise sind im spateren Mittelalter die Beziehungen zwischen dem Schiffer und 
der Schiffsmannschaft geregelt; der Schiffer iibt wahrend der Reise eine strenge 
Disziplinargewalt aus. Auch Handlungsdiener wurden noch bis in die Neuzeit 
haufig in das Haus aufgenommen. Aber auch wo die Hausgemeinschaft mit dem 
gewerblichen Arbeiter fehlt, wie z. B. beim Bergarbeiter (234), bleibt er treu- und 
gehorsamspflichtig. 

Die gewerblichen Arbeitsvertrage haben auch nach der Rezeption ihre sonder
rechtliche Entwicklung fortgesetzt. 1m Gegensatz zum romischen Recht hielt man 
am Treugedanken fest und lieB Entlohnung auBer in Geld auch in Naturalien zu. 
N ach geltendem Recht stehen neben den Regeln des Dienstvertrags des BGB. 
zahlreiche Sonderregeln gewerblicher Arbeitsvertrage, insbesondere die der gewerb
lichen Arbeiter im engeren Sinne, der Handlungsgehilfen, der Schiffsleute und 
Bergarbeiter. Die Bestrebungen auf Schaffung eines allgemeinen Arbeitsvertrags
gesetzes sind noch nicht zum AbschluB gelangt. Dagegen hat die Schweiz den Arbeits
vertrag bereits einheitlich zu regeln vermocht, vgl. OR. 321ff. 

Die romische locatio conductio operarum erstreckte sich nur auf niedere Dienste. Man 
muBte daher nach der Rezeption fiir hiihere Dienste eine besondere Vertragsart konstruieren, 
den Honorarvertrag. Die- Kodifikationen haben ihn wieder beseitigt. Durch den Dienst
vertrag des BGB. konnen Leistungen aller Art versprochen sein, BGB.611. 

Sehrifttum: SILBERSCHMIDT, VJSchr. Soz. u. WG. 17 (1924), S.141. 

3. Der Lehrvertrag (235) ist ein Dienstvertrag, kraft dessen der Lehrling Dienste, der Lehr
herr die Ausbildung des Lehrlings schuldet. Dienstlohn fallt hier weg, der Lehrling muB vieI
mehr meist Lehrgeld zahlen. Er wird in die Hausgemeinschaft aufgenommen und untersteht 
wie das Gesinde der hausherrlichen Gewalt und dem Zuchtigungsrecht des Lehrherrn. Die 
Zunftorgane haben Recht und Pflicht der Aufsicht uber die Ausbildung der zur Zunft gehiirenden 
Lehrlinge; die Zunftsatzungen stellen fUr den Lehrvertrag Regeln auf. In der neueren Zeit ist 
der Lehrvertrag in deutschrechtlichem Sinne in den Kodifikationen geregelt worden. Auch im 
geltenden Recht steht neben der Ausbildungs- und Fursorgepflicht des Lehrherrn die Dienst
leistungs- und TreugehorsamspfIicht des Lehrlings, vgI. HGB. 76, GewO.126ff. 
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III. Der Werkvertrag ist gerichtet auf Herbeifuhrung eines Arbeitserfolgs: hier 
stellt der selbstandige Unternehmer seine Arbeit in den Dienst beliebiger Dritter. 
Eine Aufnahme in die Hausgemeinschaft findet nicht statt, ein Treuverhaltnis im 
Sinne des Dienstvertrags wird nicht begrundet. Der Werkvertrag kommt in Fallen 
besonderer Kunstfertigkeit (Schmied) schon in sehr alter Zeit vor und erreicht in
folge der Arbeitsteilung in den mittelalterlichen Stadten bereits eine hohe BIute. 

1. Den Ausgang nimmt die Entwicklung von den Vertragen der auf Bestellung 
gegen Lohn arbeitenden Handwerker (lonwerk im Gegensatz zum handwerk, der 
Arbeit auf den Verkauf). Ihre Produktion wie ihre Werkvertrage unterstehen der 
Aufsicht der Zunft. Reicher differenziert sich das Werkvertragsrecht, als neue 
Berufsgruppen hervortreten: die der Baumeister und Kunstler, der Lehrer und 
Erzieher, der Fursprecher und Arzte. Durch den Werkvertrag, der als Real- und 
Arrhalvertrag oder durch Gelobnis abgeschlossen wurde, verpflichtete sich der 
Unternehmer zur Herbeifuhrung des Arbeitserfolgs. 1m Handwerk war Werkstatt
arbeit ublich; selbst Kunstler verpflichteten sich nur ausnahmsweise zu ausschlieB
lich personlicher Arbeit. Das Werk muB rechtzeitig geliefert werden; ein Rucktritts
recht des Bestellers wird aber nur selten bezeugt (236). Fiir Gute der Arbeit sorgte die 
Zunft. Der Besteller konnte, solange er das Werk noch nicht abgenommen hatte, 
die Besserung von Mangeln des Werks, eventuell Schadenersatz verlangen; 
auch Minderung und Wandelung sind bezeugt. Der Besteller war regelmiiBig zur 
Beschaffung des Stoffs verpflichtet, der in seinem Eigentum verblieb; der Unter
nehmer haftete fur Ruckgabe (237) des unversehrten Stoffs. Seine Hauptpflicht be
stand in der Zahlung des Werklohns, der nach Erreichung des Arbeitserfolgs 
fallig wurde. Seine Hohe war haufig durch Taxen festgesetzt (238). Der Lohn konnte 
in Geld oder Naturalien gezahlt werden; doch ist schon im 16. Jahrh. das Truck
verbot bezeugt (238a). Der Lohn konnte als Akkord- oder Zeitlohn vereinbart sein; 
als Zeitlohn kam er besonders bei groBen Bauten vor. Wurde die Leistung durch Zu
fall unmoglich, so behielt der Unternehmer den Anspruch auf den Lohn fur die be
reits geleistete Arbeit. Zur Sicherung seiner Lohnforderung stand dem Unternehmer 
ein Zuruckbehaltungsrecht mit Pfandwirkungen am Werke zu (239). 

Einen Werklieferungsvertrag hat das Mittelalter noch nicht gekannt, da der Stoff regelmiiBig 
yom Besteller geliefert wurde. 

2. 1m gemeinen Recht wurde der romische Begriff der locatio conductio operis 
herrschend, der den Werkvertrag der Miete unterstellte. In den Partikularrechten 
hielt man dagegen unter dem EinfluB von Randwerksgebrauchen und Vertrags
gewohnheiten an den deutschen Satzen vielfach fest. Die neueren Gesetzbucher 
(mit Ausnahme des ee.) fassen den Werkvertrag mit dem Dienstvertrag zusammen 
als Arbeitsvertrag auf, so auch BGB. 631ff. und OR. 363ff. Die meisten Bestim
mungen sind dem romischen und deutschen Recht gemeinsam. Vom romischen Recht 
abweichend im deutschrechtlichen Sinn geregelt ist die Raftung fUr Sachmangel 
(633ff.) und die Gefahrtragung (644ff.); das' Zuruckbehaltungsrecht ist durch ein 
gesetzliches Unternehmerpfandrecht (647) ersetzt worden. 

1m englischen Recht wird der Werkvertrag, soweit eine Sache iiberlassen wird, als Unterart 
der bailments behandelt (oben § 59 I, 2). 

Schrifttum: ROTHENBticHER, Geschichtedes Werkvertrages 1906 (Gierkes Unters.87). 

rna. Von den zahlreichen Sonderarten des Werkvertrags gehen der Frachtvcrtrag 
und der Kommissionsvertrag auf alteres deutsches Recht zuruck. Wahrend in 
alterer Zeit der Kaufmann seinen Warentransport selbst geleitet, entsteht im 14. Jahr
hundert ein besonderes Fuhrmannsgewerbe; fur die Binnenschiffahrt hatte sich ein 
Schiffergewerbe schon fruher entwickelt. Fur den Frachtvertrag gilt Werkvertrags
recht. Besonders geregelt wurde die Haftung fur zufalligen Verlust des Gutes, die den 
Fuhrmann nur traf, wenn er seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen war (240). 
Bei unverschuldeter Unmoglichkeit der Durchfiihrung des Transportes blieb ihm 
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der Anspruch auf die Fracht. Diese Satze sind in das moderne Frachtrecht iiber
nommen worden (HGB. 429, 630), das im iibrigen als Unterart des Werkvertrags
rechts eine sonderrechtliche Ausgestaltung erfahren hat. 

Um Waren an ferngelegenen Platzen zu verkaufen oder auch einzukaufen, sendet 
man schon seit dem 12. Jahrhundert Handlungsdiener aus (241), die sich seit dem 
13. Jahrhundert standig an dem fremden Platz aufhalten und so viel£ach selb
standige Unternehmer, Kommissionare, werden. Das Kommissionsgut (sendeve) 
wird yom Kommissionar fiir Rechnung des Auftraggebers eingekauft oder verkauft, 
wobei der Kommissionar, gleichgiiltig, ob er im eigenen oder fremden Namen auf
trat, stets selbst verp£lichtet und berechtigt wurde (242). Wahrend der Kommissionar 
anfanglich festen Lohn erhielt, wird seit dem 16. Jahrhundert Provision iiblich; seit 
dieser Zeit wird der Kommissionar auch durch ein gesetzliches Zuriickbehaltungs
recht und Pfandrecht am Kommissionsgute gesichert; endlich erhalt er das Selbst
eintrittsrecht. Das geltende Kommissionsrecht beruht auf diesen Grundlagen, 
HGB. 383ff. Ais Unterart der Kommission ist seit dem AHGB. die Spedition 
selbstandig geregelt, HGB. 407ff. 

Schrifttum: SCHlIITDT·RIMPLER, Geschichte des Kommissionsgeschaftes in Deutschland, 
1, 1915; in Ehrenbergs HB. des Handelsrechts V I, 1 (1928), S.543ff. 

IV. Der Maklervertrag ist als Vertrag privater Handelsmakler in Deutschland 
wohl schon in der Friihzeit der deutschen Stadte erwachsen. Die Quellen schweigen 
iiber ihn. Naheres erfahren wir aber iiber den amtlichen Makler, den die deutschen 
Stadte seit dem 13. Jahrhundert wohl aus Italien iibernommen haben. Der Makler 
(underkaufel, makelaer) ist stadtischer Beamter, der insbesondere den Handel der 
Gaste zu iiberwachen hat. Wie der private Handelsmakler vermittelt er weiter den 
AbschluB von Vertragen; kommt der AbschluB zustande, so steht ihm eine tax
maBige Vergiitung zu, die meist von den Parteien zur Hal£te zu zahlen ist (243). 1m 
spateren Mittelalter muB er haufig iiber seine Geschafte ein Buch fiihren (244), das 
offentlichen Glauben genieBt. Der Maklervertrag ist eine selbstandige Unterart des 
Arbeitsvertrags. Er ist in das moderne Recht iibergegangen. Die neueste Entwick
lung bevorzugt wieder den privaten Makler (BGB. 652, HGB. 93, OR. 412). 

Schrifttum: FRENSDORFF, Der Makler im Hansagebiet, 1901. - TOEBELMANN, ZfHR.70 
(1911), S. 133. - BEUKEMANN, Die Geschichte des Hamburger Maklerrechts, 1912 (Beyerles 
Beitr. 7, 5). - HEYMANN in Ehrenbergs HB. des Handelsrechts V 1, 1 (1928), S. 321ff. 

V. Der Verwahrungsvertrag ist aus dem Leihevertrag hervorgegangen. Er kann 
wie dieser entgeltlich sein. Schon die Rechtsbiicher erkannten seine Sonderstellung, 
die in dem Vorherrschen der Interessen des Hinterlegers begriindet war. Die Haf
tung des Verwahrers fUr Zufall (245) wurde daher entweder ganz beseitigt, oder er 
konnte sich wenigstens durch den Nachweis befreien, daB mit dem fremden Gut sein 
eigenes verloren ging (246) oder daB er das fremde Gut wie sein eigenes hiitete. So 
bereitete sich die schon im Mittelalter durchdringende Auffassung vor, daB Ver
tragsinhalt nicht so sehr die Riickgabe der Sache als die Behiitung der Sache durch 
den Verwahrer sei. Diese Auffassung ist, obwohl das romische depositum auf anderen 
Grundlagen beruhte, in den neueren Gesetzbiichern durchgedrungen, sie beherrscht 
das BGB. (688) und das Lagergeschaft des HGB.416ff. Der Verwahrungsvertrag 
ist daher zum Arbeitsvertrag geworden. 

3. Kapitel. 

Sicherungsvertrage. 
§ 74. Biirgschaft. 

I. Das altere Recht. Die Biirgschaft dient der Sicherung des Glaubigers durch 
Eintreten eines Dritten. Das Eintreten kann geschehen, indem der Biirge eine 
personliche Haftung oder indem er eine eigene Biirgenschuld iibernimmt. Dem-
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gemiiB kannte schon die altere Zeit zwei Formen: Die Geiselschaft und die Gestel
lungs burgschaft. 

1. Die Geiselschaft war Ubernahme personlicher Raftung fur fremde Schuld 
(247). DaB sie in alterer Zeit haufig zur Anwendung kommen konnte, hangt zusam
men mit der starken Bindung des einzelnen in Stamm, Sippe, Gefolgschaft. Denn der 
Geisel (ahd. gisil) war ein freier Mann, der wie ein Faustpfand in die Gewalt des 
Glaubigers gegeben wurde. Solange die Schuld schwebte, hatte der Glaubiger keine 
andere Gewalt als die, den Geisel zuruckzuhalten; er durfte ihn nicht tOten oder kor
perlich schadigen, nicht verkaufen oder zu Diensten verwenden. Mit Schuldtilgung 
wurde der Geisel der Gefangenschaft ledig. Kam aber der Schuldner in Leistungs
verzug, so verlor der Geisel seine Freiheit und verfiel dem Glaubiger zu Eigentum. 
Der Glaubiger konnte ihn toten oder verstummeln, ihn als Knecht behalten oder 
verkaufen. Die Geiselschaft war der Typus der reinen Personenhaftung; denn mit 
der Stellung eines Geisels war die Entstehung einer strafrechtlichen Raftung des 
Schuldners ausgeschlossen. 

2. Die Gestellungsburgschaft war die Ubernahme einer eigenen Burgen
schuld. Sie hangt zusammen mit dem Aufbau des Volkes in Sippenverbanden. Der 
Biirge ist ein Sippegenosse des Schuldners, der als Vermittler zwischen Glaubiger 
und Schuldner auftritt. Er ubernimmt es, dem Glaubiger gegenuber dafur zu sorgen, 
daB er die Leistung oder die Person des Schuldners erhalt; so wird dem Schuldner 
eine Gnadenfrist gewahrt, die ihn vorlaufig vor den schweren Folgen der Nicht
leistung schutzt. Nach den Vereinbarungen zwischen den Parteien konnten die 
Rechte und Pflichten des Burgen verschieden gestaltet sein. So konnte vereinbart 
sein, daB der Burge den Schuldner in eigenen Gewahrsam nahm. Rier erscheint der 
Burge als Treuhander des Glaubigers. Kraft seines Treugelobnisses hat er den 
Schuldner zu verwahren und ihn, wenn er nicht von den Verwandten des Schuldners 
ausgelOst wird, dem Glaubiger zu ubergeben. Das wird fUr den Wergeldschuldner, 
den Totschlager bezeugt (248). Die Regel war das nicht. Meist blieb der Schuldner 
vorlaufig in Freiheit. Aber der Burge ubernimmt es, die Rechte des Glaubigers gegen 
den Schuldner zu wahren, sie werden ihm in treue Rand ubergeben. Besonders 
kennzeichnend ist das Verfahren beim Wettvertrag. Rat der Schuldner eine wadia 
dem Glaubiger gegeben, so ubergibt dieser sie dem Burgen weiter. Der Burge nimmt 
die wadia in treue Rand, um unter Vorweisung dieses Personlichkeitszeichens die 
Mahnung des Schuldners zur Leistung vornehmen zu konnen. Rierzu hat er sich 
durch Treugelobnis verpflichtet. Der Biirge kann dem Schuldner Pfander weg
nehmen (249b), die er dem Glaubiger zu seiner Befriedigung weiter gibt. Erfiillt der 
Schuldner, oder verschafft der Biirge dem Glaubiger Befriedigung (249b) oder iiber
gibt er den Leib des Schuldners dem Glaubiger, so ist die Biirgenschuld selbst er
fiillt, und der Biirge befreit (249a). Wenn der Biirge seine Biirgenschuld nicht er
fiillt, indem er weder den Schuldner zur Erfiillung veranlaBt, noch ihn vor Gericht 
stellt, so kommt er selbst dem Glaubiger gegeniiber in Leistungsverzug. Der Glau
biger kann daher jetzt gegen den Biirgen wie gegen einen vertragsbriichigen Schuld
ner vorgehen. Der Burge ist strafrechtlich haftbar geworden; er kann yom Glau
biger selbst ausgepfandet werden (249, 249c), er verfallt der Fehderache oder der 
Friedlosigkeit. 

Konnte der Schuldner keinen Biirgen stellen, so wurde von ihm vielfach eine Sel bst biirg
schaft (250) verlangt: beim Wettvertrag gab er dann den Stab dem Glaubiger mit der linken 
Hand und nahm ihn mit der rechten zuriick. Damit iibernahm er die Pflicht zur Selbstmahnung 
und Selbstgestellung, so daB ihn der Glaubiger bei nicht rechtzeitiger Leistung ohne eigene 
Mahnung strafrechtlich verantwortlich machen konnte. 

ll. 1m Mittelalter sind Geiselschaft und Gestellungsburgschaft der alten Form 
allmahlich verschwunden. An ihrer Stelle hat das Mittelalter zwei neue Arten der 
Schuldbiirgschaft entwickelt: die Leibburgschaft und die Vermogensburgschaft. 

Planltz. Grundziige. 2. Auf!. 8 
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1. Die Leibbiirgschaft. Mit der Ausbildung des Treugelobnisses zum Raf
tungsvertrag (oben § 60) war die Ubernahme einer leiblichen Raftung des Biirgen 
durch TreugelObnis moglich geworden. Der Biirge unterwarf sich durch das Treu
gelobnis dem Zugriff des Glaubigers, der Personalexekution (251). Wie bei der Geisel
schaft war der Korper des Biirgen selbst verhaftet, doch so, daB erst der Zugriff 
dem Glaubiger die tatsachliche Gewalt verschaffen sollte. 

Der ideelle Zusammenhang dieser Leibburgschaft mit der Geiselschaft tritt besonders beim 
Einlagerversprechen (262) hervor. Das Versprechen des Einlagers (giselschaft, obstagium) 
verpflichtet den Burgen, sich im Verzugsfalle an einen vereinbarten Ort, meist in ein Wirtshaus 
zu begeben, und dort bis zur Ausl6sung zu bleiben (Leistung). Das Versprechen war besonders 
in den Kreisen des hohen Adels und der Ritterschaft ublich, gegen welche die normalen Exe
kutionsmittel versagten. Der "Leistende" hatte meist mit groBem Gefolge einzureiten und er
heblichen Aufwand zu machen, der yom Schuldner zu erstatten war (Geiselmahl k6stlich Mahl). 
Die Freiheitsberaubung sollte den Burgen, die H6he der Kosten den Schuldner zur Befriedigung 
des Glaubigers veranlassen. Besonders im frankischen Rechtsgebiet ist das Einlager z. T. zum 
gesetzlichen Zwangsmittel des Biirgschaftsrecht geworden. 

Schrifttum: FRIEDLANDER, Das Einlager, 1868, - LECHNER, Das Obstagium oder die Gisel
schaft, 1906. - RINTELEN, oben zu § 57. - KISCH, Das Einlager im altesten Schuldrechte 
Mahrens, 1912; Vber das Einlager im alteren biihmischen Stadtrecht, 1912. 

2. Die Vermogens biirgschaft. Seit dem Rochmittelalter hat besonders in 
den Stadten auch die Biirgschaft den Ubergang zur Bevorzugung der Vermogens
haftung vollzogen, vgl. § 57 II 1. Der Biirge iibernimmt jetzt eine eigene auf Be
friedigung des Glaubigers abzielende Biirgenschuld. Er verspricht zwar regelmii:Big 
nicht, selbst zu leisten, wohl aber dem Glaubiger die Leistung des Schuldners oder 
Ersatz dieser Leistung zu verschaffen (253). Doch wurde es vielfach Gebrauch, daB 
der Biirge sich als Selbstschuldner verbiirgte; damit machte er sich zugleich zum 
Schuldner der Schuldnerschuld. Die Stellung eines Biirgen konnte auch noch im 
Mittelalter die Entlassung des Schuldners aus der Raftung zur Folge haben (254, 255). 
RegelmaBig war dies aber nicht mehr der Fall. Der Schuldner haftete trotz Burgen
stellung dem Glaubiger, zunachst freilich nur subsidiar, wenn yom Burgen keine Be
friedigung zu erlangen war, sodann primar, so daB meist Schuldner und Biirge als 
Gesamtschuldner haften. 1m Spatmittelalter tritt endlich die Raftung des Biirgen 
in die subsidiare Stellung; er konnte erst in Anspruch genommen werden, wenn der 
Schuldner vergeblich belangt worden war (256). Dabei blieb freilich vertragliche ge
samtschuldnerische Haftung von Schuldner und Burgen vielfach in Gebrauch. 

Wahrend die drei alteren Biirgschaftsformen h6chst pers6nlich, daher unvererblich waren, 
wird die Verm6gensburgschaft als das Verm6gen des Biirgen selbst belastende Schuld im spateren 
Mittelalter vererblich (267, 268). 

ill. Das neuere Recht hat die Leibbiirgschaft beseitigt. Das Einlager wurde 
im 16. Jahrhundert reichsgesetzlich abgeschafft, blieb aber partikular (Holstein, 
Schweiz) bis in das 19. Jahrhundert in Dbung. Die weitere Entwicklung der Burg
schaft schloB sich an die romische fidejussio an. Doch entsprach diese nach ihrer 
Umbildung im gemeinen Recht und in den Partikularrechten in den wesentlichen 
Zugen der spatmittelalterlichen Vermogensbiirgschaft. Das geltende Recht hat 
die deutschrechtlichen Gedanken wieder starker belebt. Die Schuld des Biirgen 
ist akzessorisch und subsidiar: ihm steht die Einrede der Vorausklage zu, BGB. 771, 
OR. 4~5; doch macht das Randelsrecht eine Ausnahnie (ARGB. 281, RGB. 349, 
351), auch kann sich der Burge als Selbstschuldner verpflichten, BGB. 773, vgl. 
BGB. 239 II; OR. 496. Weiter erscheint als das Primare die Raftung des Burgen, 
die nur eine der Haftung entsprechende Biirgenschuld auslost, BGB. 765, OR. 492. 
Die Biirgschaftserklarung bedarf der schriftlichen Form, BGB. 766, OR. 493. 

In England bedarf die Biirgschaft (guarantee) der schriftlichen Form. Der Burge (surety) 
haftet selbstschuldnerisch. 

Schrifttum: V gl. die Werke von v. AMm.A, HORTEN, PUNTSCHART, RINTELEN oben zu § 57 II 2. 
Weiter: MARQUARDSEN, HaftundBurgschaft, 1852.-PLATNER, Die Burgschaft, 1857.-A.HEUS
LER, Biirge und Selbstzahler, Z. schweiz. Recht 9 (1861), S.68. - HAFF, Studien zum Biirg-
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schaftsrecht, das. N. F. 43 (1924), S. 129. - BEYERLE, Der Ursprung der Biirgschaft, 1927 
(ZRG. G. 47, S. 567). - PUNTSCHART, Uber Gottesbiirgschaft im angelsachs. Recht, Festschrift 
Hir Redlich (1928), S.499. - Vgl. PARTSCH, Griechisches Biirgschaftsrecht I, 1909. - Ko
SCHARER, Babylonisch-assyrisches Biirgschaftsrecht, 1911. 

§ 75. Selbstandige Sicherungsvertrage. 
Die Biirgschaft setzt ein Scnuldverha.ltnis voraus, des sen Sicherung sie dient. 

Daneben bestehen selbstandige Sicherungsvertrage; sie wollen einen Vertragsteil 
gegen Nachteile schiitzen, die aus einem kiinftigen Ereignis entstehen konnen (der 
Versicherungsvertrag), oder sie sichern einer Partei den lebenszeitlichen Unterhalt 
(der Leibrenten- und Verpfriindungsvertrag). 

I. Der Versicherungsvertrag. Schon im Friihmittelalter leisteten manche Ge. 
nossenschaften ihren Mitgliedern Ersatz fUr Schaden, die sie durch Brand, Diebstahl, 
Schiffbruch usw. erlitten hatten. 1m 12. Jahrhundert begegnen sodann im ger
manischen Rechtskreis vertragliche Gefahrengemeinschaften fiir die gleichen Falle. 
Hier liegen die Anfange der Versicherung auf Gegenseitigkeit. Seit dem 
14. Jahrhundert entsteht weiter die Pramienversicherung zunachst im Mittel
meergebiet, wo sich eine Seetransportversicherung gegen Pramie aus dem Seedar
lehen (foenus nauticum) entwickelt (Genua 1347). Wenig spater findet sich die 
Seeversicherung in den Niederlanden. Deutschland folgt zogernd (Hamburg). 
Seit dem 17. Jahrhundert wurden Pramienversicherungsvertrage auch fUr andere 
FaIle abgeschlossen; so entstand die Feuer-, Vieh- und Hagelversicherung, insbe
sondere auch die Lebensversicherung. Versicherungsgesellschaften wurden in 
Deutschland seit dem 18. Jahrhundert (Hamburg 1765) errichtet. Neben der ge
werblichen Versicherung entwickelte sich die genossenschaftliche Gegenseitigkeits
versicherung weiter in den Feuersozietaten, Viehversicherungsvereinen, Lebens
versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Seit dem 19. Jahrhundert entfaltete 
sich das Versicherungswesen in Deutschland in ungeahntem Umfange, gestiitzt 
durch Ausbildung der Riickversicherung. Gesetzlich geregelt wurde in Deutschland 
zuerst die Seeversicherung (Hamburg 1731), sodann die Versicherung insgesamt 
im ALR. Das BGB.lieB die Landesgesetze bestehen (EG. 75); das Seeversicherungs
recht war schon im AHGB. 782ff. einheitlich geregelt worden. Rechtseinheit fiir 
den Versicherungsvertrag schuf das Reichsgesetz yom 30.5. 1908. Der Versiche
rungsvertrag ist heute ein gegenseitiger Vertrag, aus dem der Versicherungsnehmer 
eine Vergiitung, der Versicherer bei Eintritt des Versicherungsfalles eine Ersatz
leistung schuldet. Sein Zweck ist es, eine bestehende Gefahr zu beseitigen oder zu 
verringern. Der Versicherungsvertrag ist daher kein Gliicksvertrag (anders noch 
CC., ABGB.). 

Schrifttum: WILDA, Das Gildenwesen im Mittelalter 1831. - PAPPENHEIM, Die alt
danischen Schutzgilden 1885. Ein altnorwegisches Schutzgildestatut, 1888. - HELMER, Die 
Geschichte der privaten Feuerversicherung in den Herzogtiimern Schleswig u. Holstein I 1925, 
II 1926. 

II. Der Leibreutenvertrag hat sich seit dem 13. Jahrhundert aus dem Renten
kauf (oben § 41) als besonderer schuldrechtlicher Vertrag abgespalten. Gegen eine 
einmalige Leistung verpflichtete sich der Rentengeber dem Rentennehmer zur 
Leistung einer wiederkehrenden lebenslanglichen Rente. Der Vertrag war regel
maBig Leibrentenka uf; doch konnte auch ein anderer Gegenstand als Geld die 
Gegenleistung bilden. Der Zweck des Vertrags war ein egoistischer, er soUte dem 
Glaubiger auf Lebenszeit eine iiber den normalen Kapitalertrag hinausgehende Rente 
verschaffen. Neben der Hohe des Kapitals war schon im Mittelalter das Lebens
alter des Glaubigers fUr die Bemessung der Rente entscheidend. Daneben kamen 
Leibrentenvertrage zugunsten Dritter vor; auch konnte die Zahlung der Leibrente 
bis zum Tode eines Dritten oder auch des Schuldners vereinbart werden. 1m spa
teren Mittelalter haben Stadte, Landesherrn, Kirchen den Verkauf von Leibrenten 

8* 
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zwecks Kapitalbeschaffung gewerbsmaBig betrieben. Der Leibrentenvertrag hat 
sich in neuerer Zeit erhalten; abgeschlossen wird er meist gewerbsmaBig von Er
werbsgesellschaften und offentlichen Anstalten. 1m gemeinen Recht bestand uber 
sein Wesen Streit; vielfach wurde er als Glucksvertrag behandelt (so auchABGB.), 
im geltenden Recht erscheint er als selbstandiger Sicherungsvertrag (BGB. 759, 
OR. 516). 

III. Der Verpfriindungsvertrag ist aus der alten freiwilligen Stellung unter fremde Munt 
erwachsen. 1m Mittelalter war er ein Schuldvertrag, durch den eine Partei der anderen ihr 
Vermogen iibertrug, wofiir diese lebenslanglichen Unterhalt zusagte. Eine haufige Abart war 
der Altenteilsvertrag, den man in Verbindung mit der bauerlichen Gutsiibergabe abzu
schlieBen pflegte. Der Verpfriindungsvertrag wurde im gemeinen Recht anerkannt und im 
ALR. gesetzlich geregelt (sog. Vitalizienvertrag). 1m BGB. nicht erwahnt, ist er im OR. 521£f. 
eingehend geordnet; danach hat er den Eintritt in die hausliche Gemeinschaft zur Folge (524) 
und unterliegt der Anfechtung durch Unterstiitzungsberechtigte (525). Wegen der Schulden
haftung vgl. oben § 68. 

4. Kapitel. 

Gefahrvertrage. 

§ 76. Spiel nnd Wette. 
I. Das Spiel. Beim Spiel ist eine UngewiBeit uber den Eintritt eines kiinftigen 

Ereignisses gegeben, von deren Entscheidung Gewinn oder Verlust der Beteiligten 
abhangt. Das Spiel der alteren Zeit ist ein Rechtsgeschaft des Sachenrechts, 
kein Schuldvertrag. Der Spieleinsatz wird korperlich ubergeben; es liegt Eigentums
ubertragung vor, die durch den Spielausgang suspensiv bedingt ist. Dem Gewinner 
stehen die Rechtsbehelfe des Sachenrechts zu Gebote, Selbsthilferecht und Klage 
aus der verletzten Gewere. Das Spiel war daher gegenstandlich auf das beschrankt, 
was die Spieler zum Brette gebracht hatten; auch die eigene Person konnte Spiel
einsatz sein. Eine Klage auf Herausgabe nicht korperlich eingesetzten Spielgewinnes 
war an sich nicht moglich; doch mochten die Spieler sich haufig durch Formalver
trag zur Leistung verpflichten, dann galten die Regeln dieses Vertrags. Eine voll
kommene Neugestaltung des Spielrechts trat im Mittelalter ein, als man nicht mehr 
um individuell bestimmte Sachen, sondern um Geldwert spielte. Durch den Spiel
vertrag entstand jetzt eine Schuld des Verlierers, die sofort zu erfiillen war. 
Wurde sofortige Leistung verweigert, so konnte der Gewinner seinen Schuldner aus
pfanden und bis zur Zahlung festnehmen. Entkam der Schuldner, so wurde seine 
Entlassung aus der Schuld vermutet. Oberhaupt bestand die Tendenz, die Haftung 
des Verlierers im Sinne des alteren Spielrechtes auf die zum Brette gebrachte Be
reitschaft zu beschranken. Eine gerichtliche Klage wegen Spielschuld wurde daher 
nur in wenigen Fallen zugelassen. Seit dem Hochmittelalter beginnt die stadtische 
Gesetzgebung, das Spiel aus ethischen Griinden zu bekampfen. Gerichtliche Klage 
und Selbsthilfe wurden dem Gewinner entzogen. Auch Ge16bnisse wegen Spiel
schuld wurden reprobiert. Doch blieb die Spielschuld als Schuld anerkannt: das 
auf Grund einer Spielschuld Geleistete konnte nicht zuruckgefordert werden. 

1m gemeinen Recht drang die romische Scheidung von erlaubten und uner
laubten Spielen durch. Die unerlaubten Spiele waren unklagbar; das als Spielver
lust Gezahlte konnte zuruckgefordert werden. Die nach romischem Recht erlaubten 
Spiele waren zwar klagbar, wurden aber tatsachlich in der neueren Zeit nicht mehr 
gespielt, so daB der Grundsatz der Versagung der Spielklage den wirklichen Zu
standen entsprach. Auf diesem Standpunkt steht auch die neuere Gesetzgebung. 
Die Klage wird versagt, ebenso aber auch gemaB deutscher Anschauung die Ruck
forderung des auf Grund des Spieles Geleisteten (ALR., ee.). Das ist auch der 
Standpunkt des BGB. 762 und des OR. 514. 

n. Die Wette. Bei der Wette ist eine UngewiBheit uber die Richtigkeit einer 
Behauptung gegeben; eine Partei nimmt fur den Fall der Unrichtigkeit eine Strafe 
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auf sich. Auch die Wette wurde in alter Zeit vollzogen in Form der suspensiv be
dingten Eigentumsubertragung des Wetteinsatzes. Diesen ubergab man aber 
einem Treuhander, da die UngewlBheit haufig langere Zeit andauerte. Auch die 
Wette hielt sich also ursprunglich im Rahmen des Sachenrechts. Doch wird da
neben schon sehr fruh bezeugt, daB durch Formalvertrag eine Strafleistung fur 
den Fall des Verlustes der Wette versprochen wurde. Die Wettewurde zum Schuld
vertrag, und man behandelte sie als solchen nun auch, wenn beim AbschluB der 
Wette ein Wetteinsatz gesetzt wurde; dieser erschien nun als Pfand (Wette) fur 
die Wettschuld. 1m Hochmittelalter genugte fur den AbschluB der Wette Hand
schlag oder Weinkauf; spater wurden auch formlose Wetten klagbar. Uberhaupt 
hat die Klagbarkeit der Wetten sich besser erhalten als die des Spiels. Nur Uber
wet ten (mit besonders hohem Einsatz) nahm man aus. Erst seit dem 14. Jahr
hundert zeigt sich die Tendenz, die Wette dem Spiel gleichzustellen. Da aber das 
romische Recht die Klagbarkeit der Wette anerkannte, blieb das gemeine Recht 
mit den Partikularrechten auf dem alteren Standpunkte stehen. Erst die Kodi
fikationen nahmen die Entwicklung des Spatmittelalters wieder auf und dehnten 
die Unklagbarkeit des Spiels auf die Wette aus. Das ist auch der Standpunkt des 
BGB. und des OR. 513. 

Schrifttum: WILDA, Zeitschr. f. deutsches Recht 2 (1839), S. 133ff.; 8 (1843), S. 200ff. -
SCHUSTER, Das Spiel, 1878. 

5. Kapitel. 

Abstrakte Vertrage. 

§ 77. 

I. 1m lilteren deutschen Recht herrschte der formelle Schuldvertrag VOl. Der in 
bestimmten Rechtsformen abgeschlossene Vertrag brachte die Schuld rechtswirk
sam zur Entstehung. Einer Angabe des Schuldgrundes bedurfte es nicht,. Dem ab
strakten Schuldversprechen kam schuldbegrundende Kraft zu. MuBte der Be
klagte anerkennen, ein Schuldversprechen geleistet zu haben, konnte er es nicht 
mit der Behauptung entkraften, dem Versprechen fehle der Schuldgrund (259). 
Anders lag es nur, wenn er die Unverbindlichkeit des Versprechens nachweisen 
konnte; es gelang ihm Z. B. der Beweis, daB das Schuldversprechen erzwungen (15), 
einer klaglosen Spielschuld wegen, zu einem verbotenen Zwecke abgegeben worden 
war. Von besonderer Bedeutung war es, daB auch das urkundlich abgegebene Schuld
versprechen ohne Angabe des Schuldgrunds rechtsverbindliche Kraft besaB (cautio 
indiscreta); auf dieser Grundlage hat das Wertpapierrecht seine eigentumliche Aus
gestaltung erfahren. 

II. Nach der Rezeption drang im gemeinen Recht (im Gegensatz zum alteren 
romischen Recht) die Ansicht durch, daB der Schuldvertrag zur Rechtsverbindlich
keit der Angabe des materieHen Schuldgrundes bediirfe; auch der cautio indiscreta 
erkannte man die selbstandige Beweis- und Verpflichtungswirkung abo Dem ent
sprach auch die SteHung der neueren Gesetzbucher (ALR., ABGB., ee.). Nur fur 
kaufmannische Schuldbriefe, Anweisungen und Wechsel machte man Ausnahmen; 
die WOo und das alte HGB.legten ihre Anerkennung gesetzlich fest (300, 301). In 
neuerer Zeit ist die deutsche Praxis und Gesetzgebung wieder allgemein zur An
erkennung des abstrakten Schuldversprechens zuruckgekehrt, dem seit der Schrift 
O. BAHRS das Schuldanerkenntnis gleichgestellt wurde. Dem folgt das BGB., das 
aber (im Gegensatz zum OR. 17) Schriftform verlangt, 780ff., vgl. auch 784. 

Abstrakte Vertrage sind im englischen Recht unbekannt. Jeder Vertrag bedarf, soweit er 
nicht in einer gesiegelten Urkunde niedergelegt ist, einer consideration; aus ihm selbst muB ein 
verniinftiger Grund ersichtlich sein, d. h. regelmaJ3ig eine Leistung der Gegenpartei. 

Schrifttum: O. B.AHR, Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, 1855. 



118 Schuldverhaltnisse aus Rechtsgeschaften. 

6. Kapitel. 

Wertpapiere. 
§ 78. 

Wertpapiere sind Urkunden, deren Innehabung zur Ausiibung des in ihnen ver
brief ten Privatrechts erforderlich ist. Sie konnen heute auch dem Personenrecht 
(Aktie) oder dem Sachenrecht (Hypothekenbrief, Konnossement) angehoren. Ihr ge
schichtlicher Ausgangspunkt aber liegt im Schuldvertrag, als Teil des Schuldrechts 
haben sie ihre Entwicklung durchgemacht, und auch im geltenden Rechte liegt der 
Schwerpunkt des Wertpapierrechts noch im Schuldrecht (Wechsel, Scheck, Inhaber
schuldverschreibungen) . 

I. Die altere Vertragsurkunde. Die germanischen Volker haben das Urkunden
wesen aus der romisch-byzantinischen Praxis iibernommen. Aber sie haben aus 
eigenem Gedankengut die Entwicklung der Urkunde zum Wertpapier, das dem Alter
tum unbekannt blieb, vollendet. 

1. Den Ausgangspunkt bildete die im griechischen Recht entwickelte Disposi
tivurkunde, die in der frankischen Zeit sog. carta (auch epistola, testamentum 
genannt). Sie war regelmaBig in subjektiver Form abgefaBt. Der Aussteller er
klarte in ihr seinen rechtsgeschaftlichen Willen. Sie wurde daher yom Aussteller 
mit seinem Namen oder Handzeichen unterschrieben oder durch Handauflegung 
anerkannt (manufirmatio, daher Handfeste). Verbindliche Kraft erhielt der In
halt der Urkunde damit aber noch nicht, auch nicht durch einfache Begebung 
der Urkunde, sondern nur (soweit es sich um Schuldurkunden handelte) durch 
Verwendung der carta als wadia im Vertragsritus des Formalvertrags (oben § 59). 
Solange aIle Bindungskraft im Formalvertrag verankert war, konnte der Urkunde 
selbst weder Konstitutiv- noch Dispositivkraft zukommen. Das hat sich aber mit 
der im langobardischen und frankischen Recht noch in spatfrankischer Zeit be
ginnenden Auflosung des Formalvertrags geandert. Die Urkunde verlor ihre Wadia
funktion. So siegte im Mittelalter die Auffassung, daB der Vertrag durch einfache 
Hingabe und Annahme der Urkunde zustandekomme (sog. Begebungsvertrag). 

2. Neben der carta steht die notitia, ein in dritter Person abgefaBtes Protokoll 
iiber ein Rechtsgeschaft. Ihr kommt nur Bedeutung fiir den Beweis zu, wahrend, 
das beurkundete Rechtsgeschaft unabhangig von der Beurkundung zustandekam. 
Sie hat im friiheren Mittelalter die carta zeitweise vollig zuriickgedrangt. 

II. Die Order- und Inhaberpapiere. Schon die antike Schuldurkunde enthiilt 
Klauseln, "die der mangelhaften Forderungsabtretung und Stellvertretung abhelfen" 
(RABEL). Auf sie vermutlich fiihren die Urkundenklauseln zuriick, deren erste For
men in italienischen Urkunden schon im 6. Jahrhundert, in deutschen seit dem 
9. Jahrhundert anzutreffen sind. Sie gaben die Grundlage ab fiir die Entwicklung 
der Urkunde zum Wertpapier in den beiden Formen des Order- und des Inhaber
papiers. Eine solche Entwicklungsfahigkeit kam ihnen aber nur zu, weil das ger
manische Recht Vertri:ige auf Leistung an Dritte zulieB. 

1. Die Orderpapiere. Der Ausgangspunkt liegt in der Exaktionsklausel 
(260) : der Aussteller verspricht dem Destinatar zu leisten "aut cui dederis ad exigen
dum". Selbstandig neben ihr steht die Stellvertretungsklausel, wonach die 
Leistung versprochen wird dem Destinatar "aut cui hoc scriptum vice tua in manu 
paruerit". Aus der Exaktionsklausel geht die Begebungsklausel (260a) hervor, 
die dem Destinatar "aut cui cartam dederis" die Leistung zusagt. Das driicken 
deutsche Urkunden seit dem 13. Jahrhundert aus mit der Leistungszusage an den 
Destinatar oder "wer diesen brief mit deinem guten willen innehat". Zuerst in Italien, 
dann in Frankreich und Deutschland versprechen die Urkunden die Leistung an 
Order (all ordine, a son ordre). Gemeinsam ist allen diesen Klauseln einmal, daB 
die Leistung einem bei VertragsschluB nicht beteiligten und noch unbestimmten 
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Dritten zugesagt wird, und sodann, daB dieser Dritte durch den Willensakt des mit 
Namen genannten Destinatars bestimmt werden soll. Die Rechte aus der Urkunde 
geltend machen konnte daher nur, wer diesen Willensakt des Destinatars zu seinen 
Gunsten nachweisen konnte. Nur eine einmalige Obertragung kam dabei in Betracht. 
Bei der Stellvertretungsklausel muBte er die Vertretungsvollmacht, bei den anderen 
Formen die Begebung durch den Destinatar nachweisen. Der Begebungsnachweis 
wurde zunachst durch eine besondere Urkunde (Willebrief) gefiihrt, die aber seit 
dem 17. Jahrhundert zuerst in Frankreich durch das Indossament ersetzt wurde, 
einen auf der Riickseite der Urkunde (in dorso) eingetragenen Begebungsvermerk. 
Mit dem Indossament entwickelte sich fast gleichzeitig die unbeschrankte Indossa
bilitat des Orderpapiers, d. h. die Zulassigkeit unbegrenzt vielfacher Obertragung. 

2. Die Inha berpapiere gehen auf die Inhaberklauseln zuriick, die in Italien seit 
dem 9., in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert auftreten. Sie begegnen in zwei For
men: der reinen Inhaberklausel, die dem Inhaber als solchem die Leistung zu
sagt (ad hominem, apud quem hoc scriptum in manu paruerit, dem behelder des 
briefs), und der alternativen Inhaberklausel (261), die einem benanntenDesti
natar oder dem Inhaber die Zahlung verspricht (tibiaut cui hoc scriptum in manu 
paruerit). Auch mit der Inhaberklausel wird die Leistung einem beim VertragsschluB 
nicht beteiligten, unbestimmten Dritten versprochen, aber der die Urkunde vorwei
sende Dritte braucht die Obertragung des Rechts nicht nachzuweisen. Daher besaBen 
die Inhaberpapiere schon im Mittelalter eine so intensive Verkehrsfahigkeit, wie sie 
die Orderpapiere erst im 17. Jahrhundert erreichten. Durch den EinfluB romischen 
Rechts wurde freilich schon seit dem Ausgang des Mittelalters die Stellung der In
haberpapiere voriibergehend geschwacht, indem man yom Inhaber den Begebungs
nachweis forderte. Schon im 17. Jahrhundert sind die Papiere mit reiner Inhaber
klausel aber wieder im alten Umfang anerkannt worden; die alternative Inhaberklausel 
verschwand freilich zunachst, um erst im modernen Scheckrecht wieder aufzuleben. 

m. Die neueste Entwicklung der Wertpapiere hat auf diesen Grundlagen weiter
gebaut und zu einer reichen Bliite des Wertpapierrechtes gefiihrt. Eine beherrschende 
Stellung im Rechtsleben erlangten insbesondere die vollkommenen W ertpa piere, 
die das Recht aus dem Papier yom Recht am Papier nicht bloB fiir die Ausiibung, 
sondern auch fiir Entstehung und Fortbestand des Rechts abhangig.machen, und 
unter ihnen besonders der Wechsel. Seine Bedeutung liegt in der auBerordentlichen 
Sicherung des personlichen Kredits, die er infolge der starren skripturmaBigen Bin
dung der Wechselschuldner gewahrt. Von groBer Bedeutung wurde weiter die starke 
Verbreiterung der Basis des Wertpapierrechts durch Entwicklung personenrecht
licher und sachenrechtlicher Papiere. 

Zu einer einheitlichen gesetzlichen Regelung des Wertpapierrechts ist es in Deutschland 
noch nicht gekommen (anders im OR. 720-858). Die Rechtssatze finden sich zerstreut in der 
WOo (von 1847) und dem Scheckgesetz (von 1908), im BGB. (Inhaberschuldverschreibungen 
793ff.) und HGB. (z. B. 222, 363ff., 424, 444ff., 642ff., 682ff.). 

Die Verpflichtung aus dem Wertpapier entsteht auch heute nur durch den Bege
bungsvertrag. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kam freilich die Theorie des ein
seitigen Versprechens auf, die heute noch in der sog. Kreationstheorie nachwirkt. 
Diese Theorie hatte friiher den V orzug, eine Erklarung fiir die Haftung des Ausstellers 
gegeniiber dem gutglaubigen Erwerber eines fertigen abhandengekommenen Wert
papiers zu bieten. Heute laBt sich diese Haftungswirkung im Rahmen der Vertrags
theorie aus dem Rechtsschein der skripturmal3igen Wertpapiere einleuchtend erklaren. 

Sehrilttum: BRUNNER, Forschungen S. 524-661; Carta und notitia, 1877; Das franzosische 
Inhaberpapier, 1879; Zur Rechtsgeschichte der romischen und germanischen Urkunde, 1880; 
Die Wertpapiere (bei ENDEMANN, Handbuch des Handelsrechts, Bd. II, 1882, S.14Off.). -
FREUNDT, Wertpapiere im antiken und friihmittelalterlichen Recht, 1910. - PARTSCH, Zeitschr. 
f. Handelsrecht 70 (1912), S.437. - H. MEYER, Das Akzept, 1918. - Aus der Literatur der 
Urkundenlehre insbesondere die Werke von BRESSLAU (Bd. II, 2. Aufl., 1915), REDLICH (1911). 
HEUBERGER (1921). 
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II. Abschnitt. 

Schuldverhiiltnisse aus unerlaubten Handlungen. 
§ 79. 

I. Haftung flir eigene unerlaubte Handlung. 1. Begriff und Umfang der un
erlaubten Handlung. a) Begriff. Unerlaubte Handlung ist nach alterem deut
schen Recht jede widerrechtliche Verletzung eines fremden Rechts. Dieser Begriff 
ist mit dem strafrechtlichen Begriff der Missetat identisch. Auch die an den Ver
letzten zu 'zahlende BuBe ist Strafe. Erst mit der Ausbildung der offentlichen Strafen 
im Mittelalter werden die Anspriiche des Verletzten von der Strafe getrennt und zu 
privatrechtlichen Ersatzanspriichen ausgestaltet. Abgeschlossen wurde diese Ent
wicklung durch die Aufnahme der yom romischen Recht ausgebildeten privatrecht
lichen Deliktsobligation, die sich im gemeinen Recht der letzten Reste ihrer straf
rechtlichen Herkunft entledigte. So stellen die Kodifikationen den privatrecht
lichen Begriff der unerlaubten Handlung auf (ALR., ee.), den das geltende Recht 
angenommen hat (BGB. 823ff., OR. 41ff.). 

Die privatrechtlich unerlaubte Handlung kann natiirlich zugleich eine strafbare Handlung 
Bein (DiebBtahl). 

b) Umfang. 1m alteren deutschen Recht bediirfen die einzelnen Tatbestande, 
die sich als widerrechtliche Verletzung eines fremden Rechts darstellen, der beson
deren gesetzlichen oder gewohnheitsrechtlichen Festlegung. Das andert sich im 
Mittelalter seit der Ausbildung eines nur privatrechtlichen Unrechts; jeder wider
rechtliche Eingriff in fremdes Recht zog eine Ersatzpflicht nach sich. Dieser ein
heitliche Begriff der privatrechtlich unerlaubten Handlungen fehlte dem romi
schen Recht. Es anerkannte (von dolos verursachten Schaden abgesehen) nur fest
umschriebene Tatbestande privatrechtlicher Delikte. Dagegen stellten die Kodifika
tionen den einheitlichen Begriff der unerlaubten Handlung wieder her (ALR., ee., 
ABGB., so auch OR. 41). Auch das BGB. geht von diesem Begriff aus, lOst ihn aber 
wieder in vier Unterbegriffe auf (Verletzung von Rechten, 823 Abs. 1, 824, 825, von 
Gesetzesvorschriften 823 Abs. 2, der guten Sitte 826, vonAmtspflichten839). Aus
geschieden hat das neuere Recht die Verletzung von Forderungsrechten, die selb
standig und erschopfend geregelt sind. 

In England hat sich seit dem 13. Jahrhundert der Begriff der unerlaubten Handlungen (torts) 
aus einer groBen Zahl selbstandiger Deliktsklagen entwickelt. Verlangt wird grundsatzlich Ver
letzung eines Rechts oder eines Rechtsgutes (injury) und Schadenszufiigung (damages). Ver
tragsbruch und Vertragsklage sind heute in Gegensatz zu den torts gestellt. 

2. Zurechnung. Nach alterem deutschen Recht geniigte, um die Verant
wortung fiir eine unerlaubte Handlung herbeizufiihren, die Verursachung des 
Schadens (Verursachungsprinzip). Den Tater traf die Erfolgshaftung, ein 
Verschulden brauchte nicht vorzuliegen, bloBer Zufall konnte geniigen, wenn er 
einen Gefahrdungszustand (262-264a, vgl.269) verursacht hatte und die Um
stande des Falls einen Kausalzusammenhang zwischen Tat und tatlichem Erfolg 
erkennen lieBen. Der Gegensatz zur strafbaren Handlung trat damit schroff hervor, 
denn die strafrechtliche Verantwortlichkeit konnte nur der boswilligen "Ubeltat folgen. 

So machte das deutsche Recht Unzurechnungsfahige mit ihrem Vermogen fiir eine Tat 
schadensersatzpflichtig, obwohl sie straflos blieben (265, 266). 

Nach romischem Recht traf auch die privatrechtliche Verantwortung nur den, 
der die widerrechtliche Schadenszufiigung sch uldhaft verursacht hatte (Ver
schuldensprinzip). Hiervon gehen die neueren Gesetzbiicher (ALR., ee., ABGB.) 
und das geltende Recht aus (BGB. 823, OR. 41). Daneben aber kennt das moderne 
Recht zahlreiche Falle der Haftung ohne Versch ulden; hier fiihrt deutscher 
Rechtsanschauung gemaB die Verursachung allein die Verantwortlichkeit herbei. 
So ist auch im BGB. die privatrechtliche Verantwortlichkeit der Unzurechnungs-
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fahigen durchgefiihrt (BGB.829, vgl. OR. 54 Abs. I). Vor allem sind es aber die 
FaIle der sog. Gefahrd ungshaftung : der Unternehmer eines Andere gefahrdenden 
Betriebs tragt die Betriebsgefahr. Ihm kommen die Vorteile des Betriebs zu, daher 
trifft ihn auch das ·Risiko, und dieses ist gesteigert wegen der erhOhten Gefahrdung 
Dritter. So haftete schon im Mittelalter der Bergwerkseigentumer fur Schaden, 
die der Betrieb des Bergwerks dem Grundeigentum verursachte. 1m geltenden 
Recht trifft die erhOhte Haftung den Unternehmer einer Eisenbahn (Reichsgesetz 
yom 7.6.1871 § 1, sog. Haftpflichtgesetz), den Halter eines Kraftfahrzeugs (Reichs
gesetz yom 3. 5. 1909 § 7, Fassung yom 21. 7.1923 sowie yom 5. u. 6. 2.1924) oder 
eines Luftfahrzeugs (Reichsgesetz yom 1. 8. 1922 § 19); die Ausdehnung dieser Haf
tung auf bestimmte andere FaIle ist der Landesgesetzgebung gestattet (EG.106). 

Das altere englische Recht ging vom Verursachungsprinzip aus. Heute wird grundsatzlich 
Verschulden (negligence) gefordert. Doch hat die Praxis eine groBe Anzahl von Fallen ent
wickelt, in denen Haftung ohne Verschulden eintritt. 

3. Rechtsfolge der unerlaubten Handlung ist im alteren Recht, von 
offentlichen Strafen abgesehen, die Verpflichtung, Wergeld oder BuBe zu zahlen 
(262). Sie dienen der Ablosung der Fehderache, sind Strafmittel. Sie verfallen daher 
immer in gleicher typischer Hohe, ohne Rucksicht auf den tatsachlich entstandenen 
Schaden. Nur nach Standen ist das Wergeld, der hoheren sozialen Wertung des 
Freien und Adeligen entsprechend, verschieden bemessen. Tatsachlich gleicht aber 
die Wergeld- und BuBzahlung den entstandenen Schaden aus, und diese Schadens
ausgleichung wurde allmahlich zum beherrschenden Zweck. Das galt besonders yom 
Wergeld, z. T. auch von der BuBe. RegelmaBig aber wandelte sich die BuBe zur reinen 
Privatstrafe, indem neben sie ein Schadenersatzanspruch (264, 264a) trat. Ein 
gleicher Anspruch wurde dem Verletzten auch neben der immer starker vordringen
den offentlichen Strafe gewahrt. 1m allgemeinen war schon im Spatmittelalter das 
deutsche BuBensystem im Absterben, und diese Entwicklung setzte sich in der Neu
zeit fort mit der Richtung, den Verletzten auf Schadenersatz zu beschranken. So 
konnten sich auch die in das gemeine Recht ubernommenen romischen Privatstrafen 
nicht halten. Nur vereinzelt erhielten sich Reste des BuBensystems, so die Sachsen
buBe wegen Freiheitsberaubung, insbesondere aber das Schmerzensgeld fiir den 
Fall der Korperverletzung. Auch das geltende Recht gewahrt dem Verletzten nur 
einen Schadenersatzanspruch. Es geht aber uber den Ersatz des materiellen Schadens 
hinaus. So wird dem Verletzten insbesondere bei Verletzung von Personlichkeits
rechten eine BuBe (Strafgesetzbuch 188, 231, Lit. VG. 40, Kunst. VG. 35, Pat. 
G. 37 usw.) oder ein Schmerzensgeld (BGB. 847) gewahrt. Beide Rechtsfolgen haben 
aber den Charakter als Privatstrafe abgestreift und stellen nur noch einen Ausgleich 
des dem Verletzten zugefugten immateriellen Schadens dar. 

In England wird Schadensersatz gewahrt wegen materiellen Schadens, aber auch wegen tort 
moral (besonders Ehrverletzung). Eigenartig ist, dati torts ohne Schaden anerkannt sind, z. B. 
bei Eigentumsstorung; hier wird auf ;nominal damages, z. B. 1 s geklagt. 

II. Hartung fur andere Personen. 1. Das altere deutsche Recht anerkannte 
in betrachtlichem Vmfange eine Haftung fiir unerlaubte Handlungen anderer Per
sonen. Sie trat kraft personenrechtlicher Verbundenheit des Taters und des 
Haftenden ein. So haftete der Genosse einer Sippe fiir die Verbrechen der anderen 
Sippegenossen, der Hausherr fur die Verbrechen der Angehorigen seines hausherr
schaftlichen Verbandes, der Hauskinder (267), der Ehefrau, der horigen und freien 
Diener (228), des im Hause weilenden Gastes. Dieser Haftung wurde spater die Haf
tung des Hausherrn fiir sein unfreies Gesinde gleichgestellt. Das Mittelalter hat den 
Gedanken der Haftung des Hausherrn ausgedehnt zu einer Haftung des Geschafts
herrn fur die Personen, deren er sich zur Erfullung seiner Vertragspflicht bedient, 
wie etwa des Handwerkers fur seine Gesellen. 

1m aIteren Recht war die Haftung auch darin begriindet, dati jedes Hausen und Hofen 
eines der Fehderache oder der Friedlosigkeit ausgesetzten Verbrechers als Begunstigung mit 
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der Strafe des begangenen Verbrechens bedroht war. Die ~ippegenossen konnten sich aber durch 
Auslieferung des Schuldigen von der Haftung befreien. Alinliche Wirkung wurde der Ausliefe
rung eines schuldigen Knechts oder freien Gesindes, auch eines Hauskindes zugesprochen. 

2. Nach romischer Anschauung kam, von gewissen Ausnahmen abgesehen, 
eine Haftung fiir andere Personen nur bei eigenem schuldhaften Handeln in Betracht. 
Das wurde gemeines Recht. Die weitergehenden deutschrechtlichen Satze blieben 
zunachst nur in den Gesindeordnungen erhalten, die eine Haftung des Hausherrn 
anerkannten. Wahrend der 00. die Haftung fiir andere wieder aufnahm, erscheint 
sie im geltendendeutschen Recht nur als Ausnahme. Das BGB.lehnt die Haftung 
des Hausherrn fUr HausangehOrige ab (anders ZGB. 333) und ersetzt sie nur durch 
die Haftung des Aufsichtspflichtigen fiir eine aufsichtsbediirftige Person (832). Wie 
hier, verlangt das geltende Recht auch fiir die Haftung des Geschaftsherrn fiir wider
rechtliche Schadenszufiigung' durch seine Leute ein eigenes Verschulden des Ge
schaftsherrn, verscharft aber dieHaftung durch Umkehrung der Beweislast (BGB. 831, 
OR. 55). Doch laSt das geltende Recht in Einzelfallen eine von eigenem Verschulden 
des Geschaftsherrn unabhangige Haftung eintreten, so die des Reeders (Schiffs
eigners) fiir Personen der Schiffsbesatzung (HGB. 485), des Frachtfiihrers fiir seine 
Leute (HGB. 431). Vgl. auch Reichshaftpflichtgesetz §§ 1 und 2, Kraftfahrzeug
gesetz § 7, Luftverkehrsgesetz § 19. Besteht ein rechtsgeschaftliches Band, so haftet 
der Schuldner fiir das Verschulden seiner Erfiillungsgehilfen in gleichem Umfange 
wie fiir eigenes Verschulden, BGB. 278, vgl. auch ABGB. § 1313a (Nov. 1916). 

In England haftet der Ehemann noch heute fiir torts der Ehefrau. 
m. Haftung fUr Tiere und Sachen. 1. 1m alteren Recht erscheint das einen Schaden 

verursachende Tier als Missetater und daher fiir widerrechtliche Schadenszufiigung 
selbst haftbar. Der Verletzte kann an dem auf der Tat betroffenen Tiere selbst 
Rache nehmen. 1st aber das Tier nach der Tat wieder in das Haus seines Herrn 
zuriickgekehrt, so ist dieser aus zwei Griinden fiir die Tat verhaftet: einmal als Herr 
des Tieres und sodann aus dem Gedanken der Begiinstigung eines der Fehderache 
ausgesetzten Taters. Er muB daher fiir die Tat des Tieres wie fiir eigene Missetat 
aufkommen (268); doch wird sie ihm nur als absichtslose Missetat zugerechnet. Will 
er nicht fill die Tat haften, so mua er das Tier aus seiner Gewere entlassen (268a), 
aber auch dann bleibt er meist zu einem Teil verhaftet; iiberdies fallt die befreiende 
Wirkung der Preisgabe fort, wenn er das Tier in Kenntnis seiner Tat aufnahm. 1m 
spateren Recht wird das Tier an den Verletzten zum Zwecke des Schadenersatzes 
ausgeliefert. Aus eigenem Verschulden haftete der Tierhalter, wenn der Schaden durch 
ein bosartiges Haustier oder ein wildes Tier verursacht worden war. 

Das romische Recht kannte in seiner actio de pauperie eine dem deutschen Recht 
verwandte Haftung des Eigentiimers fiir sein schadenstiftendes Tier, ohne eigenes 
Verschulden des Eigentiimers zu fordern; die Klage ging auf Schadenersatz oder 
Herausgabe des Tieres (noxae datio). So bleibt der alte deutschrechtliche Stand
punkt in manchen Rechten bis zur Gegenwart erhalten (gemeines Sachsenrecht, 
00., sachs. BGB.). Dagegen beschrankte das ALR. und das ABGB. die Haftung 
auf den Verschuldensfall. Das BGB. anerkannte die Haftung des Tierhalters schlecht
hin (833); eine Novelle yom 23.5. 1908 gestattet dem Tierhalter aber wieder, sich 
durch den Beweis mangelnden Verschuldens zu befreien (so auch OR. 56). 

2. Die gleichen Regeln wie fiir Tiere galten im alteren Recht auch fiir Ie b los e Sachen (Waffen, 
Fallen usw., vgl. 269). Die alte Verursachungshaftung wurde nach der Rezeption durch das Ver
schuldensprinzip verdrangt. Das BGB. stellt fiir den Fall des Gebaudeeinsturzes (836) eine Ge
fahrdungshaftung auf, gestattet aber den Beweis mangelnden Verschuldens. Vgl. OR. 58. 

Schrifttum: A. B. SCHMIDT, Die Grundsatze iiber den Schadenersatz in den Volksrechten, 
1885. - O. HAMMER, Die Lehre von dem Schadenersatz nach dem Sachsenspiegel, 1885. -
BRUNNER, BSB. 1890, S. 815. - MULLER-ERZBACH, Gefahrdungshaftung und Gefahrtragung, 
1912. - LUDEWIG, Beitrage zur Geschichte der unerlaubten Handlungen im alteren deutschen 
Recht I, 1925. - WILDA, Das Strafrecht der Germanen, 1842. - HIS, Das Strafrecht des deut
schen Mittelalters I, 1920; Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina 1928. 



V. Buch. 

Familienrecht. 
§ 80. Grnndlagen des Familienrechts. 

I. Das altere Recht. Das Familienrecht der germanischen Zeit baut sich auf dem 
Gedanken der Sippe, der Magschaft und der Hausgemeinschaft auf. 

1. Die Sip p e (ahd. sib ba) ist in erster Linie von offentlich -rechtlicher Bedeutung: 
der Staats- und Heeresverband besteht aus den freien Sippen, am Wirtschafts- und 
Rechtsleben nimmt der einzelne nur als Sippenmitglied teil. Die Sippe umfaBt 
aIle von einem gemeinsamen Stammvater erzeugten Manner und Frauen nach dem 
Prinzipe der Agnation. Dazu gehoren fUr den Mann aIle in einer rechten Ehe ge
borenen und von ihm als Vater in das Haus aufgenommenen Kinder, fiir die Frau 
auch ihre uneheliehe Nachkommenschaft. Aber auch nicht blutsverwandte Freie 
konnten durch einen Rechtsakt (Geschlechtsleite) in die Sippe aufgenommen 
werden. Andererseits war eine Lossagung von der Sippe durch Austritt (Ent
sippung) moglich, wie auch die Sippe selbst ihre Mitglieder durch AusschluB aus 
ihrem Kreise bestrafen konnte. 

Von beschrankterer Wirkung als die Geschlechtsleite war die Blutsbriiderschaft. In 
der Rechtsform der Blutvermischung wird ein Rechtsverhaltnis wie unter leiblichen Briidern 
begriindet. Es besteht dann die Pflicht zur Blutrache, zum Totenkult und zur gegenseitigen 
Unterstiitzung. 

Mutterrecht im Sinne ausschlieBlicher Zurechnung der Kinder zur Mutter und zur miitter
lichen Verwandtschaft ist den Germanen unbekannt. Doch geMren die Kinder mit der Geburt 
der miitterlichen Verwandtschaft an, wahrend zur Aufnahme in die Vatersippe die Aufnahme 
in das Haus des Vaters notwendig war (vgl. unten 2 u.3, 270). 

2. Die Magschaft (lat. parentela) umfaBt, iiber den Kreis der Sippe hinaus, 
auch die Blutsverwandten, die von der Mutterseite herriihren; die Deszendenten 
der Ausgangsperson werden dabei nicht mitgerechnet. 1m Gegensatze zur Sippe 
ist ihr Kreis nur fiir Vollgeschwister der gleiche (sog. wechselnde Sippel. Sie 
scheidet sich naturgemaB in die beiden Gruppen der Vatermagen und Mutter
magen (generatio patris und matris), die an Empfang und Entrichtung eines Teils 
des Wergeldes, der Magsiihne, je zur Halfte beteiligt waren. In Norddeutsehland, 
wo den Mannern der Vatersippe eine hervorragende Stellung im Liegenschafts- und 
Vormundschaftsrecht zukam, wurden diese als Schwertmagen (Speermagen, 
lancea) den weibliehen Verwandten und den Mannern des Weiberstammes gegen
iibergestellt, die man unter der Bezeichnung Spindelmagen (Spillmagen, Kunkel
magen, fusus) zusammenfaBte. 

Zwischen den beiden zur Magschaft zusammengeschlossenen Sippen bestand freilich keine 
Verwandtschaft, sondern nur eine Schwagerschaft, ein durch das EheschlieBungsfest be· 
griindetes Friedens- und Freundschaftsband. 

3. Das Ha us beruht nieht auf dem Gedanken des Blutbandes, sondern dem der 
munt des Hausherrn. Der Hausherr (ahd. fro) iibt die munt (ahd. munt, latinisiert 
mundium, zu lat. manus) als personenrechtliche Gewalt iiber aHe in der Gemeinschaft 
des Hauses Verbundenen (ahd. hiwiski, lat. familia): die Ehefrau, die Kinder, ledige 
und verwitwete Schwestern, das Gesinde. Die Frau kommt durch die Heirat unter 
die ehemannliche, die Kinder kommen durch die Aufnahme des Vaters unter die vater
liehe Munt. Wahrend aber die Kinder durch die Aufnahme aueh in den Verwandten-
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kreis des Vaters aufgenommen werden, bleibt die Frau ausschlieBlich Mitglied ihrer 
eigenen Sippe und tritt auch zum Manne selbst in keinerlei Verwandtschaftsver
hiiltnis. Die Munt ist ihrem Wesen nach volle Herrschaftsgewalt, doch nicht sachen
rechtlicher Art. Eigentum hat der Hausherr nur an unfreiem Gesinde. Ehefrau 
und Kinder bleiben auch in der Hand des Hausherrn freie Personen, Genossen 
ihrer Sippe, die sie zur Not gegen Willkurhandlungen des Hausherrn zu schutzen 
berechtigt und verpflichtet ist. Hier findet die Gewalt des Hausherrn ihre Schranke, 
und so wird schon in den altesten Quellen der Charakter der Munt als Schutzherr
schaft betont. Der Muntherr hat den Muntunterworfenen nach auBen zu vertreten, 
besonders auch seine Prozesse zu fiihren und fur seine Delikte zu haften. Auch 
das im Hause vereinigte Vermogen steht zwar unter der Gewalt des Hausherrn, 
der es nutzt und verwaltet, aber verfugen kann er uber das Gut seiner Gewalt
unterworfenen nur mit deren Zustimmung, und selbst an Verfugungen uber das 
eigene Gut ist er durch die Anwartschaftsrechte der nachsten Erben gehindert. 

4. Fiir die Berechnung der Verwandschaft ist in erster Linie der Kreis 
des Hauses maBgebend. Zu ihm gehOren (unter AusschluB der Ehefrau als solcher) 
die Kinder des Hausherrn, aber auch Vater und Mutter, Bruder und Schwester, d. h. 
aIle, die einer Hausgemeinschaft zugehort haben (GroBfamilie, vgl. 337-339, 343). 
Das ist der engere Kreis, die sechs gesipptesten Hande, der Busen (fathum), der 
noch nicht zur Magschaft gerechnet wird. Die Geschwister gehen also den Enkeln 
vor (278). Den weiteren Kreis bildet die Magschaft im engeren Sinne. FUr die Be
rechnung der Verwandtschaft in diesem Kreise geben uns die alteren Quellen nur 
wenige Anhaltspunkte. Genannt werden von den Volksrechten (337-339) der Vater
und Mutterbruder sowie die Vater- und Mutterschwester, yom Sachsenspiegel (271) 
die Geschwisterkinder (Neffen und Nichten). Da nun aber nach der Anweisung der 
Volksrechte immer der nachste aus der Verwandtschaft berufen sein solI, wird man 
den Onkeln und Tanten, den Neffen und Nichten, wenn man den engeren Kreis in 
den weiteren fortsetzt, die Enkel und die GroBeltern gleichstellen mussen. Ander
warts wird uns dementsprechend fUr die erste Magschaft die Reihe: Enkel, GroB
eltern, Geschwisterkinder, Elterngeschwister bezeugt (272, 273, 274, 275, 276, 279, 
280, 281). Das ist der zweite Kreis (die erste Magschaft). Den dritten 
Kreis (die zweite Magschaft) bildeten sodann die Urenkel, die UrgroBeltern, 
GroBonkel und GroBtanten, Vettern und Basen, GroBneffen und GroBnichten (277). 
Und so fort bis zum siebenten Kreis (der sechsten Magschaft), wo die Ver
wandtschaft, soweit sie Rechte und Pflichten zu begriinden vermag, endet. Dieses 
System der konzentrischen Kreise (Ziihlung naeh Magsehaften, A b b. 1) ist noch 
im Mittelalter fur das sachsische und friesische Rechtsgebiet bezeugt, es findet sich 
auch in nordgermanischen Rechten, also in Rechten, die die alteren Zustande am 
konservativsten bewahrt haben. 

Dabei zahlte man im einzelnen FaIle nach Knien (genuculum) oder Gliedern 
(mhd.led). Man machte sich die Verwandtschaft am Korper des Menschen klar (271). 
In Kopf und Hals stellte man den engeren Kreis, an das Schultergelenk die erste 
Magschaft, an das Ellenbogengelenk die zweite, an das Handgelenk die dritte, an 
das erste bis dritte Glied des Mittelfingers die vierte bis sechste Magschaft; die 
im Nagel stehenden Magen (Nagelmagen) waren nicht mehr verwandt (285, 286, 
287). Die Nahe der Verwandtschaft wurde durch Feststellung des Gliedes, an dem 
jemand im Verhaltnis zur Ausgangsperson seinen Platz hatte, berechnet. 

MiBverstandlich spricht man von zuriickbleibender Zahlung, insofern die Zahlung 
erst bei der ersten Magschaft beginnt: Aber die Angehiirigen des engeren Kreises sind eben noch 
keine Magen im Rechtssinne. 

Schon das germanische Altertum scheint weiter ein System von Altersklassen gekannt 
zu haben, das sog. Vetterschaftssystem. Geschwisterkinder, Andergeschwisterkinder, Dritt
geschwisterkinder folgen sich als erste, zweite, dritte Vettern (flam. rechtszweers, anderzweers, 
derdezweers usw.). Hier werden nur Gleichaltrige zusammengefaBt, was sich fiir Fehde- und 
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Eideshille empfahl. Die Niihe der Verwandtschaft wird bei diesem System nicht in Betracht 
gezogen, es konnte daher fiir Erbrecht und Vormundschaft nicht maJ3gebend sein. 

ll. Das Mittelalter zeigt eine vollig veranderte Familienverfassung. Sippe und 
Magschaft haben ihre alte Bedeutung verloren, die Hausgemeinschaft alten Stils 
ist im Verschwinden begriffen. An ihre Stelle tritt die auf der ehelichen Gemeinschaft 
ruhende Einzelfamilie. Der Grund lag fUr Deutschland hauptsachlich in der un
geheueren Umschichtung der Bevolkerung, die die innere und auBere Kolonisation 
sowie die Stadtegriindungen yom n. bis zum 13. Jahrhundert nach sich zogen. 
Da wurden die alten Sippenverbande aus
einandergerissen, und die sich neu bilden
den Verwandtschaftsgruppen gingen nun 
von einer neuen Grundlage, der ehelichen 
Gemeinschaft aus. 

1. Die alten Geschlechtsverbande 
haben fiir den mittelalterlichen Staat keiner
lei politische Bedeutung mehr. Nur die fiih
renden Schichten des Volkes, der hohe Adel, 
zum Teil auch die Patrizierschaft der Stadte, 
haben der alten agnatischen Sippe eine frei
lich in erster Linie wirtschaftliche und so
ziale Bedeutung zu wahren vermocht, die 
sich aber auch in Fehde, Vormundschaft, 
Erbrecht usw. auswirkte. Nur in periphe- -+--n---/--f-->:H---+-P"--t---t---j;)'T------9 

risch gelegenen Gebieten, in Nord- und Ost
friesland und der Schweiz, hat der alte Ge- -+--+--p-t--t---=-=J::Fr=--+-'75I--t-::--p--o 
schlechtsverband auf dem Lande sogar das 
Mittelalter iiberdauert: Eideshilfe und Blut- -t--p--t---t--:P-'r--+~:lIo-::-----'r-:;-i,>"'~-:9 

rache fassen hier die Geschlechter noch bis 
in die Neuzeit zusammen. 1m iibrigen ist 
auf dem Lande und besonders in den Stadten 
die alte Sippenverfassung in voller Auf
lOsung begriffen, Eideshilfe und Fehde fan
gen an Bedeutung zu verlieren an. So ist 
es am Ausgange des Mittelalters im wesent
lichen nur noch Vormundschaft, Erbrecht, 
Unterstiitzungspflicht, was die Verwandt
schaft zusammenbindet. 

2. Auch das Haus hat einen anderen 
Aufbau erhalten. Je starker Sippe und Mag
schaft zuriicktreten, urn so kraftiger tritt 
die Bedeutung des Hauses hervor. Und im Abb.1. 

Hause selbst ist nicht mehr allein die Herr-
schaftsgewalt des Mannes entscheidend. Seinen Mittelpunkt bildet vielmehr die 
eheliche Genossenschaft von Mann und Frau. Das Ehegut, nicht mehr das Familien
gut, bildet den Kern des Hausvermogens. Die Anwartschaftsrechte verblassen zu 
Naherrechten und verschwinden vielfach ganz, der Hausherr verfiigt iiber das Ehe
gut als Oberhaupt der ehelichen Gemeinschaft. Die Frau hat infolge der AuflOsung 
der Sippenverfassung keinen starkeren Riickhalt mehr an ihrer Sippe; sie tritt end
giiltig und vorbehaltslos in das Haus des Mannes ein, in dem ihr als Herrin des 
Hauses die zweite Stelle neben dem Manne gebiihrt. Die eheliche Gemeinschaft wird 
zum ausschlieBlichen Faktor der Verwandtschaftsbildung. Die Kinder werden in
folge ihrer ehelichen Abstammung Verwandte des Vaters und der Mutter, auch 
zwischen den Ehegatten selbst bahnt sich ein verwandtschaftliches Verhaltnis an, 
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das am Ausgange des Mittelalters sogar ein Ehegattenerbrecht begriindet. Auch 
das Verwandtenerbrecht lOst sich aus den Ideen der alten Rausgemeinschaft: das 
Erbrecht der Deszendenten als der nachsten Zugehorigen des Rauses neuen Stils, 
das auf der ehelichen Gemeinschaft aufbaut, tritt siegreich in die erste Linie ein. 

3. Die Berechnung der Verwandtschaft muBte unter diesen Umstanden 
sich grundsiitzlich wandeIn. Der engere der alten Rausgemeinschaft entsprechende 
Kreis ist nicht mehr der Ausgangspunkt. Entscheidend ist vielmehr die Einzel

familie: Vater, Mutter, Kinder (282). Ver
wandt sind in erster Linie die Deszen
denten eines Stammelternpaares. Die 
Enkel und Urenkel treten jetzt vor die 

p--.r--p-_'lJn_'Il-)J7'lJrgroReHem Eltern und Geschwister. Die Begiinstigung 
der Seitenverwandten, der Geschwister und 

P--.r--p-_-p-_u,_ro->JrgroRellem Onkel, die sich aus der alten Magschafts

Abb.2. 

verfassung ergab, verschwindet (283). An 
die Stellung der Zahlung nach Magschaften 
tritt die Zihlung nach Familienschaften 
(A b b. 2). Dieses miBverstandlich so ge
nannte Parentelensystem (parentela = 
Verwandtschaft !), das die altere Literatur 
schon in den Volksrechten zu finden 
glaubte, hat sich in Deutschland im wesent
lichen seit dem 13. Jahrhundert immer 
starker durchgesetzt, es beherrscht das 
Lehnrecht. Inder erst en Parentel stehen 
die Deszendenten der Ausgangsperson, in 
der zweiten ihre Eltern und deren Deszen
denten, in der dritten ihre GroBeltern und 
deren Deszendenten usw. Freilich ist das 
System nicht iiberall gleichmaBig durch
gefiihrt worden. Eine Obersteigerung der 
seiner Entwicklung zugrunde liegenden Ge
danken liegt in dem Dreiliniensystem, 
der Scheidung der Verwandten in die drei 
Gruppen der Deszendenten, Aszendenten 
und Seitenverwandten, oder gar in dem 
System, das die Deszendenten iiberhaupt 
allen iibrigen Verwandten gegeniiberstellt. 

Aus der Zahlung nach Familienschaften er
klart sich auch die Einteilung der Aszendenten 
und Seitenverwandten in Viertel (vierendeele, 

Kliifte) und Ach tel (achtendeele, fange). Die Viertel sind die Abkommen der vier UrgroBeltern
paare, die Achtel die der acht UrgroBelternpaare. Von Bedeutung war diese Teilung in frie
sischen Rechten im Vormundschaftsrecht, Erbrecht und bei der Totschlagsklage. 

Die Berechnung der Verwandtschaft im einzeInen Falle erfolgt nun nach Paren
telen und innerhalb der einzelnen Parentel nach Graden (Linealgradual
ordnung). Die eigene Nachkommenschaft steht der Ausgangsperson naher als 
die Eltern und deren Nachkommen, diese wieder sind naher verwandt als die GroB
eltern und deren Nachkommen usw. Der Nachstverwandte innerhalb der einzeInen 
Parentel ist, wer dem gemeinsamen Stammelternpaar am niichsten steht. Dabei 
rechnete man nach Doppelknien, indem man die Entfernung beider Teile yom 
gemeinsamen Stammelternpaar nur einmal angab, so daB also Geschwister im 
ersten, Geschwisterkinder im zweiten, Geschwisterkindeskinder im dritten Grad 
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verwandt waren. Nur wenn die Entfernung fiir beide Teile ungleich war, machte 
sich eine doppelte Angabe notig: die Verwandtscha£t mit dem Onkel ist eine im 
ersten und zweiten Grade (284). Diese Zahlung zeigt, daB man nicht von der Einzel
person, sondern von den Familienschaften ausging, als deren Angehoriger der einzelne 
seinen Rang in der Verwandtscha£t zu erhalten hatte. 

nl. Die neuere Zeit hat diese Grundlagen nicht wesentlich mehr verandert. 
1. Die Bedeutung der agnatischen und kognatischen Sippe ist, auBer 

im Adelsrechte, auf gewisse Rechte und Pflichten, wie Vormundschaft und Erb
recht, beschrankt. Die Schwagerschaft verbindet nicht mehr die Sippen, sondern 
nur noch den Ehegatten mit den Verwandten des andern (so auch BGB. 1590). 
An die Stelle des auf der Muntgewalt des Rausherrn aufbauenden Rauses ist die 
Familie getreten, in der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Ehegatten, 
der Eltern und Kinder ihre individuell abgestufte Ausgestaltung erfahren haben. 
Der Begriff der Familie wird auf die weiteren Verwandten ausgedehnt, die durch 
Erbrecht, Vormundschafts- und Unterstiitzu,ngspflicht miteinander verbunden sind 
(ALR.). Auch das BGB. hat diesen Begriff im Familienrat (1858ff.) iibernommen. 
1m iibrigen geht es von dem Begriff der Familie im engeren Sinne aus, deren 
Gestaltung durch das Ehe- und Kindschaftsrecht bestimmt ist. Der Verwandtschaft 
im weiteren Sinne (1589) bleibt fiir Erb'recht und Unterhaltspflicht ihre Bedeu
tung; beide kommen nur fUr Verwandte in gerader Linie in Betracht (1601££.). 
Dagegen hat das ZGB. die Unterhaltspflicht auf Geschwister ausgedehnt (328) 
und Vermogensgemeinschaften der Familie in Form der Familienstiftung oder der 
Gemeinderschaft zugelassen (335, 336f£'). Dem Familienhaupte kommt in der Art 
des alteren deutschen Rechts die Rausgewalt iiber aIle im gemeinsamen Raushalt 
vereinigten Personen zu, fiir die es auch in gewissenFallen zu haften hat (ZGB. 331£f.). 

2. Die Berechnung der Verwandtschaft erfolgt in neuerer Zeit nach der 
Parentelenordnung. Verdrangt aber wurde die Zahlung nach Doppelknien, 
die auch in das kanonische Recht iibernommen worden war. Nicht mehr von den 
Familienschaften, sondern von der Einzelperson geht man aus. Die Parentelenord
nung ist nur noch ein Schema, um den Abstand zweier Einzelpersonen voneinander 
zu ermitteln. So zahlte man jetzt nach der Art des romischen Rechts die Zahl 
der Zeugungen, die zwischen zwei Personen liegen, iiber den gemeinsamen Stamm
vater hinweg. Geschwister sind darnach jetzt im zweiten, nicht mehr im ersten 
Grade verwandt, Geschwisterkinder und Vettern im vierten (bisher im zweiten). 

Weiter wird die Verwandtschaft in Linien gruppiert. Man scheidet die Ver
wandten der geraden Linie von denen der Seitenlinie, und innethalb dieser Linien 
wieder die Verwandten der aufsteigenden und absteigenden Linie, weiter die mann
liche und weibliche Linie, die vaterliche und miitterliche Seite usw. 

Schrifttum: 1. Zur Familienverfassung a) der Germanen: WACKERNAGEL, Schreibers 
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(Gierkes Unters. 16); Mutterrecht und Vaterrecht, 1892. - KOHLER, Z. f. vergI. RW. 3, S.342; 
5, S. 334; 6, S. 321; 7, S. 201; 12, S. 87. - GROSSE, Die Formen der Familie und die Formen der 
Wirtschaft, 1893. - HOWARD, History af matrimonial institutions, 1904. - THURNWALD, Z. f. 
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SIEGEL, Die germanische Verwandtschaftsberechnung, 1853. - WASSERSCHLEBEN, Das Prinzip 
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1. Teil. 

Das Eherecht. 
1. Abschnitt. 

Personliches Eherecht. 
§ 81. Die EheschlieBung. 

I. Das altere deutsche Recht kennt zwei Formen der EheschlieBung: den Frauen
kauf und die Entfiihrung. 

1. Der Frauenkauf ist die Regelform des Eheschlusses. In der Urzeit war er 
ein Vertrag zwischen der Sippe der Braut und des Brautigams (288). In historischer 
Zeit treten der Brautigam und der Muntwalt der Frau als Parteien des Vertrags
schlusses auf; sie bediirfen der Zustimmung ihrer Verwandten. Die Braut selbst ist 
nicht Partei, sondern Gegenstand des Vertrags. Dieser wird von den Quellen als 
Kauf bezeichnet (uxorem emere). Er ist nicht Kauf in dem Sinne, daB die Frau zur 
Sache wird; sie behalt ihre Freiheit und bleibt Schutzgenossin ihrer Sippe. Es wird 
ein Kaufpreis gegeben (288a), der dem Muntwalt der Braut zukommt (ahd. widemo, 
lang. meta); er wird als Muntschatz charakterisiert. Der Muntwalt schuldet dem 
Brautigam aus dem Vertrage die Dbergabe der Person der Braut und die Ver
schaffung der Muntgewalt. Die Zustimmung der Braut ist nicht notig. Sippe und 
Muntwalt iiben den Heiratszwang gegen das Madchen aus (288b). 

Die EheschlieBung konnte in einer Handlung vollzogen werden, zerfallt aber be
grifflich und meist auch tatsachlich in zwei Rechtsgeschafte, die Verlobung und die 
Trauung. Die Verlo bung (got. fragifts, desponsatio) ist der VerauBerungsvertrag, 
ein Realvertrag, abgeschlossen mit Zahlung des Kaufpreises, aus dessen Annahme 
die Verpflichtung zur Dbergabe der Braut folgt. Die Trauung (ahd. prutigeba, 
traditio puellae) ist der Vollzug des Verlobungsvertrags durch Ubergabe der Braut 
an den Brautigam. Der erste Akt der Trauung findet im Hause der Brautsippe statt. 
Er beginnt mit einem Gelage der beiderseitigen Sippen; dann wird die Braut dem 
Brautigam, der das Schwert tragt, im Ringe der Verwandten mit Trauungssym
bolen iibergeben (288c); dieser setzt sie zum Zeichen seiner Gewalt auf sein Knie. 
Als zweiter Akt folgt, haufig in Form des Brautlanfs, die Heimfiihrung der Braut 
in das Haus des Brautigams. Hier setzen die Sippen das Hochzeitsgelage fort. Am 
Schlusse findet in ihrer Gegenwart das Beschreiten des Ehebettes durch die Nen
vermahlten statt. 

Seit der frankischen Zeit wird die Verlobung unter Einwirkung antiker Rechts
anschauungen zum Arrhalvertrag. Der Brautigam zahlt dem Muntwalt der Brant 
eine arrha, bei den Franken 1 soL 1 den. (288 d). Vielfach ersetzte man aber die alten 
Vertragsformen vollig durch den Wettvertrag: der Brautigam wadiiert Zahlung 
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des Wittums, der Muntwalt wadiiert die Dbergabe der Braut und der Muntver
schaf£ung (288e). Antiken Gebrauchen folgend gibt weiter der Brautigam der 
Braut selbst eine arrha, einen Ring (subarrhatio cum anulo, 288 e) ; als Wett
vertrag wird dann das Verlobnis durch Ringwechsel der Brautleute beschlossen 
(2881, 288g). So wird es weiter iiblich, das Wittum nicht mehr dem Muntwalt 
sondern der Braut selbst zu iibergeben. V orbild war hierbei die romische donatio 
ante nuptias. Das Wittum wird so zur dos. 

2. Die Entfiihrungsehe. Der Frauenraub fiihrte nicht zur Ehe. Wenn er in 
germanischer Zeit als stammesexogamer Kriegszug vorkam, so wurde die Frau als 
Beute Eigenttl.m des Raubers. Sie hatte keinen Anspruch auf die Rechtsstellung 
einer Ehefrau. Frauenraub innerhalb des Stammes aber war verbrecherische Ge
walttat und wurde mit Fehde verfolgt (289). Die Frau im Besitze des Raubers wurde 
nicht zur Ehefrau, sondern blieb unter der Schutzgewalt ihrer Verwandten. Nur 
wenn die Sippe durchBuBzahlung die Ablosung der Fehde gestattete, konnte der 
Rauber die Frau durch Kauf zur echten Ehefrau erwerben (289a). In christlicher 
Zeit bekampfte der Staat den Frauenraub und setzte die Riickgabe der Frau durch 
(289b). Die Kirche verhangte Bann und Ehelosigkeit (289c). 

Anders lag es, wenn die Frau sich gegen den Willen ihrer Verwandten freiwillig 
entfiihren lieB. Hier hatte der Entfiihrer den Verwandten der Frau eine BuBe zu 
zahlen, die im Verhaltnis zum Kaufpreis der Frau gering war (289d), freilich unter 
dem EinfluB der Kirche heraufgesetzt wurde. Auch verlor die Frau die Erbanwart
schaft (28ge). Aber die Ehe war giiltig, selbst wenn der Mann die Munt nicht nach
traglich erwarb (289/). Die Entfiihrungsehe war eine Ehe, wenn auch minderen 
Rechts. Sie ist die deutschrechtliche Konsensehe; der Wille der Gatten schafft die 
Ehe. Dber den Fall wirklicher Entfiihrung hinaus war die Konsensehe fiir die Frau 
das Mittel, ihren Willen bei der Wahl des Gatten gegeniiber ihren Verwandten 
durchzusetzen. 1m mittelalterlichen Stadtrecht wird die Konsensehe mit der gleichen 
Wirkung anerkannt (289g); dariiber hinaus kann selbst die gewaltsam geraubte 
Frau nachtraglich ihre Zustimmung zur Ehe geben und diese wirksam machen (289h). 

Die aus der Entfiihrungsehe entstandene Konsensehe war weiterer Ausdehnung 
fahig. In manchen Fallen besaB sie gegeniiber der Muntehe Vorziige. So, wenn der 
Mann in das Gut des Schwiegervaters einheiratete; hier blieb die verheiratete Tochter 
in der Munt ihres Vaters. So auch, wenn die Frau einem hoheren Stande angehorte 
als der Mann oder die Frau ein bedeutendes Vermogen besaB. Rier erschien die 
Konsensehe angemessen; die Verwandten beider Teile, besonders die der Frau, waren 
mit der Konsensehe einverstanden. So entstand die Verma hi ung, der Akt im Ring, 
ein in Gegenwart der Verwandten auf die Fragen eines Mittlers von beiden Braut
leuten abgegebene EheschlieBungserklarung. Ein Wittum wird nicht gegeben. Seine 
Stelle nimmt die Morgengabe ein, ein pretium virginitatis, das durch seine Rohe 
die Frau vor etwaigen Nebenfrauen auszeichnet. Fiir die Morgengabe ist das Bei
lager ihrer Bedeutung gemaB Wesenserfordernis. 

3. EinfluB des Konsensgedankens auf die Muntehe. Schon infrankischer 
Zeit erscheint in der romischen Provinzialbevolkerung die Braut am Vertrag beteiligt. 
Jetzt bekampft die Kirche grundsatzlich den Reiratszwang: der Wille der Braut 
muB beriicksichtigt werden (unten II). 1m Mittelalter wird aus der Konsensehe die 
Vermahlung mit dem Mittler als Leiter im Ring in die Muntehe aufgenommen (290). 
So wird die Willensiibereinstimmnng der Brautleute zum Kern des Ehevertrags, 
wie es der kirchlichen Anschauung dieser Zeit entsprach. Dennoch hielt man an den 
alten Formen der Muntehe fest. Dazu kam noch das Erfordernis des ehelichen Bei
lagers, weil es iiblich geworden war, die Morgengabe bei der Muntehe anzuwenden 
(290a). Das Beilager wurde erforderlich, um die ehegiiterrechtlichen Wirkungen zu 
erzeugen (290b), wie es nun nach kirchlichen Anschauungen allein die volle Un
scheidbarkeit der Ehe herbeifiihrte (unten II). 

Planltz, Grundziige. 2. Aufl. 9 
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II. Das kirchliche EheschlieBungsrecht. Schon die germanische Zeit verbindet 
religiose Gebrauche mit der EheschlieBung. In christlicher Zeit fordert die Kirche 
die Einsegnung der Ehe durch den Priester; im Mittelalter wird dann die Trauung, 
der Gemeindeoffentlichkeit wegen, meist vor der Kirchentiir vollzogen, so daB die 
Einsegnung unmittelbar nachfolgen konnte. Immer bleibt hierbei die EheschlieBung 
selbst ein weltliches Geschaft. Bis in das 12. Jahrhundert hinein hat die Kirche die 
Einhaltung der germanischen Formen der EheschlieBung verlangt. Eine Ehe 
solI nur dann wirksam werden, wenn sie offentlich, mit Verlobung und "Obergabe 
der Braut durch die Verwandten eingegangen wird. Und doch wird bereits in der 
friihchristlichen Kirche der im romischen Recht entwickelte Satz: nuptias consensus 
faciat vertreten. Aber die Kirche hat ebenso wie die spate Kaiserzeit zunachst die 
Konsensehe abgelehnt, weil diese dem Gebot unbedingter Ehrfurcht vor den Eltern 
widersprach (291). Mit schweren Strafen belegte sie, wie schon Konstantin, die Ent
fUhrungsehe (2890, 291a). Die EntfUhrung einer Frau ohne den Willen ihrer Ver
wandten ist der Hauptfall strafbaren Frauenraubes (291 b): die Frau ist zuriick
zugeben, die Ehe zwischen dem Entfiihrer und der EntfUhrten ist ausgeschlossen 
(289b). Doch verbietet die Kirche den Heiratszwang; so wirkt sie dafUr, dem Willen 
der Frau bei der EheschlieBung Geltung zu verschaffen (2910). 

1m II. Jahrhundert wendet sich die Kirche vom weltlichen EheschlieBungsrecht 
ab, einem eigenen System zu. Der Antrieb kam von der kluniacensischen Reform. 
Sie lost die Kirche aus den Banden des weltlichen Rechts und bereitet den Boden 
fUr die Wiederkehr der friihchristlichen Ideen. Es ist auch die Wiederkehr des romi
schen Rechts, das gleichzeitig die Glossatoren von Bologna aus den Quellen er
schlossen. Auf dieser Grundlage entsteht um 1140 das Dekret Gratians. Die Riick
kehr ZUlli romisch-kirchlichen Recht brachte die volle Anerkennung der Konsens
ehe. Die Ehe wird begriindet durch die Willensiibereinstimmung der Brautleute (292, 
292a). Diese aber ist von religioser Bedeutung, da sie die Spendung des Sakraments 
zwischen den Ehegatten in sich schlieBt. Tatsachlich folgt also jetzt die Trauung der 
EheschlieBung. Die Trauung stellt nur noch den vollzogenen EheschluB fest, sie ist 
nicht mehr rechtlich erheblich. Wie bei der weltlichen Vermahlung tritt haufig der 
Priester als Mittler fur die EheschlieBungsfragen der Gatten ein. Bestritten blieb im 
12. Jahrhundert die Bedeutung des Beischlafs fUr die EheschlieBung. Weder im 
romischen noch im germanischen Recht war der Beischlaf fur den EheschluB ent
scheidend. Aus I. Mose II, 24 und Matthaus 19, 5, 6 erschloB die kirchliche Lehre 
die Unscheidbarkeit der konsummierten Ehe. Die nichtvollzogene Ehe erschien noch 
nicht als Ehe, da erst die korperliche Vereinigung der Gatten die Wirkung der una 
caro erzeuge, nur in ihr das Sakrament der Ehe gespendet werde (292b). Aber diese 
Meinung konnte sich nicht voll durchsetzen. Seit dem 12. Jahrhundert stand es fest, 
daB der formlose Konsens dann zu einer giiltigen Ehe fiihrte, wenn der Wille der 
Parteien auf die gegenwartige Wirksamkeit der Ehe gerichtet war (sponsalia de 
praesenti matrimonio, 2920). Daneben soUte das Verlobnis (sponsalia de futuro) 
zum EheschluB geniigen, wenn der Ehewille durch copula carnalis betatigt worden 
war. Heimliche EheschlieBungen, Bigamie, waren die Folge. Das vierte Lateran
konzil von 1215 (292d) suchte dem zu begegnen. Von neuem wurde der EheschluB 
vor Pfarrer und Zeugen gefordert, ein Aufgebot nach franzosischem Vorbild ein
gefUhrt; aber der formlose Konsens behielt seine eheerzeugende Wirkung. Die Laien
trauung wurde abgeschafft (292 e), freilich ohne vollen Erfolg. Erst das tridentinische 
Konzil hat 1563 die Ehewirkung fUr den formlosen Konsens beseitigt: der deutsche 
Formalismus lebt wieder auf. Nach dem decretum Tametsi kann eine rechtsgultige 
Ehe nur noch entstehen durch formelle Konsenserklarung vor dem eigenen Pfarrer 
eines der Verlobten (parochus proprius) und zwei Zeugen (292f). Die Trauung ist 
damit aufgegeben, auch der Pfarrer ist nur Zeuge, es geniigt seine passive Assistenz. 
Das ist die Grundlage auch des geltenden katholischen Eherechts geblieben. Nur ist 
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seit dem Dekret Ne temere (1907) die aktive Assistenz des Pfarrers notig und die 
Forderung der Zustandigkeit ist zu einer bloBen Sollvorschrift gemildert worden, 
cod. jur. can. 1094f£. Die Kirche anerkennt die standesamtliche Trauung als giiltige 
Ehe nur fiir Nichtkatholiken; Ehen von Katholiken und Mischehen unterliegen der 
kirchlichen EheschlieBungsform (1099). 

Wie das katholische litt auch das evangelische Eherecht unter dem Zwie
spalt romisch-kanonischer und germanischer Rechtsanschauungen. Es teilte den 
Standpunkt des vortridentinischen kanonischen Rechtes, insofern es dem Willens
konsens der Brautleute ehebegriindende Kraft zusprach, lieB aber aIle offentlichen 
unbedingten Verlo bnisse als s ponsalia de praesenti gelten und nur bedingte 
Ver16bnisse als sponsalia de futuro; auch diese begriindeten bei copula carnalis eine 
rechtsgiiltige Ehe. In beiden Fallen war Verletzung des Verhaltnisses Ehebruch, 
seine Auflosung nur in Form der Ehescheidung moglich. Ungeklart war die Bedeu
tung der kirchlichen Trauung, die unbedingt gefordert wurde und auf welche das 
Verlobnis einen klag- und vollstreckbaren Anspruch gewahrte. Erst die Trauung 
des Geistlichen als des gekorenen Trauungsvormunds sollte die eheliche Lebens
gemeinschaft begriinden. Endlich sah man im ehelichen Beilager als dem VoIl
zuge der Ehe deren eigentlichen Beginn. Rechtlich lag indessen der Schwerpunkt 
bei der desponsatio. Erst die protestantische Kirchenrechtswissenschaft des 18. Jahr
hunderts unter Fiihrung J. H. BOHMERS eliminierte die kanonistischen Elemente des 
protestantischen Eherechts: die desponsatio verlor ihre ehebegriindende Wirkung, 
sie wurde zum Ehevorvertrag nach Art des deutschen Verlobnisses, ehebegriindend 
war aIlein noch die yom Geistlichen volIzogene Trauung. Der Geistliche schafft 
als solcher durch seinen Ausspruch die Ehe: die EheschlieBung ist ein kirchlicher Akt 
geworden. Diese kirchliche Trauung haben viele deutsche Staaten fiir ihre protestan
tischen Untertanen als EheschlieBungserfordernis weltlich anerkannt. 

m. Das EheschlieBungsrecht des modernen staates beruht auf der Zivilehe. 
Die Leugnung der Sakramentsnatur der Ehe durch die Reformation bahnte den 
Weg. Das Naturrecht forderte die Befreiung des staatlichen Lebens von der mittel
alterlich kirchlichen Bevormundung. Die konfessionell gemischte Bevolkerung des 
neueren Staates bedurfte einer staatlichen Regelung des Eherechts. Schon das 
17. Jahrhundert brachte Anfange der Zivilehe (England 1653, die Niederlande), ent
scheidend aber wurden ein franzosisches Gesetz von 1792 und der ee., welche die 
Zivilehe fur Frankreich zur obligatorischen EheschlieBungsform machten. In Deutsch
land erlangte die Zivilehe zunachst wesentlich nur in den Landern des franzosischen 
Rechts Geltung. 1848 verlangten die deutschen Grundrechte ihre Einfiihrung; 
die preuBische Verfassungsurkunde Art. 19 sagte sie fUr PreuBen zu. Es kam aber 
zunachst nur zur fakultativen Zivilehe und daneben zur Notzivilehe, besonders 
fUr Dissidenten und Juden. Die obligatorische Zivilehe fUhrte zuerst Frank
furt 1850 ein, PreuBen folgte erst 1874, das Reich mit dem Personenstandsgesetz 
1875. Die kirchliche EheschlieBung hat keine biirgerlich-rechtliche Wirkung mehr. 
Wahrend aber im Personenstandsgesetze die Ehe durch die Trauung des Standes
beamten nach dem Vorbild des spatprotestantischen Eherechts geschlossen wurde, 
laBt das BGB. § 1317 die Willenserklarung der Brautleute entscheidend 
sein, macht den Standesbeamten also ZlJ.r reinen Urkundsperson. Die Trauung ist 
damit beseitigt, der formelle Vertrag der Eheleute entscheidend, wie ihn die Ent
wicklung des mittelalterlichen deutschen Rechts anstrebte und das Tridentinum 
durchfUhrte. Das Ver16bnis ist heute nicht mehr Voraussetzung fUr die Entstehung 
einer Ehe. Der Zwang zur Eingehung der Ehe aus einem Verlobnis ist beseitigt. 
Riicktritt ist zulassig; schadenersatzpflichtig ist, wer ohne wichtigen Grund zuriick
getreten ist (1298). Vgl. ABGB. 46, ZGB.92, 93, ee.1382. 

In England ist die Zivilehe durch die Stuarts wieder beseitigt und erst 1836 als fakultative 
Zivilehe wieder eingefiihrt worden. So ist die kirchliche EheschlieBung vor einem Priester der 
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Staatskirche noch heute von burgerlich rechtlicher Wirkung. Das VerlObnis entspricht dem 
deutschen Recht; grundloser Verlobnisbruch gibt eine Klage auf Schadenersatz und Genugtuung, 

Schrifttum: FRIEDBERG, Recht der EheschlieBung, 1865. - SOHM, Recht der EheschlieBung, 
1875. - FRIEDBERG, Verlobung und Trauung, 1876. - SOHM, Trauung und Verlobung, 1876.
STUTZ, Die Rechtsnatur des Verlobnisses, 1900. - HERMANN, Zur Geschichte des Brautkaufs, 
1904. - OPET, Zum Brautkauf nach altalemannischem Recht, 1907. - FRENSDORFF, Hans. 
GBI. 23 (1917), S. 291ff.; 24 (1918), Iff. - v. ZALLINGER, Wien. Sitz.-Ber. 199 (1923), S. Iff. 
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S.47. - ECKHARDT, ZRG. G.47 (1927), S. 174. - HERBERT MEYER, Friedelehe und Mutter
recht, das. S. 198. - v. ZALLINGER, Heirat ohne Trauung, Festschr. f. Redlich (1928), S. 337. -
FROLICH, Hess. Bl. Volksk. 27 (1929), S.144, 285. 

§ 82. Die Ehehindernisse. 
I. Das altere deutsche Recht verbot die Ehe zwischen Freien und Unfreien und 

die zwischen Aszendenten und Deszendenten. Ob in vorgeschichtlicher Zeit Ge
schwisterehe zulassig war, ist unsicher. Ehen zwischen weiteren Verwandten und 
Verschwagerten waren jedenfalls erlaubt und haufig. Polygamie war gestattet, eine 
bestehende Ehe sonach kein Ehehindernis. 

II. In frankischer Zeit sind die Ehehindernisse stark vermehrt worden. Be
stehende Ehe wird auch fUr den Mann zum Hindernis. Die Kirche bekampft die 
Verwandtenehe; es gelingt ihr schrittweise, das Verbot der Verwandtenehe im 
8. Jahrhundert bis zum siebenten Grade kanonischer Komputation auszudehnen. 
Weiter fUhrt sie das Ehehindernis der Schwagerschaft und der geistlichen Ver
wandtschaft ein, verbietet die Ehe mit dem EntfUhrer, zwischen Juden und Christen. 
Das Mittelalter hat noch zahlreiche weitere Ehehindernisse hinzugefiigt. Die Ka
nonisten entfalteten ein feindurchdachtes System der Ehehindernisse, aufgebaut 
vor aIlem auf der Scheidung der trennenden und der aufschiebenden Ehehinder
nisse. Die trennenden (impedimenta dirimentia) verhindern die Entstehung einer 
giiltigen Ehe, die trotzdem geschlossene Ehe ist nichtig (matrimonium nullum); 
doch bedarf die Nichtigkeit der Feststellung im NullitatsprozeB. Die aufschie
benden (impedimenta impedientia) untersagen zwar den EheschluB, der aber doch 
zu einer rechtsgiiltigen Ehe fUhrt. Die protestantische Eherechtslehre hat die im
pedimenta dirimentia geschieden in impedimenta dirimentia publica und privata, 
je nachdem, ob jedermann oder nur ein Ehegatte das Akkusationsrecht hat. Dieses 
erscheint als materieIles Vernichtungsrecht, die Ehe sonach in der neueren Gesetz
gebungim ersten FaIle als nichtig, im zweiten als anfechtbar. So schon das ALR. 
und jetzt das BGB. und ZGB. Zahlreiche Ehehindernisse des kanonischen Rechts 
wurden in den neueren staatlichen Gesetzgebungen beseitigt. Eine einheitliche Fest
legung der Zahl der staatlich anerkannten Ehehindernisse brachte das Personen
standsgesetz von 1875, ihre Wirkung wurde aber erst durch das BGB. einheitlich 
fiir das Reich bestimmt. Die neuere Rechtswissenschaft hat die nichtige Ehe von 
der nur vernichtbaren geschieden. 

Schrifttum: RIETSCHEL bei Hoops Reallexikon 4, S. 417. Weiter die Lehrbucher des Kirchen
rechts von SCHERER und FRIEDBERG. 

§ 83. Die AuflOsung der Ehe. 
I. Das altere deutsche Recht lieB eine Ehescheidung durch gegensei tiges Uber

einkommen der VertragschlieBenden zu; sie konnten den Ehevertrag jederzeit 
wieder riickgangig machen. Weiter li:iste der Ehemann durch einseitige Schei
dung die Ehe auf. Freilich setzte er sich der Fehde der beieidigten Frauensippe aus; 
doch war die Fehde hei Ehebruch (293), Lebensnachstellung, Unfruchtbarkeit der 
Frau verboten. Aber auch die unerlaubte VerstoBung der Frau war rechtswirksame 
Ehescheidung (294). Die Frau dagegen konnte die Ehe nur wegen schwerer Missetaten 
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des Mannes einseitig aufli::isen. Endlich trat eine gesetzliche Eheaufli::isung 
durch die Friedlosigkeit eines Ehegatten und durch seinen Tod ein; die Wieder
verheiratung einer Witwe wurde aber in germanischer Zeit miBbilligt (unten § 84). 

II. Das kirchliche Ehescheidungsrecht. Das weltliche Scheidungsrecht ist schon 
in der frankischen Zeit von der katholischen Kirche bekampft und im Laufe des 
Mittelalters, wenn auch nicht mit vollem Erfolge, verdrangt worden. Die Kirche 
folgerte aus der Sakramentsnatur der Ehe deren Unaufli::islichkeit. Sie forderte 
daher Beseitigung der Selbstscheidung, ausschlieBliche Geltung des kirchlichen 
Scheidungsprozesses. Seit dem 12. Jahrhundert stand fest, daB die volle Unauf
li::islichkeit nur fiir die durch copula carnalis vollzogene Ehe (matrimonium ratum 
et consummatum) rechtens war; die nichtkonsummierte Ehe konnte in gewissen 
Fallen dem Bande nach getrennt werden. Aber auch fiir die konsummierte Ehe ent
wickelte die Kirche eine im Tridentinum anerkannte Trennung von Tisch und 
Bett (separatio quoad thorum et mensam), die wenigstens die eheliche Gemein
schaft aufhob, ohne freilich den getrennten Gatten die Wiederheirat zu ermi::iglichen. 

Das evangelische Kirchenrecht verwarf die Sakramentsnatur der Ehe und 
lieB daher die Li::isung des ehelichen Bandes zu. Es stellte zunachst das Selbst
scheidungsrecht wieder her, beschrankte es aber bald und verlangte zur Wieder
heirat die Feststellung durch die Obrigkeit, daB die Ehe geschieden sei. Endlich 
wurde die Selbstscheidung verboten; an ihre Stelle trat die Scheidung durch 
das ordentliche weltliche Gericht. Scheidungsgrund war der Ehebruch: 
dazu kamen bi::iswillige Verlassung, Verurteilung zu langjahrigen Strafen (quasi
desertio), Lebensnachstellung, schwere MiBhandlung usw. Trotz Li::isung des ehe
lichen Bandes wurde dem schuldigen Gatten haufig die Wiederheirat versagt. Neben 
der Scheidung wurde auch die Trennung von Tisch und Bett zugelassen. 

III. Der neuere Staat hat zunachst das kirchlich-konfessionelle Schei
dungsrecht anerkannt. Die Ehe der katholischen Untertanen blieb auch fiir das 
weltliche Recht dem Bande nach unaufli::islich und nur die Trennung von Tisch 
und Bett war gestattet. Seit dem 18. Jahrhundert aber nahm der Staat besonders 
in den paritatischen Landern die Ehescheidungsgesetzgebung selbst in die Hand. 
MaBgebend war jetzt der EinfluB des Naturrechts, das die Scheidung der Ehe als 
eines biirgerlichen VertragsverhiUtnisses begiinstigte. So hat besonders das ALR., 
das iibrigens noch der vom geistlichen Gericht ausgesprochenen Trennung die biir
gerliche Wirkung einer Scheidung zusprach, die Scheidung selbst ohne Ver
schulden eines Gatten in gewissen Fallen zugelassen; ja fiir kinderlose Ehen 
hat es unter Umstanden die gegenseitige Einwilligung oder die uniiberwindliche 
Abneigung eines Gatten fiir geniigend erklart. Ahnliche Bestimmungen traf ein 
franzi::isisches Gesetz von 1792, doch hat der CC. die Scheidung wegen uniiberwind
licher Abneigung wieder beseitigt. 1m 19. Jahrhundert hat das konfessionelle Schei
dungsrecht nur noch im ABGB. staatliche Anerkennung behalten; im iibrigen war 
die Gesetzgebung der Partikularstaaten maBgebend. Rechtseinheit schuf zuerst das 
Personenstandsgesetz 1875, das die Trennung von Tisch und Bett beseitigte. Da
gegen laBt das BGB. Trennung und Ehescheidung zur Wahl, aber mit 
starker Bevorzugung der Scheidung (1575ff.). Die Scheidungsgriinde hat das BGB. 
beschrankt, es wird, abgesehen von unheilbarer Geisteskrankheit, immer ein Ver
soh ulden ver langt, gegenseitige Einwilligung und einseitiger Widerwille geniigen 
nicht mehr. So auch das ZGB., das aber dariiber hinaus jede unverschuldete Ehe
zerriittung als Scheidungsgrund anerkennt (142). 

Neuerdings haben die skandinavischen Staaten eine Scheidung wegen tiefer Abneigung 
eingefiihrt. Eine Gesetzesvorlage will den Grundsatz der objektiven Ehezerriittung in das deutsche 
Recht iibernehmen. 

1m anglo-normannischen Recht war dem kanonischen Recht entsprechend nur Trennung 
(separation) anerkannt. Erst 1857 wurde daneben Scheidung (dissolution) zugelassen. Separation 
war zulassig wegen Ehebruchs, cruelty, desertion. Dissolution konnte der Mann wegen einfachen 
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Ehebruchs, die Frau dagegen nur wegen qualifizierten Ehebruchs geltend machen; heute ist 
diese Sonderstellung beseitigt. Eigenartig ist, daB der verletzte Ehemann von dem ehebrecheri
schen Dritten eine Geldentschadigung verlangen kann. 

Schrifttum: GEFFCKEN, Zur Geschichte der Ehescheidung vor Gratian, 1894. - MARTIN 
WOLFF, MJOG. 17 (1896), S.369ff. 

§ 84. Das eheliche VerhaItnis. 

I. Das iiltere Recht. Die personenrechtlichen Beziehungen der Ehegatten er
schOpfen sich in der Munt des Mannes iiber die Frau. Ein Verwandtschaftsband 
wird durch die Ehe nicht begriindet. Die Frau unterliegt der Muntherrschaft des 
Mannes. Er vertritt die Frau nach auBen und haftet fiir ihre Delikte. Er hat aus
schlieBliche Rechte an ihrer Person. 1m Gegensatze zum Manne, dem Polygamie 
gestattet ist (295), begeht sie strafbaren Ehebruch, wenn sie sich einem Dritten hin
gibt. Das gilt selbst fiir die Witwe, die sich wieder verheiratet, denn die Rechte des 
Ehemannes werden durch seinen Tod nicht beendet; freilich hat schon die lex Salica 
die Wiederheirat der Witwe durch Siihnung der Magschaft des Toten ermoglicht. 
Ais Muntwalt darf daher der Mann die Frau auch ziichtigen. Toten dad er sie aber 
nur in handhafter Tat des Ehebruchs oder der Lebensnachstellung (295a), dann kann 
er sie auch verstoBen oder selbst verkaufen, auch ein Verkauf im Faile der Not ist 
ihm gestattet. In allen anderen Fallen aber ist die Frau gegen Willkiirhandlungen 
des Mannes als Schutzgenossin ihrer Sippe durch diese geschiitzt; insofern steht ihr 
gegen den Mann ein Recht auf Lebensgemeinschaft zu. Auch ist im Hause die Stel
lung der legitimen Frau tatsachlich gefestigt. Sie ist innerhalb ihres hauslichen Be
reiches die Herrin (ahd. frouwa) und verwaltet die Schliissel des Hauses. Eine Zu
riicksetzung gegeniiber einer Kebsfrau ihres Mannes braucht sie nicht zu dulden. 
Der Kebsfrau dagegen kommen keinerlei Sicherungen ihrer Stellung gegeniiber dem 
Manne zu; er dad sie nach Belieben auch ohne Grund entlassen. 

II. Noch in spatfrankischer Zeit beginnt eine Entwicklung, die das Verhaltnis 
der Ehegatten zueinander wandeln zu sollen schien. Die Kirche steht der Ehe zu
nachst zwiespaltig gegeniiber. Die schon der friihchristlichen Kirche angehOrende 
immer wieder hervorbrechende asketische Richtung ist ehefeindlich und weiber
feindlich. Die Frau als miBachtetes Wesen muB dem Manne in vollem Umfange unter
tan sein (296). Wahrend zugleich die Schutzgewalt der Frauensippe zuriicktritt, baut 
sich so die Munt des Mannes immer starker aus und entwickelt sich teilweise zu einer 
absoluten Willkiirherrschaft (296a). Dem haben andere Tendenzen mit Edolg ent
gegengearbeitet. In der Kirche siegt die Ansicht, die die Heiligkeit des Ehebandes 
betont. So wird die Stellung der Frau in der Ehe gefestigt: die Ehescheidung wird 
erschwert, auch die Frau erhalt ein ausschlieBliches Recht an die Person des Mannes, 
da auch auBereheliche Geschlechtsverbindungen des Mannes jetzt Ehebruch be
deuten. Der Mann bleibt Muntwalt, Vogt seiner Frau, aber die Frau wird Genossin 
des Mannes. Dieser Gedanke der ehelichen Genossenschaft wird durch die Ent
wicklung der Giitergemeinschaftsformen immer starker betont. Die Frau erwirbt 
das Stammesrecht des Mannes und tritt in seinen Stand ein, wenn der Mann gleich 
oder niedriger geboren ist (297). Durch die Ehe wird ein Verwandtschaftsverhaltnis 
zwischen den Ehegatten herbeigefiihrt, ein Erbrecht begriindet (298). 

III. Die Neuzeit. In der Epoche des absoluten Staates wird auch fiir die Ehe 
die Machtstellung des Mannes wieder scharfer betont. Die Rezeption des romischen 
Eherechts hat hieran nichts geandert. Die Reformation hat diese Entwicklung be
giinstigt; durch die Bibeliibersetzung wurde das jiidische Eherecht mit seiner 
schaden Betonung der Autoritat des Mannes in der Ehe zum Vorbild erhoben. Auch 
das Naturrecht hielt hieran fest, nur daB nach seiner Lehre die Frau sich durch Ver
trag dem Manne unterordnet. Dem folgt das ALR. Der Mann ist das Haupt der 
ehelichen Gesellschaft; sein EntschluB gibt in gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
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den Ausschlag. Aber die ehemannliche Munt ist zu einem Recht des Mannes, der 
Frau in ihren Prozessen beizustehen, verfliichtigt. Ein Ziichtigungsrecht wird ihm 
nicht mehr zugesprochen. Hervorgehoben wird die Pflicht des Mannes, der Frau 
Unterhalt zu gewahren. Auf ahnlichem Standpunkt steht der CC., der zu Rechts
geschaften der Frau die Autorisation durch den Mann verlangt (215, 217). Das 
19. Jahrhundert hat die ehemannliche Munt vollstandig beseitigt; auch der Frau 
wird die volle ProzeBfahigkeit verliehen. Doch bleibt noch im geltenden Recht dem 
Mann ein Vorrang in der Ehe gewahrt, insofern ihm die Entscheidung in allen das 
gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zusteht. Aber die Frau 
braucht einer miBbrauchlichen Anwendung seiner Entscheidungsmacht nicht Folge 
zu leisten (1354). Die Frau teilt Namen, Stand, Wohnsitz und Staatsangehtirigkeit 
des Mannes, sie hat Recht und Pflicht, das Hauswesen zu leiten (1356), ihr kommt 
die Schliisselgewalt zu (1357). Der Mann hat ihr standesgemaBen Unterhalt zu ge
wahren, aber auch die Frau ist dem Manne unterhaltspflichtig (1360). Dem ent
spricht die Regelung des ZGB., das aber den genossenschaftlichen Gedanken im 
Eherecht aufrechterhalt (159f£.). 

Das ehemannliche Entscheidungsrecht steht im Widerspruch zu RV. Art. 119 Abs.2, wo
nach die Ehe auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter beruht. Skandinavische Ehe
rechtsgesetze haben es beseitigt. 

Schrifttum: s. oben § 16 III, S. 27. - MUNCH, Das person!. Eherecht nach den alten Rechts
quellen der Landschaft Bern. Diss. 1925. - KIPp, Rechtsvergl. Studien z. Lehre v. d. Schliissel
gewalt in roman. Rechten, 1928. 

II. A bschni tt. 

Eheliches Vermogensrecht. 
§ 85. Die geschichtliche Entwicklung. 

I. Das altere germanische Recht hat, soweit wir es aus den spateren Quellen er
schlieBen konnen, die Fahigkeit auch der verheirateten Frau, am Fahrhabevermogen 
teilzuhaben, nicht ausgeschlossen. Dieses Frauengut bestand in erster Linie aus 
der Aussteuer (maritagium, lang. faderfio, mhd. histiure), die ihr die Frauensippe 
in die Ehe mitgab und deren Kern die Gerade (rhedo), d. h. die personliche Aus
stattung der Frau, besonders Kleidung und Schmuck bildete. Dazu trat das Wittum 
(299,300), nachdem es in frankischer Zeit unter Einwirkung des romischen Provinzial
rechts zur Gabe des Mannes an die Frau geworden war; endlich die Morgengabe, 
die ihr der Mann nach dem Beilager bestellte (301, 302). Wittum und Morgengabe, 
die bei manchen Stammen als einheitliche Gabe des Mannes bestellt wurden, er
fassen dann haufig einen Quotenteil des Mannesvermogens und erstrecken sich auch 
auf Liegenschaften. Es kommt dann freilich auch vor, daB der Mann sich zunachst 
nur schuldrechtlich verpflichtete, so daB erst nach AuflOsung der Ehe das Eigentum 
an die Frau zu iibertragen war. Auch als Aussteuer werden schon in frankischer Zeit 
Liegenschaften bestellt. 

Soweit die Frau Eigentiimerin geworden war, kam ihr Verwaltung und Nutzung 
des Frauengutes doeh nur fiir die Gerade zu. Alles andere Frauengut nimmt der Mann 
in seine muntsehaftliehe Gewere und unterwirft es damit seiner Verwaltung und 
Nutzung; ohne selbst Eigentiimer zu werden, verwaltet er das Frauengut gemein
sehaftlieh mit seinem eigenen (sog. Verwaltungsgemeinschaft). Bei kinder
loser Auflosung der Ehe fallt das Frauengut wieder an die Familie zuriiek, von der 
es herkommt: die Aussteuer an die Frauensippe, Wittum und Morgengabe an die 
Mannessippe (Riiekfallsreeht, 303, 303a). Noeh ist alles Gut Familiengut. Die ehe
liehe Gemeinsehaft als solche begriindet keinerlei vermogensreehtliche Beziehungen 
zwischen den Gatten. Die Verwaltungsgemeinsehaft, die die Vermogen der Ehegatten 
der Zustandigkeit nach grundsatzlich seheidet (daher aueh Giiterseheidung genannt), 
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hat das friihe Mittelalter beherrscht, doch ist es allmahlich, abgesehen von Ostfalen 
und der Schweiz, durch die Giitergemeinschaft abge16st worden, deren Anfange 
bei Franken und Westfalen noch in frankischer Zeit in Form der Errungenschafts
gemeinschaft hervortreten (310, 310a). 

n. Auch im Mittelalter ist der Gedanke des Familiengutes zunachst festgehalten 
worden, besonders in Niedersachsen auf dem Lande. Den Mittelpunkt des Familien
vermogens bildeten hier die Liegenschaften, Wart- und Beispruchsrechte der Erben 
sicherten sie der Familie. Auch den Tochtern in die Ehe mitgegebene Liegenschaften, 
ja selbst die Fahrhabe, blieben Teile des Familienguts; sie fielen bei kinderlosem Tod 
der Frau an ihre Familie zuriick. Bei Lebzeiten der Frau war der Mann auf bloBe 
Verwaltung und Nutzung des Frauengutes beschrankt. 

Anderwarts wird der Gedanke des Familienguts durch den des Eheguts ver
drangt. Mann und Frau bringen ihr Vermogen der ehelichen Genossenschaft zu, 
frei von den alten Bindungen in der Familie (311). Das Riickfallsrecht der Familie 
verschwindet. Auch das Mannesvermogen tritt nun in das eheliche Giiterrecht ein. 
Mann und Weib haben bei Lebzeiten kein gezweiet Gut. Die Vermogen beider Gatten 
werden in einem Ehevermogen zusammengefaBt, das der Mann fiir die eheliche Ge
nossenschaft verwaltet. Die Scheidung des Frauenguts nach seiner Herkunft als 
Morgengabe, Wittum und Aussteuer verliert an Bedeutung fiir das eheliche Giiter
recht. Reste der alten Auffassung sind die Sonderbehandlung der Gerade (besonders 
im ostfalischen Recht, 308) und des Wittums sowie der Morgengabe im Rechte des 
Adels. MaBgebend wird die Scheidung nach Fahrhabe und Liegenschaften. 

Manche Rechte haben auch diese Gedanken in der alten Form der Verwaltungs
gemeinschaft verwirklicht. Aber ihre charakteristische Auspragung erhalten sie in der 
Giitergemeinschaft. Diese geht von der Errungenschaftsgemeinschaft aus. Was 
die Eheleute in der Zeit der Ehe durch gemeinsame Arbeit erwerben, daran hat 
die Familie keinen Teil; es wird freies Eigentum der ehelichen Genossenschaft. Es 
ist das Giiterrecht einer wirtschaftlich aufstrebenden Zeit. Von ihr aus haben sich 
die anderen Giitergemeinschaftssysteme entwickelt: die Fahrnisgemeinschaft, indem 
auch die eingebrachte Fahrnis, die allgemeine Giitergemeinschaft, indem das gesamte 
Vermogen der Gatten freies Gesamthandsgut der ehelichen Genossenschaft wird. 
Diese Entwicklung wurde durch den Brauch der Gatten, sich ihr gesamtes Vermogen 
gegenseitig zu verschreiben, gefordert. Yom Westen und Siiden ausgehend, hat die 
Giitergemeinschaft sich allmahlich besonders im Norden und kolonialen Osten ver
breitet. Fiir das mittelalterliche Stadtrecht war sie die gegebene Ehegiiterrechtsform. 

Auch bei der Giitergemeinschaft bleibt der Mann das Haupt der ehelichen Ge
meinschaft. Der Mann hat Verwaltung und Verfiigung iiber das Gesamtgut; dieses 
wird durch seine Rechtsgeschafte verhaftet. Der Frau kam gleiche Selbstandigkeit 
zu nur innerhalb der engen Grenzen ihrer Schliisselgewalt, beschrankt auf die tag
lichen Geschafte, die zur Fiihrung des Haushalts erforderlich sind (304). Die ver
mogensrechtliche Lage der Frau wahrend der Ehe war im Giitergemeinschaftsrecht 
somit keineswegs gebessert, ja sie war verschlechtert, da jetzt das im Gesamtgut ent
haltene Frauengut fiir aIle Schulden des Mannes haftete. Auch geniigte die sche
matische Quotenteilung bei Auflosung der Ehe bald nicht mehr, weil in den wirt
schaftlich saturierten Verhaltnissen des spateren Mittelalters das Einbringen der 
Ehegatten haufig an Umfang stark voneinander abwich. Die Giitergemeinschaft 
war unfahig, ein reichliches Frauengut ausreichend zu sichern. Rier war die Ver
waltungsgemeinschaft iiberlegen: jeder blieb Eigentiimer seines Vermogens, die 
Quotenteilung und die strenge Schuldenhaftung des Frauengutes fielen weg, eine 
Sicherung der Frau war durch ein Pfandrecht am Mannesvermogen leicht zu er
reichen. Durch Beseitigung des Riickfalls, Entwicklung eines Ehegattenerbrechts 
wurde die Verwaltungsgemeinschaft den Bediirfnissen der Zeit angepaBt. So ist sie 
seit dem Spatmittelalter wieder im Vordringen. 
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m. Die Neuzeit zeigt die Richtung auf starkere Individualisierung des Vermogens 
jedes Ehegatten. So kam die Aufnahme des romischen Dotalrechtes den Ten
denzen der Zeit entgegen. Diese Giitertrennung wurde nun zwar gemeines deutsches 
Recht, aber doch nur in subsidiarer Geltung und praktisch herrschend nur in kleinen 
Gebieten mit meist sehr erheblichen Anderungen im Sinne der Verwaltungsgemein
schaft. Nirgendwo hat das deutsche Recht so konservativ an seinen alten Formen 
festgehalten wie im Ehegiiterrecht. Es herrschte eine uniibersehbare Rechts
zersplitterung. Freilich iiberwogen im Norden die Verwaltungsgemeinschaft 
und die allgemeine Giitergemeinschaft, im Westen die Fahrnisgemeinschaft, im 
Siiden die Errungenschafts- und allgemeine Giitergemeinschaft. Aber nirgendwo 
gab es geschlossene Gebiete gleichen Giiterrechts, iiberall kamen groBere oder klei
nere Partikularitaten vor, selbst kleine Gebiete zeigten noch Besonderheiten nach 
Ortsteilen, Standen, Konfessionen. Nur darin stimmten alle iiberein, daB dem 
Mann als dem Haupt der ehelichen Gemeinschaft die Verwaltung des Frauengutes 
und ein weitgehendes Verfiigungsrecht, der Frau dagegen nur die Schliisselgewalt 
zukomme; nur nach gemeinem Dotalrecht hatte die Frau die volle Handlungs
fahigkeit. 

Die neuere Gesetzge bung hat nur langsam Rechtseinheit gebracht. Freilich 
bestimmte schon das Wiirttembergische Landrecht von 1610 die Errungenschafts
gemeinschaft zum gesetzlichen Giiterstand fiir ganz Wiirttemberg. Aber noch das 
ALR. hielt am Regionalsystem fest; es regelte die Verwaltungsgemeinschaft, die 
aber nur im Zweifel Platz griff; die allgemeine und die Errungenschaftsgemeinschaft 
der Provinzialgesetze blieben in Kraft. Der CC. dagegen beseitigte die provinzialen 
Giiterstande, er regelte die Fahrnisgemeinschaft als gesetzlichen Giiterstand, andere 
Giiterstande als vertragliche. Dem hat sich das BGB. (und ZGB.) angeschlossen. 
Es hat die partikularen Giiterstande auBer Kraft gesetzt. Obwohl die Giitergemein
schaft in ihren verschiedenen Abarten iiberwog (etwa 3/5 der Bevolkerung gegen 2/5 
fiir die Verwaltungsgemeinschaft), hat das BGB. die Verwaltungsgemeinschaft 
zum gesetzlichen Giiterstand bestimmt (ahnlich die Giiterverbindung des 
ZBG.). Daneben sind als vertragliche Giiterstande geregelt die drei Formen 
der Giitergemeinschaft und weiter die Giitertrennung, die zugleich auBerordent
licher gesetzlicher Giiterstand ist. 

Von den vertraglichen Giiterstanden ist die Fahrnisgemeinschaft, die bis 1900 im 
Rheinland und Baden gesetzlicher Giiterstand war und es heute noch in Frankreich ist, am 
starksten veraltet; sie setzt eine Rechtsordnung voraus, die dem Grundeigentum starker, als 
das geltende Recht es tut, eine Sonderstellung zuweist; sie stirbt offenbar abo Die allgemeine 
Giitergemeinschaft wahrt ihren Besitzstand, obwohl bei ihr die weitgehende Verfiigungs
macht des Mannes iiber das Gesamtgut, die Haftung des Gesamtguts fiir aIle Schulden des 
Mannes und die Halbteilung des Gesamtguts bei Auflosung der Ehe starke Bedenken erregt. 
In steigendem MaBe bevorzugt werden die Errungenschaftsgemeinschaft (besonders in 
Siiddeutschland) und die Giitertrennung. 

Die Regelung des BGB. ist veraltet. Die neuen europaischen Gesetzgebungen bevorzugen 
die Giitertrennung. Sie entspricht am besten der Gleichberechtigung der Geschlechter in 
der Ehe, RV. Art. 119. Ihre MangellieBen sich mildern durch eine Beitragspflicht der Ehefrau 
und durch Einfiigung geW'isser giitergemeinschaftlicher Elemente (Beschrankung der Verfiigungs
macht des einzelnen Gatten mit Riicksicht auf die Eheinteressen, Errungenschaftsgemeinschaft 
von Todes wegen). 

Besonders beachtlich ist die Entwicklung in England. Hier teherrschte der Mann das Frauen
vermogen vollig (feme covert): die Immobilien unterlagen seinem Besitz, seiner Nutzung und 
Verwaltung, das Fahrnisvermogen war sein unbeschranktes Eigentum. Nur durch Ehevertrage 
wurde allmahlich unter Verwendung von Treuhandern eine Besserstellung fiir die Frau erreicht. 
1882 folgte dann ein volliger Bruch durch Einfiihrung der Giitertrennung: die Frau erlangt 
separate property, sie wird in bezug hierauf unbeschrankt vertrags- und prozeBfahig. 

SchrUttum: SCHRODER, Geschichte des ehelichen_Giiterrechts in Deutschland, 1863-74. -
E. HUBER, Die historische Grundlage des ehelichen Giiterrechts der Berner Handveste, 1884. 
Dazu zahlreiche Einzeluntersuchungen der partikulii.ren Rechtsentwicklung, besonders von 
ADLER (Bayern), 1893; VON Wyss (Schweiz), 1896; BARTSCH (Osterreich), 1905; ARNOLD (Miihl-
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hausen i. E.), 1906; HRADIL (Bayern und Osterreich), 1908/09; KAPRAS (Bohmen), 1909; STEINER 
(Schwyz), 1910; HIS (Tessin), 1911; MERZ (Argau), 1923; WINIGER (Luzern), 1924; BOETIUS 
(Osterlandiohr und Wyk), 1928; WILLECKE (Braunschweig), 1929. 

IV. Ehevertrage. Schon in alter Zeit wurden bei der EheschlieBung die ver
mogensrechtl~chen Verhaltnisse der Frau durch Vertrag geordnet. Solche Ehever
trage richteten sich auf Bestellung der Morgengabe, die im Mittelalter aber all
mahlich (abgesehen yom Adel) verschwand, besonders aber des Wittums (305). Wit
tumsbestellungen erfolgten im Mittelalter besonders haufig durch Gewahrung 
einer Leibzucht an Grundstiicken des Ehemanns (0. § 40), im hohen Adel meist im 
Umfange der Aussteuer (Widerlegung). Solche Vertrage wurden vielfach entbehrlich, 
da ihr Inhalt gewohnheitsrechtliche Kraft erhielt. Neue Ehevertrage entwickelten 
sich aus dem Bediirfnis, das gesetzliche Ehegiiterrecht abzuandern oder zu erganzen. 
Sie waren vor allem gerichtet auf Sicherung des Frauenguts gegen die weit
gehenden Verfiigungsrechte des Mannes oder auf gegenseitige Vermogenswid
mung der Ehegatten. RegelmaBig herrschte hierbei volle Vertragsfreiheit (Ge
dinge bricht Landrecht), die aber meist erlosch, sobald ein Kind geboren war (Kinder
zeugen bricht Ehestiftung, 305a). Ehevertrage wurden vor oder wahrend der Ehe 
abgeschlossen, meist vor Gericht oder wenigstens vor Zeugen; jiingere Quellen be
gniigten sich mit der Schriftform. 

Das neuere Recht hat die Ehevertrage im Gegensatz zum romischen Recht 
im alten Umfange beibehalten. Nur der ee. beschrankte ihren AbschluB auf die 
Zeit vor der Ehe. Doch verlangen aIle neueren Rechte die Einhaltung bestimmter 
Formen, meist der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Nach BGB. ist 
obendrein die volle Wirkung des Ehevertrags gegeniiber Dritten von der Eintra
gung im Giiterrechtsregister abhangig. Die Ehevertrage konnen entweder 
einen Giiterstand durch einen anderen ersetzen, wobei heute nur die yom BGB. 
selbst geregelten Giiterstande zur Auswahl stehen, oder sie konnen das gesetzliche 
eheliche Giiterrecht in einzelnen Fragen abweichend gestalten. BGB. 1432ff. 

In England sind Ehevertrage (marriage settlements) fiir die beguterten Klassen seit Jahr
hunderten ublich, der Mann setzt der Frau Grundrenten aus: ein Nadelgeld (pin-money) und eine 
jointure fiir den Todesfall. Heute bestimmt der Ehevertrag die Vermogensbeziehungen der Ehe
gatten, sorgt aber auch fiir die Kinder. Er ist giiltig in Form einer gesiegelten Urkunde. Das 
postnuptial settlement ist nicht von gleicher Wirkung wie das antenuptial settlement. 

§ 86. Die Verwaltnngsgemeinschaft. 

I. Die altere Zeit. Das Eigentum am Frauengute steht der Frau, die Nutz
nieBung und Verwaltung dem Manne zu. Er nimmt das Frauengut in seinen 
Besitz. Sein eigenes Vermogen nutzt und verwaltet der Mann als Eigentiimer; er 
ist in der Verfiigung nur so weit beschrankt, als er der Frau Rechte an ihm zu
gesteht. Das Frauenvermogen nutzt und verwaltet er als Muntwalt; als solcher hat 
er unbeschrankte Verfiigungsmacht nur an beweglichen Sachen, zur Grundstiicks
verauBerung bedarf er der Zustimmung der Frau. Die Frau ist zur Verfiigung iiber 
das Frauengut nur mit Einwilligung des Mannes berechtigt (306). Fiir Schulden des 
Mannes haftet ihr Gut nicht, wohl aber fiir ihre eigenen vorehelichen Schulden und 
filr solche ehelichen, die sie mit Zustimmung des Mannes einging. 

Die Verwaltungsgemeinschaft endigt mit dem Tode eines Ehegatten. Mit dem 
Tode des Mannes erlangt die Frau unbeschranktes Eigentum an der Aussteuer 
und sonstigem durch Erbschaft oder Schenkung erworbenem Vermogen. Wittum 
und Morgengabe kommen zwar auch in ihren Besitz, aber nur zu unverauBerlichem 
lebenszeitlichem Eigentum: sie sind den Kindern verfangen, und, wenn Kinder 
fehlen, fallen sie 'nach dem Tode der Witwe an die Verwandten des Mannes zuriick 
(Riickfallsrecht, droit de retour). Der ledigen Witwe stand regelmaBig das Beisitz
recht an dem yom Vater hinterlassenen Vermogen ihrer Kinder zu. 
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Abweichendes galt im sachsischen Recht. In Westfalen erhielt die Witwe nur bei un
fruchtbarer Ehe ein lebenszeitliches, dem Riickfallsrecht unterworfenes Eigentum am Wittum; 
dagegen endigte die Wittumsbestellung mit der Geburt eines Kindes, die Witwe wird hier ander
weit gesichert (durch Beisitz oder GrundstiicksnieBbrauch). In Ostsachsen erhielt die Witwe 
immer das Wittum; es war ihren Kindem verfangen und fiel bei unfruchtbarer Ehe an ihre Ver
wandten (302). 

Stirbt die Frau, so faUt die Morgengabe und das Wittum an den Mann, die 
Aussteuer an den BesteUer zuruck. Das gilt aber unbeschrankt nur bei unbeerbter 
Ehe. Sind Kinder vorhanden, so erben sie das Wittum und die Aussteuer, nur die 
Morgengabe verbleibt dem Mann. 

Anders nach langobardischem Recht, das den Mann zum Alleinerben der Frau macht, nach 
alemannischem und bayrischem Recht, das dem Mann bei fruchtbarer Ehe das gesamte Frauen
gut auf Lebenszeit iiberlaBt. 

II. Die mittelalterliche Verwaltungsgemeinschaft hat das Mannes- und Frauen
vermogen zu einer einheitlichen, yom Manne zu verwaltenden Vermogensmasse zu
sammengefaBt. Die Frau bleibt Eigentumerin ihres Vermogens, der Mann hat an 
ihm die Gewere zu rechter Vormundschaft, Verwaltung und Nutzung (307). 
"Ober Frauenfahrnis kann der Mann frei verfugen, der Erwerb faUt in sein Vermogen; 
fUr Verfugungen uber Liegenschaften der Frau braucht er ihre und ihrer Erben Zu
stimmung. Der Frau fehlt jede selbstandige Verfugungsmacht (307a). Fur Schulden 
der Frau haftet das Frauengut in der alten Beschrankung; dagegen steht nun fest, 
daB flir Schulden des Mannes auch die Fahrnis der Frau haftet. 

Stark verandert hat sich die Rechtslage bei Auflosung der Ehe. Die Ent
wicklung zielte dahin, das Schicksal des Frauengutes nicht mehr durch seine Her
kunft bestimmen zu lassen, sondern durch seine natlirliche Beschaffenheit als Fahrnis 
oder Liegenschaft. Nur noch die alteren Systeme und besonders zah das ostfalische 
Recht lieBen der Gerade, dem wichtigsten Teil der fraulichen Aussteuer, eine ab
gesonderte Behandlung zuteil werden (308). Die Gerade fiel beim Tode der Frau an 
ihre Verwandten zuruck, und zwar als Niftelgerade an die nachste weibliche Ver
wandte. Doch wurde dabei nicht mehr beachtet, ob die einzelnen Geradestucke yom 
Mann oder von der Frau herrUhrten, auch war der Umfang der Gerade erheblich 
erweitert, der Mann hatte nur den Anspruch auf den HeerpfUhl (309). 1m ubrigen war 
das RuckfaUsrecht der Verwandten beseitigt. Beim Tode der Frau fiel das unbeweg
Hche Frauengut an ihre Erben, in den meisten Gebieten auch das bewegliche. Beim 
Tode des Mannes kam alles Frauengut an die Frau. So war also das Frauengut bei 
Auflosung der Ehe in gleichem Umfang herauszugeben, wie es eingebracht war: 
Frauengut solI weder wachsen noch schwinden. Dieser Satz wurde freilich vielfach 
wieder verdrangt, da der uberlebende Ehegatte ein Erbrecht erhielt. 

m. In der Neuzeit wird der Gedanke des Ehevermogens durch eine scharfere 
Sonderung des Mannesgutes yom Frauengute verdrangt. Die Sonderstellung der 
Gaben des Mannes, Wittum und Morgengabe, beschrankt sich mehr und mehr auf 
enge Adelskreise. Das System der Gerade verschwindet. Das Frauengut verschmilzt 
zur einheitlichen Masse, nur nach Fahrhabe und Liegenschaften getrennt. Am 
Frauengute steht dem Manne der ehemannliche NieBbrauch zu, nun als usus
fructus maritalis bezeichnet; doch konnten durch Vertrag Vermogensstucke aus
genommen werden (Vorbehaltsgut). Der NieBbrauch gibt dem Manne die freie Ver
fUgung uber Fahrnis, nicht uber Liegenschaften; bares Geld und vertretbare Sachen 
werden sein Eigentum. Die Frau wird durch ein gesetzliches Pfandrecht am Ver
mogen des Mannes gesichert. Die Schulden des Mannes verhaften nur das Mannesgut, 
die Schulden der Frau das Mannes- und Frauengut, wenn sie mit Einwilligung des 
Mannes entstanden waren. 

Bei Auflosung der Ehe wird dem uberlebenden Gatten nun allgemein ein 
Anteil am NachlaB des Verstorbenen gewahrt. RegelmaBig erhalt er sein eigenes 
Gut und die sog. statutarische Erbportion, nach Sachsenrecht wird in Nachwirkung 
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des Geradesystems der gesamte Mobiliarnachla.B der Frau einheitlich behandelt 
und dem Manne vererbt. Anderwarts entwickelt sich eine Giitergemeinschaft 
von Todes wegen. iller wird das gesamte eheliche Vermogen zwischen den Erben 
des Verstorbenen und dem iiberlebenden Gatten verteilt oder diesem ganz iiber
lassen. Diese Giitergemeinschaft ist im 19. Jahrhundert bis auf geringe Reste (Berlin, 
Mark Brandenburg) wieder verschwunden. 

IV. Auch im geltenden Recht unterliegt das gesamte Frauenvermogen, das ein
gebrachte Gut, der Verwaltung und Nutznie.Bung des Mannes, 1363 BGB. 
Ausgenommen ist das Vorbehaltsgut, zu dem auch alles gehort, was die Frau 
durch Arbeit oder selbstandigen Betrieb eines Erwerbsgeschiiftes erwirbt, 1367. 
Der Mann zieht die Nutzungen und tragt die Lasten des eingebrachten Guts. tJber 
Geld und andere verbrauchbare Sachen kann er verfiigen, sonst bedarf er der Zu
stimmung der Frau, 1376, 1379, die Frau bedarf zu VerfUgungen iiber eingebrachtes 
Gut der Zustimmung des Mannes, 1396. Fiir Schulden des Mannes haftet das Frauen
gut nicht, wohl aber fiir Schulden der Frau, das Eingebrachte freilich nur unter ge
wissen Voraussetzungen. Bei AuflOsung der Ehe endigt die Verwaltungsgemein
schaft, das Eingebrachte ist voli herauszugeben. Die Ehegatten haben ein gesetz
liches Erbrecht gegeneinander. 

Schrifttum: v. MARTITZ, Das eheliche Giiterrecht des Sachsenspiegels, 1867. - AGRICOLA, 
Die Gewere zu rechter Vormundschaft, 1869. - KIESEL in Gierkes Unters. 85, 1906. - HRADIL, 
Zur Theorie der Gerade, ZRG. G. 31 (1910), S. 67ff. 

§ 87. Die Giitergemeinschaft. 
I. Das Mittelalter. 1. Wahrend die Verwaltungsgemeinschaft die Giiter der Gatten 

dem Eigentum nach trennt, schlie.Bt die Giitergemeirlschaft sie zu einem Gesamtgut 
zusammen. Gesamtgut wird entweder nur ein Teil (beschrankte Giitergemein
schaft) oder das gesamte Vermogen der Gatten (allgemeine Giitergemeinschaft). Die 
beschrankte Giitergemeinschaft erfa.Bt als Errungenschaftsgemeinschaft (310, 310a) 
die wahrend der Ehe erworbenen Mobilien und Immobilien, als Fahmisgemeinschaft 
die Errungenschaft und die gesamte Fahrnis der Ehegatten. Alles nicht zum Ge
samtgut gehorende Vermogen der Gatten ist Sond,ergut und verbleibt in ihrem 
Sondereigentum. Nur bei der aligemeinen Giitergemeinschaft wird grundsatzlich 
alies eingebrachte und spater erworbene Vermogeit der Gatten zum Gesamtgut 
zusammengefa.Bt. Sondergut kann es hier nur kraft Ehevertrags geben. 

2. Das Gesamtgut steht wahrend der Ehe ~m Gesamthandseigentum 
der Ehegatten; sie bilden eine Gemeinderschaft zur gesamten Hand. Auch hier 
ist aber der Mann das Haupt der ehelichen Gemeinachaft. Er hat Besitz und Ver
waltung des Gesamtguts, ihm steht die freie Verfiigung iiber Gesamtgutsfahrnis zu, 
wahrend fUr Liegenschaften gesamthiinderische Verfiigung notig ist. Auch am 
Sondergut der Frau erlangt der Mann Besitz und Verwaltung; die Verfiigung 
iiber Liegenschaften des Sonderguts, und zwar auch des Mannes, war regelmaBig 
gleichfalls nur als gesamthanderische wirksam. Gesamtgut und Sondergut des Marines 
haften fiir aIle Gesamtgutsverbindlichkeiten; das sind. alie Schulden des Mannes und 
die vorehelichen, sowie solche ehelichen Schulden der Frau, die sie kraft ihrer Schliis
selgewalt oder mit ehemannlicher Genehmigung eingegangen war. Fiir sonstige 
Schulden der Frau haftet nur ihr Sondergut. 

Nach dem Tode des Mannes konnte sich die Witwe nach frankischen Rechten von der Haftung 
fiir die Gesamtgutsverbindlichkeiten befreien, indem sie ihre Schliissel auf den Leichnam des 
Mannes legte. Damit verzichtete sie auf ihren Antell am Gesamtgut (Schliisselrecht). 

3. Fiir den Fall der Auflosung der Ehe ist die Rechtslage verschieden bei 
beerbter und unbeerbter Ehe. a) Bei unbeerbter Ehe fiilit nur noch das Sonder
gut des Verstorbenen an seine Verwandten zuriick (der Dberlebende behalt das Sei
nige) , dagegen wird das Gesamtgut zwischen dem .iiberlebenden Gatten und den 
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Erben des Verstorbenen geteilt (312, 313). RegelmiWig erhiilt dabei die Mannesseite 
1/3 (Schwertteil), die Frauenseite 1/3 (Kunkelteil), in anderen Rechten findet Halb
teilung statt. Die Entwicklung fiihrte zu starkerer Begiinstigung des iiberlebenden 
Gatten. Er erhielt eine Leibzucht an Vermogensteilen des Verstorbenen, ein Erb
recht an der Errungenschaft und der Fahrnis. Vielfach ging selbst bei der allge
meinen Giitergemeinschaft das volle Gesamtgut auf dep. Dberlebenden iiber (langst 
Leib, Hingst Gut), was der Anwachsung des Gesamthandsrechts entsprach, aber 
spater als Erbfolge aufgefaBt wurde. 

b) Bei beerbter Ehe wird das Ehevermogen bis zum Wegfall beider Gatten 
zusammengehalten. Das eine Mittel hierzu bildet das V erfangenschaftsrech t 
(314, 316). Das Gesamtgut geht in das Alleineigentum des iiberlebenden Gatten 
nach Anwachsungsrecht iiber, weiter aber auch das Sondergut des Verstorbenen. 
Frei verfiigen kann er nur iiber die Fahrnis, die Liegenschaften sind den Kindern ver
fangen, und zwar auch die, welche wahrend der Ehe Sondergut des Dberlebenden 
waren, er kann iiber sie nur mit Zustimung der Kinder verfiigen. Der Dberlebende 
erlangt also ein lebenslangliches durch die Verfangenschaftsrechte der Kinder ge
bundenes Eigentum an samtlichen Liegenschaften, die bei Auflosung der Ehe im 
Ehevermogen vorhanden waren. 

Bei Wiederheirat des iiberlebenden Gatten blieben dle verfangenen Giiter den Kindern 
erster Ehe verfangen (316). Damit wurden die Kinder zweiter Ehe benachteiligt, soweit dasver
fangene Gut von dem iiberlebenden Ehegatten herstammte. Beit dem 13. Jahrhundert wurde es 
iiblich und dann meist zum Rechtssatz, daB der wieder heiratende Gatte sich vorher mit den Vor
kindern auseinandersetzte (Teilrecht), womit sie endgiiltig abgefunden wurden. Das dem ttber
lebenden verbleibende Gut kam als sein freies Eigentum in die neue Ehe. 

Bei der allgemeinen Giitergemeinschaft steht an Stelle der Verfangenschaft 
haufig die fortgesetzte Giitergemeinschaft: der iiberlebende Gatte wird 
nicht Alleineigentiimer, sondern die Kinder treten fiir den Verstorbenen in die Ge
meinschaft ein (317). Die eheliche Gesamthand wird fortgesetzt, nur die Person eines 
Gesamthanders hat gewechselt. Dem iiberlebenden Gatten kommt die Stellung zu, 
die der Mann in der ehelichen Gesamthand einnimmt. Die Kinder konnten bei 
Griindung eigenen Hausstands Abschichtung verlangen, ebenso dann, wenn der 
iiberlebende Elternteil schlecht wirtschaftete und regelmaBig auch, wenn er wieder 
heiratete. 

II. In der Neuzeit hat die Giitergemeinschaft keine grundsatzlichen Anderungen 
erfahren. 1m FaIle der Aufl6sung einer beerbten Ehe blieb der Gedanke, das eheliche 
Gesamtgut zusammenzuhalten, in Kraft. Es wird nun meistens in Form der fort
gesetzten Giitergemeinschaft verwirklicht. Wahrend das mittelalterliche 
Verfangenschaftsrecht verfallt, begegnet auch bei beerbter Ehe ein Alleinerbrecht 
des "Oberlebenden, das ihm ein durch die Anwartschaftsrechte der Kinder be
schranktes Eigentum verschafft. Manche Rechte haben endlich auch die Quoten
teilung des Gesamtgutes zwischen dem iiberlebenden Gatten und den Erben 
des Verstorbenen auf die beerbte Ehe iibertragen, wobei dem Dberlebenden der 
Beisitz an den Quoten der Erben verblieb. Die Versuche der romanistischen Theorie, 
das Wesen der Giitergemeinschaft zu erklaren, muBten scheitern. Sie war 
offenbar weder eine societas noch eine communio. Voriibergehend nahm man eine 
besondere juristische Person an, der das Ehevermogen gehore. Erst das 19. Jahr
hundert kam zur Erkenntnis des Gesamthandeigentums. 

m. Auch das geltende Recht hat keine wesentliche Weiterbildung gebracht. 
1. Die allgemeine Giitergemeinschaft macht alles Vermogen, das ein Gatte in 

die Ehe eingebracht hat oder in der Ehe erwirbt, zum Gesamthandseigentum der 
Gatten, die Errungenschaftsgemeinschaft dagegen nur die eheliche Errungenschaft, 
die Fahrnisgemeinschaft die Errungenschaft und das gesamte bewegliche Vermogen. 
Neben dem Gesamtgut kennt die beschrankte Giitergemeinschaft noch einge-
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brachtes Gut beider Gatten, das nach den Grundsatzen der Verwaltungsgemein
schaft behandelt wird, sowie Vorbehaltsgut der Frau. Die allgemeine Giiterge
meinschaft kennt Vorbehaltsgut beider Gatten; die Gegenstande eines Gatten, die 
nicht durch Rechtsgeschafte iibertragbar sind, werden Sondergut. 

2. Das Gesamtgut ist gemeinschaftliches Verm6gen der Gatten. Die 
Verwaltung steht dem Manne zu. Er nimmt die Gesamtgutsachen in seinen Besitz 
und kann iiber sie in eigenem Namen verfiigen; Schenkungen und Verfiigungen iiber 
das Gesamtgut sowie iiber Grundstiicke kann er nur mit Zustimmung der Frau 
vornehmen. Die Frau ist Notverwalterin. Das Gesamtgut haftet fiir die Gesamt
gutsverbindlichkeiten. Dazu gehOren neben den selbstandigen Gesamthandsschulden 
aIle Schulden des Mannes sowie gewisse (fiir die einzelnen Giiterstande verschieden 
bestimmte) Schulden der Frau. Fiir die Gesamtgutsverbindlichkeiten haftet der 
Mann pers6nlich, nicht die Frau. 

3. Endigt die Giitergemeinschaft, so tritt Halbteilung ein. Doch wird 
bei beerbter Ehe die allgemeine Giitergemeinschaft zwischen dem iiberlebenden 
Gatten und den gemeinsamen Abk6mmlingen fortgesetzt. Das Abschichtungs
recht bei Griindung eigenen Hausstands ist den Kindern entzogen. Die fortgesetzte 
Giitergemeinschaft fehIt naturgemaB bei der Errungenschaftsgemeinschaft, wahrend 
sie bei der Fahrnisgemeinschaft vertraglich eingefiihrt werden kann. 

Schrifttum: SANDHAAS, Frankisches eheliches Guterrecht, 1866. - MAYER-RoMBERG, Stu
dien zur Geschichte des Verfangenschaftsrechts T, 1913. - BERENT, Die Zugewinnstgemeinschaft, 
1915 (Gierkes Unters. 12~). - RRADIL in ZRG. G. 36 (1915), S.459ff. 

II. Teil. 

Das Kindschaftsrecht. 

§ 88. Die eheliche Kindschaft. 

I. Das Kindschaftsverhiiltnis. 1. 1m alteren Recht konimen alle Kinder, 
die von einer muntunterworfenen Ehefrau geboren werden, unter die vaterliche 
Gewalt des Ehemannes ihrer Mutter. Die vaterliche Munt leitet sich aus der Munt 
iiber die Mutter abo Freilich hatte der Mann das Recht, das Kind unmittelbar nach 
der Geburt auszusetzen. Formell begann also die Muntgewalt erst mit dem Akt 
der Aufnahme des Kindes, die dem Aussetzungsrechte ein Ende machte. Doch 
wurde die gleiche Rechtswirkung auch durch Pflegehandlungen herbeigefiihrt (oben 
§ 14 I, S.19). Entscheidend war weiter nur die Geburt, nicht die Erzeugung des 
Kindes wahrend der Ehe: auch vorehelich erzeugte Kinder der Ehefrau traten 
unter die vaterliche Munt des Hausherrn. Auch die von Kebsfrauen geborenen 
Kinder kamen unter die Hausgewalt des Vaters, soweit die Mutter ihr unterstand. 
Verwandtschaftliche Beziehungen des Kindes mit dem Vater und seiner Verwandt
schaft traten ein, wenn das Kind von der echten Ehefrau geboren war: es ist ein 
eheliches Kind (lang. fulborn). Gleichgestellt wurde ihm das Kind der freien Kebs
frau, wahrend Kinder unfreier Frauen keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen 
besaBen. Die Rechtsstellung der Mutter bestimmte also die des Kindes. 

Die ehelichen und ihnen gleichgestellten Kinder stehen unter der Munt ihres 
Vaters. Sie sind in die Hausgemeinschaft des Vaters aufgenommen, sind daher 
unter Umstanden mit diesem der hausherrlichen Gewalt ihres GroBvaters unter
worfen. Obwohl sie auch der miitterlichen Verwandtschaft angeh6ren, tritt doch 
starker als bei der Ehefrau die Schutzgewalt der Sippe gegeniiber den Muntrechten 
des Vaters zuriick. Der Vater hat iiber die Person des Kindes eine weitgehende Ver
fiigungsmacht. Er kann das Kind willkiirlich ziichtigen, im Notfall oder zur Strafe 
verkaufen und t6ten (318). Weiter kann er iiber die Verehelichung der Kinder, die 
Verwendung ihrer Arbeitskraft, ihre Erziehung frei verfiigen. Er hat die Vertretung 



Die eheliche Kindschaft. 143 

der Kinder im Prozell, mull aber auch fur ihre Delikte mit seinem eigenen Ver
mogen haften, wie er andererseits die fiir ihre Verletzung fii.lligen Bullen einzog. Die 
Muntgewalt stand ausschlielllich dem Vater, nicht der Mutter zu; doch war diese 
mit ihren Kindern verwandt und die Sitte forderte den Gehorsam der Kinder auch 
ihrer Mutter gegenuber. 

Die vaterliche Gewalt endigte mit dem Ausscheiden des Kindes aus der 
vater lichen Hausgemeinschaft. Die Erreichung der Volljahrigkeit war hierbei 
ohne Bedeutung. Bei Sohnen kam, neben der Begrundung eines eigenen Hausstan
des durch Verheiratung, auch der Eintritt in eine Gefolgschaft in Betracht, auch 
eine Adoption konnte in Frage kommen (318a). Die Wehrhaftmachung beendigte 
die vaterliche Gewalt nicht. Tochter schieden durch EheschlieBung aus der vater
lichen Gewalt aus (Heirat macht mundig). 

2. Mit der Christianisierung der germanischen Stamme wurde das Aus
setzungsrecht beseitigt. Es bedurfte daher der Aufnahme durch den Vater nicht 
mehr, um die Verwandtschaft mit dem Kinde zu begriinden: das Kind wird durch 
die Geburt auch mit dem Vater verwandt. Aber diese Rechtswirkung wird 
nun auf die von der echten Ehefrau geborenen Kinder beschrankt. Die Kirche 
verwirft das Konkubinat, die Konkubinenkinder werden den unehelichen gleich
gestellt. Kinder aus Putativehen sind ehelich. Eine strengere Begrenzung der Ehe
lichkeit zeigt sich auch darin, daB manche mittelalterliche Rechte jetzt auch die 
Erzeugung in der Ehe fordern. Zu friih oder nach Au£losung der Ehe zu spat 
geborene Kinder konnen an ihrem Rechte gescholten werden (319). Eine feste Be
grenzung der Schwangerschaftsdauer (der Empfangniszeit) kennen die ii.lteren Quellen 
noch nicht, spater werden 40 Wochen genannt. Immer blieb dem Vater die Moglich
keit, die Ehelichkeit auch des zu fruh geborenen Kindes durch Aufnahme anzuer
kennen. Die spatmittelalterlichen Quellen fordern daher die Erzeugung in der Ehe 
nicht mehr. Jedes in der Ehe geborene Kind ist ehelich, doch kann der Vater die 
Ehelichkeit anfechten. 

Die Rechtsstellung des Kindes ist durch die Anschauung des Christen
tums nicht verandert worden. Der Vater behii.lt wahrend des ganzen Mittelalters die 
Muntgewalt uber sein Kind in vollem Umfange. Er hat das Zuchtigungsrecht (319a), 
das Recht, die Arbeit des Kindes in seinem Interesse zu verwerten; selbst das Recht, 
das Kind in echter Not zu verkaufen, wird noch bezeugt (319b). Der Heiratszwang 
gegen die Tochter wandelte sich allerdings unter dem Einflull der Kirche zu einem 
bloBen Einwilligungs- und Verloberrecht um. Aber durch die Isolierung der einzelnen 
Hausgemeinschaft und das Zurucktreten der Sippenrechte hat sich die vaterliche 
Munt im Mittelalter eher im Sinne einer egoistischen Herrschaftsgewalt des Vaters 
verstarkt. Die ursprunglich unbeschrankte Haftung des Vaters fiir die unerlaubten 
Handlungen des Kindes mit seinem eigenen Vermogen beschrankte das Mittelalter 
auf das in der Hand des Vaters befindliche Vermogen des Kindes. Eine mutterliche 
Gewalt hat auch das Mittelalter nicht hervorgebracht. Aber die Gehorsamspflicht 
des Kindes der Mutter gegenuber wird durch die Anschauungen des Christentums 
vertieft. So hat die Mutter Sorge fur die Person des Kindes und Erziehungsgewalt 
nach dem Vater. Stirbt der Vater, so steht viel£ach der Witwe die Gewalt uber die 
Kinder zu (320). 

Auch im Mittelalter endigt die vaterliche Gewalt durch Ausscheiden des Kindes 
aus der vaterlichen Hausgemeinschaft (321, 321a), jetzt auch durch Eintritt in ein 
Dienstverhaltnis. Um die vaterliche Gewalt ohne Abschichtung beendigen zu konnen, 
bediente man sich in frankischer Zeit einer Scheinadoption durch einen Dritten, nach 
welcher der Adoptierte wieder in das vaterliche Haus zuruckkehrte. 1m Mittelalter 
wird zur Abschichtung des Sohnes viel£ach ein gerich tlicher Akt verlangt (eman
cipatio iudicialis); er besteht in einer Vermogensauseinandersetzung und Aus
zahlung des Erbteils an den Sohn. Der Sohn wird damit "aus Brot und Pflicht" 
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getan (mettre hors de pain et pot). Die gerichtliche Emanzipation bewirkte parti
kular die Beendigung der vaterlichen Gewalt auch dann, wenn der Sohn im Hause 
des Vaters wohnen blieb. Ein Anspruch des volljahrig gewordenen Sohnes auf Ent
las sung aus dem vaterlichen Hause und Auszahlung hat sich nur vereinzelt ent
wickelt (321b). 

3. In der Neuzeit wirdim allgemeinennicht die Erzeugungin der Ehe, sondern 
nur die Geburt in der Ehe gefordert. Dem Vater bleibt die Moglichkeit, die Ehe
lichkeit des Kindes durch Erhebung einer Klage anzufechten. Fiir die Empfangnis
zeit setzen die neueren Rechte feste Termine an, sie reicht nach gemeinem Rechte 
vom 182.-300. Tage, nach ALR. vom 210.-302. Tage. Die Ehelichkeit eines in 
der Empfangniszeit geborenen Kindes wird nach'gemeinem Recht vermutet (pater 
est, quem nuptiae demonstrant). Die Vermutung konnte nur durch den Nachweis 
bestimmter Gegengriinde widerlegt werden (z. B. Getrenntleben, Unmoglichkeit der 
Beiwohnung, nicht aber geschlechtlicher Verkehr der Frau mit einem Dritten). 
Auch nach geltendem Recht wird jedes in der Ehe geborene Kind als eheliches 
Kind behandelt, aber nur, wenn der Mann innerhalb der Empfangniszeit der Frau 
beigewohnt hat. Dieses Erfordernis der Erzeugung durch den Ehemann 
wird aber durch die Vermutung, daB der Mann der Frau beigewohnt habe, wieder 
abgeschwacht. Der Mann muB nachweisen, daB die Frau das Kind nicht von ihm 
empfangen hat, oder daB eine solche Empfangnis offenbar unmoglich ist (1591, vgl. 
ZBG.252f£'). Die Empfangniszeit lauft heute vom 181.-302. Tage, nach ZGB. 
vom 180.-300. Tage. 

Die Rech tsstell ung des ehelichen Kindes hat sich in der Neuzeit gebessert. 
Die elterliche Gewalt des Vaters wird gelockert. Sein Ziichtigungsrecht wird nur 
in maBigen Grenzen aufrechterhalten, ebenso die Arbeitspflicht des Kindes. Der 
Vater soll seine Gewalt nicht mehr in seinem Interesse, sondern in dem des Kindes 
anwenden. Er hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, fiir die Person 
des Kindes zu sorgen. Er solI bei der Erziehung, der Bestimmung des religiosen Be
kenntnisses das Beste des Kindes im Auge haben. Seine Rechtsstellung beginnt 
sich in beschranktem Umfange der des Vormundes anzugleichen. Er wird einer freilich 
begrenzten Aufsicht der Obrigkeit unterstellt, die in gewissen Fallen einzugreifen hat, 
andererseits auch ihm ihre Hille zur Verfiigung stellt. Eine miitterliche Gewalt 
neben der des Vaters haben die Kodifikationen aber nicht ausgebildet. Das geltende 
Recht hat hier einen neuen Weg eingeschlagen: es geht von dem Begriffe der elter
lichen Gewalt aus. Sie steht freilich nach BGB. in erster Linie dem Vater zu, 
der Mutter dagegen nur hinsichtlich der Sorge fiir die Person des Kindes, in vollem 
Umfange erst, wenn die Gewalt des Vaters untergegangen ist. Besser verleiht das 
ZGB. die Ausiibung der elterlichen Gewalt beiden Eltern gemeinschaftlich (274). 
Eine Einmischung des Vormundschaftsgerichts in die Ausiibung der elterlichen Ge
walt hat nach BGB. nur in seltenen Fallen zu erfolgen, so z. B. bei Vornahme gewisser 
Rechtsgeschii.fte oder groblicher Pflichtverletzung. Das ZGB. geht mit Recht viel 
weiter (282f£.), auch sichert es den Schutz der Kinder durch genaue inhaltliche 
Feststellung der Rechte und Pflichten der Eltern (275f£'). Die Haftung des Inhabers 
der elterlichen Gewalt gegeniiber dem Kinde ist nach BGB. beschrankt (1664). 

Nach englischem Recht werden Vater und Mutter als die Vormiinder der minderjahrigen 
Kinder behandelt (guardianship by nature). Die Vormundschaft wird Vater oder Mutter zu
gewiesen, wobei allein das WoW des Kindes den AusscWag gibt. Das Gericht hat das Recht den 
Vormund zu iiberwachen und einen andern Vormund einzusetzen. 

Die Beendigung der vaterlichen Gewalt trat auch in der Neuzeit regel
maBig durch Ausscheiden aus dem vaterlichen Haushalt, bei Tochtern durch Heirat 
ein (emancipatio iuris germanici oder Saxonica), weiter hielt man an der ausdriick
lichen Entlassung aus der vaterlichen Gewalt durch Erklarung vor Gericht fest. 
Die neueren Rechte sind aber dazu iibergegangen, die vaterliche Gewalt mit der 
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GroBjahrigkeit des Kindes zu beenden. So schon ABGB. und 00., so auch das 
geltende Recht. Das BGB. hat die alten Beendigungsgriinde ganz beseitigt. Das 
ZBG. halt dagegen den Satz "Heirat macht miindig" (so auch 00.) fest, wahrend das 
BGB. bei Verheiratung einer minderjahrigen Tochter nur die elterliche Gewalt ein
schrankt (1633). 

II. Das kindschaftliche Giiterrecht. 1. Schon im alteren Rechte waren die 
Kinder vermogensfahig. Am Vermogen des Vaters besaBen sie Wart- und Beispruchs
rechte, aber auch eigenes Vermogen konnten sie besitzen. Eindurch Erbschaft oder 
Zuwendungen erworbenes Vermogen war Eigentum des Kindes. Aber der Vater hatte 
als Muntherr des Kindes auch die Gewalt iiber dessen Vermogen, er nahm das Kindes
gut in seine Gewere, Verwaltung und Nutzung (Gewere zu rechter Vormundschaft, 
322). Die Gewere des Vaters hinderte das Kind an eigenen Verfiigungen iiber sein 
Gut. Doch wurden solche Rechtsgeschafte dem Kind gegeniiber wirksam, wenn es 
sie nicht nach erreichter Volljahrigkeit rechtzeitig widerrief (oben § 16 I 2, S. 25, 41). 
Die Verwaltungsbefugnis gab dem Vater das Recht, iiber die Fahrnis des Kindes
guts frei zu verfiigen, wahrend Verfiigungen iiber Liegenschaften der Zustimmung 
des Kindes bedurften, die das Kind bindend aber erst nach Erreichung der Voll
jahrigkeit erteilen konnte. Die Nutzungen des Kindesgutes standen dem Vater zu. 
RegelmaBig gilt der Satz: Kindesgut solI weder wachsen noch schwinden, Kindes 
Gut ist eisern Gut. Der Vater konnte die Substanz des Kindesguts nur in Not
£lilien angreifen, er hatte es bei Beendigung der vaterlichen Gewalt unverkiirzt heraus
zugeben; nur durch Zufall entstandene Minderungen brauchte er nicht zu ersetzen 
(322). Erst im Spatmittelalter begegnen wir der Vorschrift, die nicht fUr das Kind 
verwendeten Friichte des Kindesvermogens diesem zuzuschlagen (322a). Doch 
konnten die Kinder bei Beendigung der vaterlichen Gewalt durch den Tod des Vaters 
in ungeteilter Gewere sitzen bleiben (dariiber oben §§ 86, 87). 

2. Nach der Rezeption wurde auf das Kindesvermogen die romische Pe
kulienlehre, wenn auch stark modifiziert, zur Anwendung gebracht. Am un
freien Kindesvermogen (peculium adventicium regulare) stand dem Vater die 
Verwaltung und Nutzung wie bisher zu. Daneben wurde, zunachst in engen Grenzen, 
ein freies Kindesvermogen anerkannt, an dem der Vater nur die Verwaltung 
hatte. Der Umfang des freien Kindesvermogens ist durch die Kodifikationen er
heblich erweitert worden, er umfaBte im ALR. und 00. alles, was das Hauskind 
durch Bekleidung eines offentlichen Amtes, durch wissenschaftliche oder kiinstle
rische Tatigkeit, durch FleiB, Geschicklichkeit, Dienstleistungen bei andern erwarb. 
Dazu kam noch das peculium adventicium irregulare, die Zuwendung an das 
Kind unter ausdriicklicher Befreiung von der vaterlichen Nutzung. Das BGB. hat 
dariiber hinaus noch die ausschlieBlich zum personlichen Gebrauch des Kindes 
bestimmten Sachen zum freien Kindesvermogen gemacht (1650, 1651). Die Ver
waltung des Kindesvermogens gewahrt dem Vater das Recht, iiber bewegliche 
Sachen zu verfiigen; einzelne Rechtsgeschafte bediirfen der Zustimmung des Vor
mundschaftsgerichts. FUr Schulden des Kindes haftet nur dessen Vermogen. Wah
rend nach BGB. die Nutzungen des Kindesvermogens dem Vater zuflieBen (1652), 
bestimmt das ZGB. ausdriicklich, daB sie in erster Linie fiir den Unterhalt und die 
Erziehung des Kindes zu verwenden sind (293). Dagegen laBt es den Erwerb des 
Hauskindes an die Eltern fallen (295). 

In England wird das Kindesvermogen nicht vom Vater, sondern von einem besondern Treu
hander verwaltet; eine Erbschaft des Kindes bleibt bis zur Volljahrigkeit in der Verwaltung des 
Testamentsvollstreckers. 

Schrifttum: v. SALIS, ZRG. G. 7 (1887), S. 137. - KaSTLER, ZRG. G. 29 (1908), S. 79.
FERR, Die Rechtsstellung der Frau und der Kinder in den Weistiimern 1912. 

III. Die Einkindschaft (unio prolium). Seit dem 13. Jahrhundert finden sich besonders 
im frankischen Rechtsgebiet Einkindschaftsvertrage. Sie werden im Falle der Wiederheirat 
eines Elternteils zwischen den Kindern der ersten Ehe und den Gatten der neuen Ehe abge-

Planitz, Grundziige. 2. Auf!. 10 
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schlossen mit dem Ziel, die Kinder der ersten Ehe (die Vorkinder) den zu erwartenden Kindern 
der neuen Ehe (den Nachkindern) vermogensrechtlich und erbrechtlich gleichzustellen. Die Vor
kinder wurden auch familienrechtlich als Kinder der neuen Ehe behandelt. In neuerer Zeit hat 
man den Vertrag auf erbrechtliche Wirkungen beschrankt. Das ALR. hat die Einkindschaft 
noch anerkannt, das geltende Recht hat sie beseitigt. 

Schrifttum: H. MEYER, Die Einkindschaft, 1900. 

§ 89. Die uneheliche Kindschaft. 
I. Die Rechtsstellung der Unehelichen. 1. Das altere Recht anerkannte nicht 

nur mehrere echte Ehen eines Mannes nebeneinander, sondern auch andere da uernde 
Geschlechtsverbindungen mit freien Frauen. Kinder aus solchen Kebs
ehen oder Friedelehen (ahd. hornung, mhd. kebeskint, banchart, mlat. bastardus) 
wurden durch die Aufnahme des Vaters eheliche Kinder mit deren vollen Rechten. 
Die Bastarde der Merowinge waren voll erbberechtigt und thronfolgefahig, ebenso 
giiustig war die Lage der Kebskinder im langobardischen Recht (323). Anders war die 
Rechtsstellung der Kinder aus nur gelegentlicher Geschlechtsverbindung, 
der unehelichen Kinder im engeren Sinne. War die Mutter ein freies Weib, so trat 
das Kind in die Verwandtschaft zur Mutter und der Muttersippe ein, nicht dagegen 
regelma13ig zum Vater; doch konnte der Vater wohl auch einem solchen Kind durch 
Aufnahme in sein Haus die Stellung eines ehelichen Kindes verschaffen. War die 
Mutter dagegen ein unfreies Weib, so wurde das Kind unfrei (das Kind folgt der 
argeren Hand) und im Rechtssinne nicht einmal mit seiner Mutter verwandt. 

2. Schon in spatfrankischer Zeit hat der Einflu13 der Kirche, die aIle 
au13erehelichen Geschlechtsverbindungen verdammte, die Rechtsstellung der Kebs
kinder geschmalert und sie allmahlich den unehelichen Kindern gleichgestellt (324). 
Andererseits wird die Verwandtschaft der unehelichen Kinder unfreier Frauen mit 
ihrer Mutter jetzt anerkannt. Unehelich sind sonach nun aIle nich t von einer 
echten Ehefrau geborenen Kinder. Die rechtliche Stellung der Unehelichen 
sank im Mittelalter immer tiefer. Sie verloren meist das Erbrecht gegen den Vater, 
wenn auch nicht das gegen die Mutter (3Ua), denn es galt der Satz, da13 kein Kind 
seiner Mutter Kebskind sei (nul n'est batard de sa mere). Nur das sachsische Recht 
machte eine Ausnahme. Hier war ihnen selbst das Erbrecht gegen ihre Mutter ent
zogen (324). tiberall waren sie weiter thronfolgeunfahig. Die Ziinfte der mittelalter
lichen StiLdte schlieBen sich seit dem 14. Jahrhundert gegen sie abo Sie erscheinen in 
der Ehre gemindert. Doch zeigt das spatmittelalterliche Recht insofern eine Wendung 
zum Besseren, als den Unehelichen vielfach ein Unterhaltsanspruch gegen die Mutter, 
aber auch gegen den Vater zuerkanntwurde (325). Auch konnte der Vater in manchen 
Rechten seinem unehelichen Kinde eine Schenkung machen (325a) , ohne der Zu
stimmung der nachsten Erben zu bediirfen (sog. Hornungsgaben). 

3. Erst mit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts beginnt die gesellschaft
liche Achtung der Unehelichen zu verschwinden. Eine rechtliche Besserstellung hat 
sich aber nur langsam durchgesetzt. Noch der CC. schlo13 jede Erforschung der Vater
schaft aus (la recherche de la paternite est interdite, 340; sog. Maternitatsprinzip). 
Dagegen siegte in Deutschland jetzt allgemein das Paternitatsprinzip (in Frank
reich erst 1912): erkennt der Vater freiwillig die Vaterschaft an, so ist er dem Kinde 
unterhaltspflichtig, und ebenso liegt es, wenn der Vater zur Anerkennung der Vater
schaft verurteilt worden ist (Paternitatsklage). Die Alimentationspflicht beruht auf 
der Verwand tschaft. Zeitweise leitete die Theorie sie aus Delikt, dem Beischlaf 
mit der Mutter her; daher haben manche Rechte mehrere Beischlafer als Gesamt
schuldner alimentationspflichtig gemacht. Meist aber wird der Paternitatstheorie 
entsprechend die Einrede der mehreren Zuhalter zugelassen. Der Beweis der Vater
schaft wurde durch den Nachweis der Beiwohnung innerhalb der Empfiingniszeit 
gefiihrt. Bevorzugt waren vielfach Brautkinder, vorausgesetzt, da13 die Ehe
schlie13ung ohne Schuld der Mutter unterblieben war. Sie hatten meist den Anspruch 
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auf das vaterliche Erbe und den vaterlichen Namen, zum Teil sogar auf Gleich
stellung mit den ehelichen Kindern. 

Mit seiner Mutter ist das Kind in allen neueren Rechten verwandt. Wahrend 
aber noch das ALR. die Verwandtschaft nur in dieser Begrenzung anerkennt, dehnen 
die meisten Rechte sie auf die Muttersippe aus. Das Kind fiihrt den Namen der 
Mutter. Die Mutter ist unterhaltspflichtig; die elterliche Gewalt iibt sie regelmaBig 
nur neben einem Vormund, meist dem Vater der Mutter, aus. 

4. 1m geltenden Recht hat das Kind der Mutter gegeniiber die rechtliche 
Stellung eines ehelichen (BGB.1705, ZGB. 302,461 Abs. 1). Der Vater ist nach 
BGB. bis zum 16. Lebensjahre (1708), nach ZGB. bis zum 18. Lebensjahre (319) 
unterhaltspflichtig und diese Unterhaltspflicht beruht auf der Verwandtschaft (vgl. 
1310); aber Vater und Kind gelten nach BGB. nicht als verwandt (1589 Abs. 2). 
Anders das ZGB. Hier entsteht das Verhaltnis der auBerehelichen Verwandt
schaft zwischen Vater und Kind, wenn der Vater das Kind anerkennt (303) 
oder wenn es ihm mit Standesfolge zugesprochen wird (323). Dann erhalt es den 
vaterlichen Namen und die Anspriiche eines ehelichen Kindes (325). Die Paterni
tatsklage steht nach BGB. nur dem Kind, nach ZGB. auch der Mutter zu (307). 
Die Beiwohnung in der Empfangniszeit begriindet die Vermutung der Vaterschaft. 
Die Einrede der mehreren Zuhalter ist im BGB. festgehalten (1717, vgl. ZGB. 315). 
Die Mutter hat nur die personliche Fiirsorge fiir das Kind, aber nicht die elterliche 
Gewalt. Es ist ein Vormund zu bestellen; heute tritt grundsatzlich die Amtsvor
mundschaft des Jugendamtes ein, Jugendwohlfahrtsgesetz 9.7.1922, §§ 35, 40. 

Die RV. Art. 121 verheiBt die Angleichung der unehelichen Kinder an die ehelichen. Zu 
erstreben ist die Ausdehnung der Unterhaltspflicht tiber das 16. Lebensjahr hinaus, die Gewahrung 
eines Erbrechts gegen den Vater, die Ersetzung der Einrede der mehreren Zuhalter. 

In England war das uneheliche Kind (bastard) bis 1927 weder mit Vater noch Mutter ver· 
wandt, hatte keinerlei Erbrechte, trug nicht den Namen seiner Mutter. Es war filius nullius. 
Heute wird es im Verhaltnis zur Mutter im Erbrecht wie ein eheliches Kind behandelt. Die 
Mutter hat die Unterhaltspflicht. Der Erzeuger kann durch eine affiliation order zur Zablung von 
Beitragen an die Mutter angehalten werden. 

Schrifttum: WILDA, ZDR. 15 (1855), S. 237. - MAURER, Mtinchen. Sitz.·Ber. 1883, S. 3. -
BRUNNER, ZRG. G. 17 (1896), S. 1. - SICKEL, ebd. 24 (1903), S. llO. - BUCKLING, Die Rechts
stellung der unehelichen Kinder, 1920 (Gierkes Unters. 129). - GEIPEL, Die Stellung des un
ehelichen Kindes in den Magdeburger Rechtsquellen, Jenaer Diss. 1924. 

II. Die Legitimation der Unehelichen. 1. Dem alteren Recht war eine Legi. 
timation, weil iiber£liissig, unbekannt. Als im Mittelalter infolge der Verschlechterung 
der Rechtsstellung der Unehelichen ein Bediirfnis nach Legitimierung entstand, dran
gen zwei yom romischen Recht entwickelte Formen in Deutschland ein. Einmal wurde 
dielegitimatio per rescriptum principis, welchediePapsteschonim 12. Jahr
hundert iibernommen hatten, seit Friedrich II. von den deutschen Konigen und den 
von ihnen bevollmachtigten Fiirsten angewandt; ein Erbrecht gegen die Verwandten 
erlangten die Legitimierten nicht (326). Langsam nur setzte sich die Legitimation 
durch nachfolgende EheschlieBung der Eltern (legitimatio per sub
sequens matrimonium) durch; man hielt vielmehr an dem alten Brauch einer 
Einhiillung der Kinder in den Mantel der Mutter bei der Einsegnung der Ehe fest 
(Mantelkinder, 327), wohl einer Form der Wahlkindschaft (unten § 90). Erst nach 
der Rezeption verschwand der Brauch und die Legitimation trat mit der Ehe
schlieBung der Eltern ohne weiteres ein. Doch blieb das so legitimierte Kind in Nord
deutschland von der Verwandtschaft mit der vaterlichen Familie ausgeschlossen. 
Der hohe Adel hat die Legitimation dauernd abgelehnt. 

2. Das geltende Recht laBt durch die Ehelichkeitserklarung nur zwischen 
Vater und Kind ein Erbrecht entstehen, das Kind wird mit den Verwandten des 
Vaters nicht verwandt (1723ff.). Das ZGB. kennt eine richterliche Ehelichkeits
erklarung nur in Fallen, wo die versprochene Ehe unmoglich wird (260), sie ersetzt 
nur die unmoglich gewordene Legitimation durch nachfolgende Ehe. Die Legiti-
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mation durch nachfolgende Ehe ist allgemein anerkannt. Das Kind erhiUt die volle 
Stellung eines ehelichen Kindes (BGB. 1719, ZGB. 258). 

In Frankreich ist die Legitimation durch Reskript abgeschafft. Durch nachfolgende Ehe 
werden nur anerkannte Uneheliche legitimiert (CC. 331). In England ist die Legitimation durch 
nachfolgende Ehe erst seit 1927 rechtens. Legitimation durch Parlamentsakt ist zulassig aber 
nicht praktisch. 

Schrifttum: KOGLER, Die legitimatio per rescriptum, 1904. -- Derselbe in ZRG. G. 25 (1904), 
S. 94ff. -- GOUGAUD, La legitimation des enfants sub pallio, Tijdschr. RG. 7 (1926), S. 38. 

§ 90. Die Wahlkindschaft 
I. Das aItere Becht. Eine Annahme an Kindes Statt war den Germanen schon 

in friihester Zeit bekannt. Sie erscheint in den frankischen Quellen als Affatomie, 
d. h. als Aufnahme in den fathum, den engeren Kreis, die Hausgemeinschaft. Doch 
ist sie hier aus einem familienrechtlichen bereits zu einem vermogensrechtlichen Ge
schaft geworden. Anderwarts begegnen die Rechtsformen der Haarschur (capilla
turiae), der Waffenreichung; ob auch Einhiillung in den Mantel (oben § 89), Knie
setzung, SchoBsetzung usw. hierher gehoren (328), ist bestritten. Die Wirkung der 
Wahlkindschaft war Begriindung eines Erbrechts zwischen dem Wahlvater und dem 
Wahlkind. Dagegen wurden zwischen dem Wahlkind und den Verwandten des Wahl
vaters keine verwandtschaftlichen Beziehungen geschaffen. 1m Mittelalter ist die 
Wahlkindschaft in den alten Formen verschwunden. 

ll. Die romische Adoption begann schon im spateren Mittelalter in Deutschland 
einzudringen. Man entwickelte hier aus romischen und deutschen Ideen das neue 
Rechtsinstitut der Wahlkindschaft (Ankindung), das der romischen adoptio 
minus plena entsprach. Eine groBe Bedeutung hat es nicht erlangt, der hohe Adel 
hat es nicht angenommen. Erforderlich war ein Vertrag unter staatlicher Mitwir
kung. Der Annehmende muB in hOherem Alter und jedenfalls erheblich alter sein 
als das Wahlkind (Hi-18 Jahre). Nur das Wahlkind erlangt ein Erbrecht, nicht 
der Annehmende, doch sind beide Parteien unterhaltspflichtig. Das Wahlkind tritt 
nicht in die Familie des Annehmenden ein und scheidet nicht aus seiner Familie 
aus. Das entspricht auch dem geltenden Recht (BGB. 1741ff., ZGB. 264ff.), nur 
erlangt heute der Annehmende mit der elterlichen Gewalt auch das Nutzungsrecht 
am Vermogen des minderjahrigen Adoptivkindes (1757, ZGB. 268). 

In England ist die Adoption erst seit 1927 zulassig. 
Schrifttum: PAPPENHEIM, ZRG. G. 29 (1908), S. 304: derselbe in Brunner-Festgabe 

(1910), S. 1. -- RIETSOHEL, bei Hoops 1, S. 38. 

III.. Teil. 

Das Vorm undschaftsrecht. 
§ 91. Das Vormundschaftsrecht. 

I. Das altere Becht. Fiir Personen, die, ohne der ehemannlichen oder vaterlichen 
Munt zu unterliegen, der Selbstmiindigkeit nicht fahig waren, hat schon die alteste 
Zeit eine Vormundschaft entwickelt. Der Vormundschaft unterstanden also die 
vaterlosen Minderjahrigen und die Greise, unverheiratete Frauen, die korperlich 
Gebrechlichen und Geisteskranken. Die groBte Bedeutung kam in der alteren Zeit 
der Altersvormundschaft und der Geschlechtsvormundschaft zu. 

1. Tragerin der Vormundschaft war in aItester Zeit die Sippe, die sie 
mit gesamter Hand ausiiben konnte. Aber die Sippe hat schon friih die Aus
iibung der Vormundschaft zum Teil oder ganz einem Sippenmitglied iibertragen, 
der sie dann als Treuhander der Sippe verwaltete (329). RegelmaBig trat dann der 
Miindel in die Hausgemeinschaft des Beauftragten ein und wurde so seiner Hausge
walt unterstellt. Beauftragt wurde naturgemaB der nachste Mage des Miindels. In 
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der Zeit der Volksrechte ist es meist der nachste Schwertmage, also der GroB
vater vaterlicherseits, der Vatersbruder usw. Doch wurden in manchen Rechten die 
eheliche Mutter oder andere weibliche Verwandte zum Vormund der Kinder nach 
dem Tode des Vaters von der Sippe ernannt. Je mehr sich der Verband der Sippe 
aufloste, um so kraftiger trat der Anspruch der nachsten Schwertmagen hervor, die 
Bevormundung des Fiirsorgebediirftigen zu iibernehmen. Der Schwertmage wurde 
so Vormund kraft der Nahe der Verwandtschaft, ge borener Vorm und (ahd. fora
mundo, muntporo). Die alte Gesamtvormundschaft der Sippe wird durch eine In
dividualvormundschaft abgelOst. Damit wurde die Sippe auf eine bloBe Beaufsich
tigung des Vormunds beschrankt. Ihre Vormundschaft wandelte sich zur Ober
vormundschaft, die sich freilich zum Teil noch bis ins Mittelalter bei der Heirat 
von Miindeln, Verwaltung von Miindelgut, ja sogar beim Ersatz eines untauglichen 
Vormunds kraftig betatigt (329 a, 329b). 

2. Der Inhalt der vormundschaftlichen Gewalt der Sippe war Schutz 
und Macht. In erster Linie stand das Schutzverhaltnis. Die Sippe hatte ihre Fiir
sorgebediirftigen in erhohtem MaBe gegen Angriffe von auBen zu schiitzen, sie im 
ProzeB zu vertreten, sie zu unterstiitzen. Die Straf- und Zwangsgewalt der Sippe, 
z. B. der Heiratszwang, war ihnen gegeniiber verscharft. Solange der Vormund nur 
als Treuhander der Sippe waltete, ging seine Macht nicht dariiber hinaus. Sobald 
aber die Stellung des Vormunds gegeniiber der Sippe durch sein Geburtsrecht ge
festigt war, veranderte die Vormundschaft ihren Charakter. Das in die Hausgemein
schaft aufgenommene Miindel erschien der Macht des Hausherrn als solchem unter
stellt. Das Recht des Vormunds nahm die Ziige der vaterlichen Muntgewalt 
an. Zuerst beanspruchte der Vaterbruder als V ormund, dann der Vormund insgemein 
ein Ziichtigungsrecht gegen den Miindel. Das Vermogen des Miindels nahm der 
Vormund in seine vormundschaftliche Gewere. Er hatte die Verwaltung und konnte 
iiber die Fahrnis verfiigen; Verfiigungen iiber Liegenschaften konnte der Miindel 
widerrufen, sobald er miindig geworden war. Die Nutzungen des Vermogens flossen 
jetzt dem Vormund zu. Die Interessen des Vormunds gehen denen des Miindels 
vor. Freilich solI der Vormund auch hier das Gut nach Beendigung der Vormund
schaft unverkiirzt herausgeben: Miindelgut solI weder wachsen noch schwinden (330). 
Aber wahrend der Dauer der Vormundschaft war der Vormund dem Miindel zu keiner 
Rechnungslegung verpflichtet. Andererseits muBte der Vormund jetzt fiir die De
likte des Miindels in vollem Umfange auch mit seinem eigenen Vermogen haften. 

n. Seit dem 13. Jahrhundert hat die Vormundschaft erhebliche Wandlungen 
erlebt. Die Anfange liegen freilich schon weit frillier und kniipfen unmittelbar an die 
Lockerung des Sippenverbandes in spatfrankischer Zeit an. Der frankische Konig 
erklarte sich zum Schutzherrn der Witwen und Waisen, die allgemeine Fiirsorge 
fiir sie wird als Aufgabe des Staates erkannt. Aber die praktische Durchfiihrung 
des Fiirsorgegedankens in der V ormundschaft war erst in den wesentlich veranderten 
Verhaltnissen der mittelalterlichen Stadte moglich. 

In England wahrte sich der Konig im Mittelalter die Stellung als Obervormund. Die Konigs
gerichtsbarkeit war so stark, daB im Einzelfall ein besonderer guardian ad litem bestellt werden 
konnte. Die Familienvormundschaft trat damit friih zuriick. 

1. Trager der Vormundschaft konnte jetzt auch ein gekorener Vormund 
sein. Die AuflOsung der Verwandtschaft war so weit gediehen, daB es dem Vater 
gestattet war, letztwillig iiber die Bevormundung seiner Kinder zu verfiigen. Er 
kann einen beliebigen Dritten zum Vormund bestellen und den Verwandten damit 
die Vormundschaft entziehen (331). Auch der verwitweten Mutter, ja dem Miindel 
selbst wurde vielfach die Wahl des Vormunds iiberlassen. Weiter nahm nun die 
Obrigkeit, besonders der Rat der Stadte, die "Oberwachung der Vormiinder auf 
sich. Die Stadte erlieBen Vormundschaftsordnungen, setzten zum Teil sogar selbst
standige Vormundscha£tsbeh6rden ein, denen die Aufsicht iibertragen wurde. Und die 



150 Das Vormundschaftsrecht. 

Obervormundschaft der Obrigkeit drang bald so weit durch, daB selbst die Er
nennung des Vorm unds und die Absetzung eines schlechten Vormunds (bale
mund) von ihr ausgehen konnte (332, 332a). Der Richter sollte jetzt, wenn ein Be
vormundungsfall eintrat, den Vormund von Amts wegen einsetzen, so z. B. auch, 
wenn der Vater in ein Kloster eintrat oder nach dem Tod der Frau eine neue Ehe 
einging. Noch weitergehend begann die Obrigkeit auch die Personlichkeit des ge
borenen oder gekorenen Vormunds zu priifen; Frauen, Fremde, Geistliche, rechtlose 
Leute wurden zur Vormundschaft nicht zugelassen. So griff die Auffassung Platz, 
daB auch der geborene und gekorene Vormund der Einsetzung in die Vormund
schaft durch die Obrigkeit bediirfe (333). 

Eine Sicherstellung des Miindels suchte man manchenorts durch Bestellung mehrerer V or
miinder zu erreichen: neben einen viiterlichen stellte man einen miitterlichen Verwandten, 
neben einen geborenen Vormund einen obrigkeitlich ernannten. 

2. Der Inhalt der vormundschaftlichen Gewalt war nun durch den 
Fiirsorgegedanken beherrscht. Die Vormundschaft bestand ausschlieBlich im 
Interesse des Miindels. Dem Vormund verblieben daher nicht mehr die Friichte des 
Miindelvermogens; sie waren vielmehr diesem zuzufiigen. Andererseits fiel die Pflicht 
des Vormunds, fiir den Unterhalt des Miindels aus eigenem Vermogen zu sorgen, 
weg. Er konnte daher auch im Bediirfnisfalle das Miindelvermogen angreifen. Der 
Satz: Miindelgut solI weder wachsen noch schwinden, war aufgegeben. Dazu kam, 
daB der Vormund nun als gesetzlicher Vertreter des Miindels anerkannt war und 
daher mit Wirkung fiir und gegen den Miindel Rechtsgeschafte abzuschlieBen ver
mochte. So konnte er sogar iiber Liegenschaften des Miindelvermogens verfiigen 
und durch Aufnahme von Schulden den Miindel verpflichten. So war der Miindel 
starker gefahrdet als friiher, daher die Beaufsichtigung des Vormundes notwendiger. 
Nicht mehr allein bei Beendigung der Vormundschaft, sondern auch wahrend ihrer 
Dauer war der Vormund jetzt rechenschaftspflichtig (322a). Die Vormundschaft war 
zu einem Am t geworden. Ihre Ubernahme war kein Recht, sondern eine Pflicht. Nur 
bestimmte gesetzliche Griinde berechtigten zur Ablehnung. 

ID. Die N euzeit hat den im Mittelalter erwachsenen Charakter der Vormundschaft 
als Amtsvormundschaft festgehalten. Die Rezeption des romischen Rechts hat 
keine Anderung gebracht. Nur dort, wo die beiden Alterstermine des sachsischen 
Rechts galten, schied man zeitweise cura und tutela. 1m iibrigen blieb der Vormund
schaft ihr einheitlicher Charakter gewahrt. Wahrend die Geschlechtsvormundschaft 
allmahlich beseitigt wurde (oben § 16 III S. 27), hat die neuere Zeit neben die Alters
vormundschaft und die Vormundschaft iiber entmiindigte Geisteskranke (oben 
§ 16 II, 2 S. 26) noch die Vormundschaft iiber Verschwender und Trunksiichtige ge
stellt. Altersvormundschaft findet nach geltendem Recht nur noch statt, wenn die 
elterliche Gewalt von Vater und Mutter weggefallen ist. 

Das Vormundschaftsrecht ist in den Grundziigen von den Reichspolizeiordnungen von 1548 
und 1577 geordnet worden. Der Schwerpunkt aber lag in den Vormundschaftsordnungen der 
Landesgesetzgebung. Das geltende Recht schlieBt sich an die preuBische Vormundschafts
ordnung vom 5.7.1875 an. 

1. Trager der Vormundschaft ist der von der Obrigkeit bestellte 
Vormund. Das Gericht hat von Amts wegen die Vormundschaft anzuordnen. 
Verwandte, Geistliche, Standesbeamte sind verpflichtet, vormundschaftsbediirftige 
Personen anzuzeigen und den Richter bei der Auswahl eines geeigneten Vormunds 
zu unterstiitzen. In erster Linie hatte der Richter die von den Eltern benannte 
Person, sonst einen taug1ichen Verwandten zu bestellen; mangelte es an beiden, so 
hatte er von Amts wegen eine geeignete Person auszuwahlen und zu ernennen (tu
tela testamentaria, legitima, datival. Dem entspricht im ganzen die Regelung des 
BGE. (1776, 1779), wahrend das ZGE. die Beh6rde bei der Auswahl des Vormunds 
freier stellt (380, 381). Die Annahme der Vormundschaft kann nur aus gesetzlichen 
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Griinden abgelehnt werden (BGB. 1786 [neue Fassung von 1922], ZGB. 383). Un
fahig zur tThernahme der Vormundschaft waren in der Neuzeit u. a. Geschafts
unfahige, Gemeinschuldner, Geistliche, Beamte, Fremde und vor allem Frauen. 
Das hat das BGB. wesentlich modifiziert, vor allem sind Frauen zugelassen (auch 
1783 ist seit 1922 aufgehoben). Vgl. ZGB. 384. 

Aus dem franzosischen Recht kam in das geltende Recht das Institut des Gegenvormunds 
(BGB. 1792) und des Familienrats (BGB. 1858ff., ZGB. 362ff.). 1m Familienrat hat sich die 
Obervormundschaft der Sippe erhalten. Er ist heute fakultativ. 

2. Der Inhalt der vormundschaftlichen Gewalt entspricht in der 
neueren Zeit dem des spatmittelalterlichen Rechts. Die Vormundschaft ist Amts
vormundschaft. Der amtliche Charakter wird immer starker betont. Die Vor
mundschaftsbehorde, jetzt meist das Gericht, erhalt immer weiter gehende Rechte 
der Kontrolle und der Mitwirkung bei rechtsgeschaftlichen Akten des Vormunds. 
1m Zeitalter des Polizeistaats verliert der Vormund geradezu die selbstandige Ver
waltung der Vormundschaft, er hort auf, Vertreter des Mundels zu sein und wird 
zum ausfuhrenden Organ der VormundschaftsbehOrde (ALR.). 1m 19. Jahrhundert 
ging man davon wieder abo Der Vormund erhiilt wieder die selbstandige Fiihrung 
der Vormundschaft. Die VormundschaftsbehOr~e hat nur das Recht der Aufsicht 
und der Genehmigung in wichtigeren Angelegenheiten. Der Vormund ist gesetz
licher Vertreter des Mundels. Ihm steht die Sorge fur die Person und das Vermogen 
des Mundels zu. So BGB. 1793f£. und ZGB. 367, 398f£. 

3. Die Amtsvormundschaft. Vorstande staatlicher Erziehungs- oder Verpflegungsanstalten 
oder sonstige Beamte konnten nach Landesrecht mit der Vormundschaft iiber Minderjahrige 
betraut werden, deren Erziehung ihrer Aufsicht unterstellt war (EG.BGB. 136). Jetzt hat das 
Reich die Berufsvormundschaft im Jugendwohlfahrtsgesetz vom 9.7. 1922 neu geordnet. Es 
fiihrt unter Schaffung des Jugendamtes eine gesetzliche Amtsvormundschaft iiber alle Unehe
lichen des Bezirkes ein (§ 35, S. O. § 89, I, 4), sowie eine bestellte Amtsvormundschaft, wodurch 
das Jugendamt fiir eheliche Minderjahrige unter AusschluB der Berufenen zum Vormund bestellt 
werden kann. 

4. Neben der Vormundschaft haben neuere Rechte eine Pflegschaft entwickelt. 
Dem Pfleger wurde die Besorgung einzelner Angelegenheiten ubertragen, die dem 
Inhaber der vaterlichen Gewalt oder der Vormundschaft entzogen waren. Neben 
diese Form der 'P£legschaft stellte sich die P£legschaft fur Abwesende, fur die Leibes
frucht, fiir Gebrechliche usw. Das BGB. hat die Pflegschaft beibehalten und noch 
auf andere Falle ausgedehnt (1909££.). Das ZGB. nennt sie Beistandschaft (392f£.). 

Schrifttum: KRAUT, Die Vormundschaft, 3 Bde., 1835/59. - RIVE, Geschichte der deutschen 
Vormundschaft, 2 Bde., 1862/75. - GEORGI, Wohlfahrtsblatter der Stadt Niirnberg, 7, 1928. 



VI. Buch. 

Erbrecht. 
§ 92. Entwicklung des Erbrechtes. 

I. Die aIteste Zeit kennt kein Erbrecht im Sinne eines individuellen Anspruchs 
auf fremde Hinterlassenschaft. Vielmehr ist alles Gut in der Hausgemeinschaft ge
bunden. Durch den Tod eines Hausgenossen wird an den vermogensrechtlichen 
Verhaltnissen nichts geandert. Sein Anteil wachst den iibrigen Gesamthan
dern an. Anwachsung tritt auch ein, wenn der Hausherr selbst stirbt. Nur iiber
nimmt der Sohn dann (neb en der Pflicht des Totenkults) die Hausgewalt kraft 
Geburtsrechts. Keinem Hausgenossen war es daher erlaubt, iiber Vermogensgegen
stande letztwillig zu verfiigen: nullum testamentum. Solus deus heredem facere 
potest, non homo. Vielmehr muB alles Vermogen der Hausgemeinschaft verbleiben. 
Wenn diese ausstirbt, gewiB in germanischer Zeit ein seltener Fall, fallt das Ver
mogen der Sippe heim. 

n. Frankische Zeit und MittelaIter. Aber schon in altester Zeit bilden die zu 
seinem personlichen Gebrauch bestimmten Gegenstande Sondergut des einzelnen: 
das Heergewate des Mannes (Kleider, Waffen, StreitroB), die Gerade der Frau 
(Kleider, Schmuck). Diese Gegenstande werden urspriinglich dem Toten mit ins 
Grab gegeben (334). Aber schon in frankischer Zeit verschwindet diese Sitte unter dem 
EinfluB der Kirche, und so wird Heergewate und Gerade nun, soweit nicht der Erb
lasser iiber sie rechtmaBig verfiigte (unten § 98), einer selbstandigen Erbfolge 
unterstellt (335). Das Heergewate faUt an die Sohne oder die nachsten Schwertmagen 
des Mannes, die Gerade an die nachste weibliche Verwandte der Frau. 

Auch das Hausvermogen beginnt sich in einzelne Vermogensmassen aufzulosen. 
Schon der altesten Zeit gehort die Scheidung in Liegenschaften und Fahrhabe 
an. Nur an der Fahrhabe werden die Weiber beteiligt, vom Anteil an den Liegen
schaften sind sie ausgeschlossen. Als sich das seit dem 6. Jahrhundert zu andern 
beginnt, bleibt doch die Erbschaft in Fahrhabe und Liegenschaften verschieden 
geregelt (wie in England noch heute). Die Auflosung geht aber noch weiter. Fiir 
Wittum und Morgengabe der Ehefrau entwickelt sich ein Sondererbgang nach 
dem Gedanken,daB das Gut wieder dahin zuriickfallen soIl, wo es herkam (oben 
§ 85). Auch die Liegenschaften werden in verschiedene Vermogensmassen ge
schieden, die einen eigenen Erbgang gehen: landrechtliches Eigen und Stammgiiter, 
Lehen und Familienfideikommisse, Erb- und Kaufgiiter. 

Das so entstehende Erbrecht an Sondervermogen, worin sich die einzelne 
Erbschaftsmasse auflost, gibt dem deutschen Erbrecht der frankischen Zeit und des 
Mittelalters sein Geprage. Das romische Erbrecht geht vom Erben aus. Der Sohn 
setzt die Personlichkeit des Erblassers fort, er tritt in seine gesamten Rechtsbezie
hungen ein. Die Auflosung des Hausvermogens macht fiir das deutsche Recht diese 
Auffassung unmoglich. Es geht vom NachlaB aus, der sich mit dem ErbfaU in ein
zelne Vermogensmassen gruppiert und dementsprechend verschiedene Wege geht; 
ein Weiterleben der vermogensrechtlichen Personlichkeit des Erblassers kann nicht 
gedacht werden. Dennoch ist auch die deutsche Erbfolge keine Erbfolge in einzelne 
Sachen, sondern in Vermogensinbegriffe, also Universalsukzession. Auch wenn 
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dem einzelnen Erben nur ein Teil des Nachlasses anfallt, so geht er doch als objektive 
Einheit auf ihn iiber. Daher hatte auch der Erbe eine Erbschaftsklage, die auf 
Herausgabe des ganzen ihm zufallenden Sondervermogens, nicht des einzelnen Ge
genstandes gerichtet war. 

Trotz der Auflosung des Hausvermogens hielt man daran fest, daB das Erbe in 
erster Linie im engeren Kreise der Hausgemeinschaft zu verbleiben habe. Aber 
schon hier machte sich wegen der verschiedenen Behandlung von Fahrhabe und 
Liegenschaften eine besondere Verteilungsordnung notig. Von weit groBerer 
Bedeutung war sie, sobald NachlaBteile aus dem engeren Bereiche der Hausgemein
schaft an die weiteren Verwandten zu reichen waren. Denn das alte Heim
fallsrecht der Sippe setzte sich in frankischer Zeit nur in bezug auf Liegenschaften 
als Heimfallsrecht der Gemeinde fort. 1m iibrigen war eine die Vater- und Mutter
magen umfassende Verteilungsordnung entstanden, die fiir die einzelnen Sonder
vermogen getrennte Erbanspriiche schuf. Entscheidend war in erster Linie die 
Nahe der Verwandtschaft: Je naher dem Blut, je naher dem Gut. Und diese An
spriiche konnten noch wahrend des ganzen Mittelalters grundsatzlich nicht durch 
letztwillige Verfiigung des Erblassers beseitigt werden. Selbst Rechtsgeschafte 
unter Lebenden fanden am Erbenwartrecht ihre Grenzen, wie auch Verfiigungen 
iiber Fahrnis auf dem Siechbette unwirksam waren. Das Erbrecht war gesetzliches 
Erbrecht, Verwandtenerbrecht. Der Erbe wird durch objektiven Rechtssatz be
stimmt. 

m. 1m spateren Mittelalter dringt, zuerst in den Stadten, eine Umgestaltung 
des Erbrechts durch. Die Auflosung des Nachlasses in Sondervermogen verschwindet. 
Heergewate und Gerade, Wittum und Morgengabe beginnen in den Stadten nicht 
mehr gesondert vererbt zu werden (336). Auch Erbgut wird als Kaufgut behandelt und 
beide dem Erbrecht an Fahrnis unterstellt. Der N achlaB wird zur Einheit, 
er wird einheitlich vererbt. Zu gleicher Zeit wird eine gewillkiirte Erbfolge 
durch Testament oder Erbvertrag zulassig (unten § 99). Der Erblasser kann iiber 
seinen NachlaB nach Belieben verfiigen. 

Damit hatte das deutsche Recht die wesentlichsten Grundgedanken des modernen 
Erbrechts aus sich selbst heraus gestaltet. Die Rezeption des romischen Rechts hat 
nichts wesentlich Neues hinzugefiigt. Das romische Erbrecht beruht auf dem Ge
danken der 1ntestaterbfolge, der sich aus der Absolutheit seines Eigentums
begriffs ergab: der Erblasser kann nach freiem Belieben iiber seinen NachlaB ver
fiigen, hat er nicht verfiigt, so ergibt sich die gesetzliche Erbfolge aus dem mutmaB
lichen Willen des Erblassers. Dieser Gedanke blieb dem deutschen Erbrecht fremd. 
Trotz Zulassung der gewillkiirten Erbfolge ist sie immer die Ausnahme. Die Regel 
ist die gesetzliche Erbfolge, die auf der Verwandtschaft beruht: Wer will wohl und 
selig sterben, der lasse sein Gut den rechten Erben. Die gesetzliche Erbfolge kann 
also nicht mit dem mutmaBlichen Willen des Erblassers begriindet werden. 

Auch der romische Gedanke der Generalsukzession ist nur modifiziert auf
genommen worden. Wenn auch der NachlaB regelmaBig im ganzen vererbt wird, so 
handelt es sich doch nicht um eine einheitliche Fortsetzung der Personlichkeit des 
Erblassers. Der Satz nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest 
wurde abgelehnt. Gesetzliche und gewillkiirte Erbfolge konnten nebeneinander 
bestehen. Auch die Schuldenhaftung fand daher eine andere Regelung als im ro
mischen Recht. Sondererbfolge erhielt sich in den Partikularrechten bis in die 
neueste Zeit. 

Wahrend die Kodifikationen zum Teil dem romischen Recht folgen (ALR.), hat 
das geltende Recht wieder die gesetzliche Erbfolge als Grundlage anerkannt. Ge
willkiirte Erbfolge kann neben ihr oder fiir sich allein bestehen. 

Moderne Bestrebungen auf Abschaffung des Erbrechts verkennen seine wirtschaftliche und 
soziale Bedeutung. 
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I. Teil. 

Die Bernfnng znr Erbschaft. 
I. Abschnitt. 

Die gesetzliche Erbfolge. 
§ 93. Das Verwandtenerbrecht. 

I. Das altere Recht. Die gesetzliche Erbfolgeordnung geht von der Blutsver
wandtschaft aus. 1m Kreise der Blutsverwandten kommt dem engeren Kreis in 
bezug auf das Erbrecht eine besonders bevorzugte Stellung zU. Denn das Gut ist 
Hausvermogen, fiir den Kreis des Hauses gebunden. tJber den Kreis des Hauses 
hinaus ist ein Erbrecht erst in der Entwicklung begriffen. Liegenschaften vererben 
nicht im weiteren Kreis, sondern fallen der Dorfgenossenschaft heim (unten § 95). 

1. 1m engeren Kreis fallt das Gut in historischer Zeit nicht mehr in das Gesamt
handseigentum der Hausgenossen. Es wird bereits auf die einzelne Person ver
erbt. Dabei gilt die Reihenfolge: Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Bruder, Schwester; 
nur im anglowarnischen Recht sind die Geschwister den Eltern vorangestellt. Diese 
Reihe wird aber zunachst nur fiir den FahrnisnachlaB erschOpft. Liegenschaften 
vererben nur an die Sohne. Doch ist im frankischen Recht schon im 6. Jahrhundert 
das Erbrecht auf die Tochter, Briider und Schwestern ausgedehnt worden (340). 
Uberall zeigt sich hierbei die Zuriicksetzung der Frau gegeniiber dem gleichstufigen 
Mann (341). Fiir Liegenschaften hielt man daran fest, ja es findet sioh sogar der Aus
schluB von Tochtern durch entferntere mannliche Verwandte. Fur den Fahrnis
nachlaB hat sich aber die Gleichstellung der Frauen mit den Mannern allmahlich 
durchgesetzt. 

Die Reihenfolge des engeren Kreises erfuhr in frankisoher Zeit eine Durchbre
chung dadurch, daB die Kinder verstorbener Sohne neben den Briidern ihres Vaters 
zur Erbschaftkamen (Reprasentationsrecht der Enkel, 342). Die Enkel waren 
bisher nicht zum engeren Erbenkreis gerechnet worden, wurden daher sowohl durch 
die Kinder, wie durch Eltern und Geschwister des Erblassers yom Erbe ausgeschlos
sen. Die Aufnahme in den engeren Erbenkreis zeigt die in der frankischen Zeit be
ginnende AuflOsung der alten Hausgemeinschaft und den Ubergang zur Generationen
folge. 

Bei den Sachsen wurde das Reprasentationsrecht in der Beschrankung auf die Sohne erst 
942 durch das Gottesurteil des Zweikampfs festgestellt. 

2. An den weiteren Kreis kam in frankischer Zeit iiberhaupt nur der Fahrnis
nachlaB, wenn der engere Kreis erschopft war. Als Vertreter dieses Kreises nennt 
schon Tacitus den Vater- und Mutterbruder (337), die Volksrechte neben diesen die 
Vater- und Mutterschwester (338, 339) , der Sachsenspiegel die Geschwisterkinder 
(271); ihnen sind die Enkel (275) und GroBeltern (274, 280, 281) gleichzustellen (vgl. 
oben § 80). In welcher Reihenfolge diese Persol).en zum Zuge kamen und wie weit 
man uber ihren Kreis schon im altesten Recht hinausgegangen ist, muB dahingestellt 
bleiben. In der frankischen Zeit traten Veranderungen ein. Die Enkel wurden in den 
engeren Kreis aufgenommen. 1m weiteren Kreise wird nun bis in entferntere Mag-
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schaften geerbt, nach ribuarischem Recht z. B. bis zur 5. Magschaft (339, 349). Die 
Verwandtschaftsgrenze blieb aber haufig weiter gesteckt als die Erbgrenze. 

II. Das Mittelalter hat eine verwirrende Fillle von Erbschaftsordnungen ent
wickelt. Geschlossene Gebiete eines bestimmten Systems kommen kaum in Be
tracht. Gemeinsam ist aber allen Systemen die allmahliche Auflosung des engeren 
Kreises, die Bevorzugung der Deszendenten vor den Aszendenten und Seitenver
wandten, die Unterstellung der Liegenschaften unter die Grundsatze des Fahrnis
erbrechts. 

1. Am starksten an den alten Grundlagen festgehalten hat das sachsische und 
friesische Recht. 1m Sachsenspiegel wird der engere Kreis noch in alter Weise 
dem weiteren gegenubergestellt, und im weiteren Kreis wird gemaB der Magschafts
zahlung geerbt (343, 271). Sachsische Stadtrechte bevorzugen noch die Geschwister 
vor den entfernteren Abkommlingen (278) und rechnen auch im weiteren Kreise 
noch der Magschaftszahlung entsprechend, indem sie z. B. Vettern und GroBonkel 
gleichstellen (277). Gleiche Grundsatze finden sich im friesischen Recht (279-281). 

2. Die Regel ist jetzt aber die der sog. Parentelenordnung (oben § 80) ent
sprechende Erbschaftsfolge (282, 283). Die Erbschaft geht an die dem Erblasser 
nachste Familienschaft, also zunachst an die des Erblassers selbst (die Kinder und die 
weiteren Abkommlinge, 1. Parentel), sodann die der Eltern (die Eltern, die Ge
schwister, die Neffen und Nichten usw., 2. Parentel), weiter die der GroBeltern 
(3. Parentel), der UrgroBeltern (4. Parentel usw.). Solange Verwandte einer naheren 
Parentel vorhanden sind, sind die Verwandten der weiteren Parentelen ausgeschlos
sen. Innerhalb der einzelnen Parentel schlieBt der dem Elternpaar naherstehende 
Verwandte die entfernteren aus. Das Eintrittsrecht blieb zunachst auf die erste 
Parentel beschrankt (344) und ist erst allmahlich in die zweite Parentel ubernommen 
worden, wo es aber selbst fUr Geschwisterkinder neben Geschwistern bestritten 
blieb. Auch erhielt sich vielfach die Teilung nach Kopfen (soviel Mund, soviel Pfund). 

3. Neben den beiden Haupterbfolgeordnungen seien noeh folgende erwahnt. 
a) Einige Reehte vererben naeh dem Dreiliniensystem: zunaehst an die Deszendenten, 

dann die Aszendenten, zuletzt die Seitenverwandten. 
b) Andere sehlieBen die Aszendenten ganz oder wenigstens hinsiehtlieh der Liegensehaften 

von der Erbfolge aus: Das Gut rinnt wie das Blut, les propres ne remontent pas. 
e) Einige Reehte gewahren den Gesehwistern einen Vorrang vor den Eltern, zumal dann, 

wenn der Erblasser und seine Gesehwister von den Eltern abgesehiehtet waren. 
d) Einige teilen den Naehla}3, wenn Abk6mmlinge fehlen, zur Halfte den vaterliehen, zur 

anderen Halite den miitterlichen Verwandten zu (franz. fente). 
e) FUr ererbte Grundstiieke bestand in friesisehen, frankisehen und sehweizerischen Rechten 

das sog. Fallreeht (ius recadentiae). Die Erbgiiter fielen, wenn keine Deszendenten, in manehen 
Rechten erst, wenn aueh keine Aszendenten vorhanden waren, an die Verwandtsehaftsseite 
zuriiek, von der sie herriihrten: paterna paternis, materna maternis; Erbgut geht wieder den Weg, 
daher es gekommen. 

4. Unter den Erben lassen weiter einige Rechte die Vater mag en den Mutter
magen vorgehen (345). Die Zurucksetzung der Frauen vor gleichstufigen Mannern 
hat sich zum Teil erhalten. Aber schon der Sachsenspiegel halt diese Regel nur fur 
den engeren Erbenkreis fest, wahrend bei den weiteren Verwandten gleichstufige 
Manner und Frauen zu gleichen Teilen erben (343). Zuerst in den Stadten, seit dem 
14. Jahrhundert allgemein, sind auch Tochter den Sohnen gleichberechtigt. Halb
geburt wurde der Vollgeburt nachgestellt. Nach dem Sachsenspiegel trat die Halb
geburt um einen vollen Grad zuruck (271). In anderen Rechten erbte sie neben der 
Vollgeburt, aber nur die Hal£te des Erbteils: sie erbt nur mit einer Hand, die Voll
geburt mit beiden Handen. 

Als Erbgrenze wurde vielfach der 7. Grad beibehalten (346). Zum Teil wird un
begrenzt geerbt. 

III. Die Neuzeit. Mit der Rezeption wurde das romische Intestaterbrecht 
zum gemeinen Recht. Danach erbten in der ersten Klasse die Deszendenten, in der 
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zweiten die Aszendenten, Vollgeschwister und Vollgeschwisterkinder, in der dritten 
die halbbiirtigen Geschwister und deren Kinder, 'in der vierten die iibrigen Ver
wandten nach Gradesnahe. Von den Partikularrechten haben sich nur wenige west
und siiddeutsche dem gemeinen Recht angeschlossen, meist wurde es erheblich 
modifiziert. So wurde vor allem die zweite Erbenklasse durch Einbeziehung der 
weiteren Nachkommen der Geschwister und Ausschaltung der entfernteren Aszen
denten zur zweiten Parentel verwandelt. Nach dem Vorbilde des gemeinen Sachsen
rechts wurde das Dreiliniensystem dahin fortgebildet, daB zuerst die Deszendenten, 
danach aIle Aszendenten, darauf die voll- und halbbiirtigen Geschwister und Ge
schwisterkinder und endlich alle Seitenverwandten nach Gradesnahe berufen waren. 
Durchgefiihrt wurde nach romischem Vorbild nun das Reprasentationsrecht auch 
in der zweiten Erbenklasse. 

Die neueren Kodifikationen sind sehr verschiedene Wege gegangen. Das 
ALR. hat 5 Klassen gebildet, indem es den Eltern die zweite Klasse anwies und daher 
die Voll- und Halbgeschwister je eine Klasse weiterriicken muBte; die hoheren 
Aszendenten lieB das ALR. mit den Halbgeschwistern zur Halfte in der vierten Klasse 
erben. Der CC. stellt dagegen wieder Eltern und Geschwister in die zweite und die 
iibrigen Aszendenten in die dritte Klasse. 

Die neueste Zeit ist wieder zur Parentelenordnung zuriickgekehrt, so schon 
ABGB. und Sachsisches BGB. und nun auch das geltende Recht. Das BGB. (1924ff.) 
teilt in seinen ersten drei Ordnungen (Parentel des Erblassers, der Eltern und der 
GroBeltern) nach Stammen, in der zweiten und dritten Ordnung auch nach Linien. 
In der vierten und den folgenden Ordnungen ist dagegen nur Gradesnahe ent
scheidend. Reprasentationsrecht gilt nur in den ersten drei Ordnungen. Dagegen 
ist es im ZGB. (457ff.) in allen Stammlinien durchgefiihrt. Die Erben werden in 
die Vater- und Mutterseite geteilt, Verwandte beider Seiten auf gleichen Stamm
linien erben zur Halfte, 458 Abs. 2,459 Abs. 2. Das Erbrecht endigt mit der dritten 
Parentel, nur haben gewisse weitere Verwandte eine lebenslangliche NutznieBung, 
466 (unten § 95). Dem BGB. fehlt eine Erbgrenze, sie ist rechtspolitisch wiin
schenswert. 

1m anglo-normannischen Recht galt fiir den GrundstiicksnachlaB nach Lehnsrecht das 
Parentelensystem mit Beschrankung auf die Leibeserben des ersten Erwerbers, mit AusschluB 
der Aszendenten und Bevorzugung der Manner. Diese Erbfolgeordnung ist erst 1833 modifiziert 
worden, besonders durch Zulassung der Aszendenten. Seit 1925 falIt die Erbschaft der Reihe 
nach an die Kinder, die Eltern, die Geschwister, die GroBelterIi, die Geschwister der Eltern, zu
letzt an den iiberlebenden Ehegatten. Nach dieser Erbgrenze falIt das Gut an die Krone. 

Schrifttum: s. oben zu § 80. Dazu: HUBER, Die schweizerischen Erbrechte, 1872. - OPET 
Die erbrechtliche Stellung der Weiber, 1888 (Gierkes Vnters.25). - FROMMHOLD, Beitrage 
zur Geschichte der Einzelerbfolge, 1889 (Gierkes Vnters.33). - HEYMANN, Die Grundziige 
des gesetzlichen Verwandtenerbrechts nach dem BGB., 1896. - BRUNNER, ZRG_ G. 21 (1900), 
S. 1. - GAL, Der AusschluB der Aszendenten von der Erbfolge und das Fallrecht, 1904 (Gierkes 
Vnters. 72). 

§ 94. Das Ehegattenerbrecht. 
I. Das altere Recht kennt kein Erbrecht der Ehegatten: das Erbrecht war auf 

die Blutsverwandten beschrankt. Die Entwicklung eines Ehegattenerbrechts be
ginnt schon in spatfrankischer Zeit (347) yom ehelichen Giiterrecht aus. Wenn nach 
Giitergemeinschaftsrecht dem iiberlebenden Gatten bei unbeerbter Ehe teilweise 
das volle Gesamtgut, bei beerbter Ehe zeitlich beschranktes Alleineigentum am 
Gesamtgut zukam (oben § 87), so konnte diese an sich ehegiiterrechtliche Regelung 
mehr und mehr als ZubiIligung eines Erbrechts aufgefaBt werden. Sie ist besonders 
in den Stadten friih nachweisbar (348). Auch in den Rechten der Verwaltungsge
meinschaft wurde dem Ehegatten ein Erbrecht, die spater sogenannte statutarische 
Erbportion, zugesprochen. Eine wichtige Rolle fiir den Ausbau des Ehegatten
erbrechts haben die Erbvertrage zwischen den Gatten gespielt. 
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n. Das gemeine Recht gewahrte nach romischem Vorbild dem Ehegatten nur 
ein sehr beschranktes Erbrecht: nur wenn uberhaupt keine Verwandten vorhanden 
waren (bonorum possessio unde vir et uxor), und weiter die Quart der bediirftigen 
Witwe. Dagegen haben die Partikularrech te das spatmittelalterliche Ehegatten
erbrecht festgehalten und weiter ausgebaut. Insbesondere geben die neueren Gesetz
bucher dem uberlebenden Ehegatten ein von dem jeweiligen Guterstande der 
Gatten unabhangiges Erbrecht. 1m einzelnen hatte freilich das Ehegattenerbrecht 
einen sehr verschiedenen Inhalt. Meist umfallte es eine Nachlallquote, deren Rohe 
sich verschieden gestaltete, je nachdem erbberechtigte Verwandte vorhanden waren. 
Vielfach verschaffte es aber auch den Niellbrauch am ganzen Vermogen des Vor
verstorbenen, ja ein Alleinerbrecht. Manchmal kann die statutarische Portion ganz 
oder teilweise entzogen werden, in anderen Rechten ist sie zugleich Pflichtteil. 

m. Nach geltendem Recht schliellt der Ehegatte weitere Verwandte aus. Nach 
BGB. erbt er neben Abkommlingen ein Viertel, neben Verwandten der zweiten Ord
nung und Grolleltern die Ralfte, sonst das Ganze, 1931. Pflichtteil ist nur die Ralfte 
des gesetzlichen Erbteils. Nach ZGB. kann der uberlebende Ehegatte neben Nach
kommen zwischen der Ralfte der Erbschaft zu NutznieBung oder einem Viertel 
zu Eigentum wahlen, dementsprechend auch bei Konkurrenz mit anderen Ver
wandten, 462. 

1m CC. erhielt der iiberlebende Ehegatte ein Erbrecht (als successeur irregulier) nur, wenn 
keine Mritiers Iegitimes vorhanden waren. Heute hat er einen lebenslanglichen NieBbrauch, 
neben Kindern an einem Viertel, neben sonstigen Verwandten an der Halfte des Nachlasses. In 
England erhalt der iiberlebende Ehegatte die fiir den personlichen Gebrauch bestimmte Fahrnis 
(personal chattels), weiter neben Kindern die Halfte, neben sonstigen Verwandten die volle Nutz
nieBung am ganzen Vermogen auf Lebenszeit. Fehlen Erbberechtigte, so erhalt er den ganzen 
NachlaB zu Eigentum. 

§ 95. Heimfallsrechte. 
I. Das altere Recht. Fehlt eine erbberechtigte Person, so fallt der NachlaB 

grundsatzlich an das Yolk heim. In der frankischen Zeit tritt an die Stelle des Volkes 
der Konig (349). In bezug auf erblose Grundstucke ging aber in frankischer Zeit 
noch das Reimfallsrecht des alten Sippenverbandes vor, der sich zur Dorfgenossen
schaft (vicinitas) gewandelt hatte. Nach alterem salischen Recht trat es schon ein, 
wenn keine Sohne vorhanden waren, spater nur, wenn auch Tochter, Bruder und 
Schwestern fehlten, endlich wurden die Rechte der Gemeinde von denen der Ver
wandten uberhaupt verdrangt und wurden zu bloBen Naherrechten (338 mit 340). 
So trat das Heimfallsrecht des Fiskus am erblosen NachlaB siegreich hervor. 

II. 1m Mittelalter wird das Heimfallsrecht des Fiskus am erblosen NachlaB zu 
den iura regalia gerechnet. Es ist mit diesen auf die Landesherren, zum Teil auch 
auf die Stadte und niederen Gerichtsherren ubergegangen. Die Entwicklung war 
partikular sehr verschieden. So wurde Z. B. in den Stii.dten vielfach der NachlaB 
zwischen der Stadt, dem Stadtherrn und den Kirchen oder denArmen geteilt (350), 
uber den Freiteil vgl. unten S. 161. Der NachlaB von Personen, die in Stiftern und 
Krankenhausern gestorben waren, wurde vielfach von der Anstalt eingezogen. 

Auch den Grundherren kam im Mittelalter ein Heimfallsrecht am NachlaB ihrer hof
horigen Leute zu. Es ging hervor aus einem alteren Erbrecht, das dem Freilassenden an dem 
Vermogen seiner Freigelassenen zustand, und hangt mit dem urspriinglichen Eigentum des 
Herrn an seinen Unfreien und den ihnen iiberlassenen Giitern zusammen. Wahrend es in seiner 
alteren Form sogar die Kinder ausschloB, tritt es im Mittelalter nur ein, wenn der hofhorige 
Mann ohne Nachkommen stirbt. Zunachst betraf es den ganzen NachlaB, spater nur mehr die 
Fahrnis, und regelmaBig erhielt der Herr auch von der Fahrnis nur einen Teil, den Buteil oder 
Sterbefall (351). 

m. In der neueren Zeit hat sich das Recht des Staates auf den erblosen NachlaB 
starker durchgesetzt. Freilich blieben vielfach zunachst noch Heimfallsrechte von 
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Patrimonialherren, Stadten und Korporationen bei Bestand. Das HeimfalIsrecht 
der Grundherren verschwand. 

1m geltenden Recht ist das Recht des Fiskus erhalten und zu einem echten ge
setzlichen Er brech t ausgestaltet worden (BGB. 1936, ZGB. 466); das ZGB. 
beschrankt es aber durch ein NutznieBungsrecht der UrgroBeltern und GroBeltern
geschwister. Der Fiskus alsErbe kann freilich die Erbschaft nicht ausschlagen 
(1942 Abs. 2). Landesrechtliche Anfallsrechte von Korperschaften, Stiftungen und 
Anstalten bleiben bestehen, EG. 138, 139. 

Scbrifttum: GIERKE, ZRG. 12 (1876), S. 430. - TOMASCHEK, Das HeimIallsrecht, 1882. -
KAmER, HeimIallsrecht des Fiskus nach liibischem Recht, 1902. - BAR, Z. WestpreuB. Gesch.
Ver. 51 (1909), S. 21. - BRUNNER, Zur Geschichte der iiJtesten germanischen Erbschaftssteuer, 
1911. - VON FISCHEL, Arch. osterr. Gesch. 106 (1915). - POLL, Das HeimfaIlsrecht auf den 
Grundherrschaften Osterreichs, 1921. 

§ 96. Erbrecht an Sondervermogen. 
I. Die Erhfolge in Leben. 1. Das altere deutsche Lehnrecht berief zur Erbfolge 

nur die Sohne, spater jedenfaIls nur die Deszendenten. Seitenverwandte und Aszendenten 
konnten nur durch Lehnsvertrag ein Erbrecht erhalten. Mit Riicksicht auf die Lehnsdienste 
wurde weiter das Erbe nicht zwischen gleichnahen Erben geteilt, vielmehr wurde nur ein 
Lehnserbe belehnt, in spaterer Zeit meist der altere Sohn. Doch konnte der Herr auch meh
reren Erben die Belehnung zu gesamter Hand erteilen; daraus entstand vielfach ein 
Anspruch mehrerer Sohne auf Gesamtbelehnung. Frauen waren der Lehnsdienste wegen 
von der Lehnserbfolge ausgeschlossen. Aber auch hier kamen Abweichungen auf dem Vertrags
wege, dann auch kraft Rechtssatzes vor, indem die Tochter, wenn Sohne fehlten, ein subsidiares 
Erbrecht erhielten oder gar neben den Sohnen erbten. 

2. Das langobardische Lehnrecht, das den Grundsatz der Unteilbarkeit aufgab, 
berief nach den Abkommlingen auch Seitenverwandte, nicht aber Aszendenten zur Lehns
folge. Von den Seitenverwandten (Agnaten) kamen nur solche in Betracht, ffir die das Lehen 
ein feudum paternum war: die also von dem ersten Erwerber oder wenigstens von einem friiheren 
Besitzer des Lehens abstammten. Die Seitenverwandten folgten nach Linealgradualfolge. 
Doch war die Geltung der Parentelenordnung bestritten. Die eine Meinung nahm reine Gradual
folge an, eine andere reine Linealfolge. Ihre Nachfolge war eine successio ex pac to et pro
videntia maiorum. Daraus ergab sich ein wichtiger Unterschied. Sukzedierte einAbkomm
ling, so muBte er, wenn ihm Lehen und AIlod anfielen, entweder beides annehmen oder beides 
ausschlagen. Er haftete also, wenn er annahm; auch fiir die AIlodialschulden des Erblassers, 
und zwar auch mit den Lehnsfriichten. Der Seitenverwandte konnte dagegen das Lehen an
nehmen und das AIlod ausschlagen, so daB die Haftung ffir die AIlodialschulden wegfiel. Denn 
er erschien nicht als Nachfolger des letzten Besitzers. Frauen blieben ausgeschlossen, doch 
fanden Ausnahmen statt. 

3. Das langobardische Lehnrecht wurde durch die Rezeption gemeines Recht; auch in die 
meisten Partikularrechte ging es iiber, wenngleich mit verschiedenen Abweichungen. So wurde 
in Deutschland gemaB dem theoretischen Streit, der sich an das langobardische Lehnrecht an
schloB, ffir das Lehnserbrecht teils die Parentelenordnung, teils die Gradual· oder Linealordnung 
(so ALR.) maBgebend. Soweit die Parentelenordnung zur Herrschaft kam, wurde sie vielfach 
mit der Primogeniturordnung derart verkniipft, daB unter mehreren gleichstufigen Linien 
die erstgeborene und in ihr wieder der Erstgeborene bevorrechtigt war. Auch fiir die Deszendenten 
setzte sich teilweise die successio ex pacta et providentia maiorum durch; solche Lehen steIlte 
man als Stammlehen (feudum ex pacto et providentia maiorum) den Er blehen (feudum 
hereditarium) gegeniiber; ffir diese wurde das Ausschlagungsrecht ganz beseitigt. Wahrend 
nach langobardischem Lehnrecht mehrere gleichnahe Erben Miteigentum nach Bruchteilen 
erhielten, galt in Deutschland die Gesamthandsnachfolge vielfach weiter. 

II. Die Erbfolge in Stammgiiter und Familienfideikommisse. 1. Die Erbfolge in 
Familienfideikommisse war Sondererbfolge kraft Anordnung des Stifters. Der Wille des 
Stifters bestimmte das Folgerecht des Berufenen. Die Nachfolge war eine successio ex pac to 
et providentia maiorum. Die Folgeordnung konnte der Stifter bestimmen. Fehlte eine 
Anordnung, so trat gesetzliche Erbfolge ein. Doch war die Erbfolge gewohnlich dahin geregelt, 
daB nur die ehelichen leiblichen und mannlichen Nachkommen des ersten Erwerbers vom Mannes
stamme berufen waren (vgl. oben § 3211 3 S.47). RegelmaBig hatte das hohere Alter den 
Vorzug, und zwar in der Form 

a) des Seniorats: bermen ist das alteste Mitglied der Familie ohne Beriicksichtigung des 
Grades der Verwandtschaft, 

b) des Majorats: berufen ist der dem Grade nach nachste Verwandte des letzten Besitzers, 
unter mehreren gleichnahen der alteste, 
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c) der Primogenitur: berufen ist gemaB der Parentelenordnung die dem letzten Besitzer 
nii.chste Parentel, innerhalb der Parentel die altere Linie, innerhalb dieser der Erstgeborene 
oder nach Reprasentationsrecht sein altester Sohn. 

Der Seniorat wurde in der neueren Gesetzgebung vielfach verboten (ALR.), der Majorat 
zur Regelform erhoben (ALR., ABGB.). Am starksten drang die Primogenitur durch. Selten 
nur kamen die Gegensatze der genannten Folgeordnungen Juniorat, Minorat, Ultimogenitur 
vor, haufiger als Erganzung der Primogenitur Sekundo, Tertiogenitur usw. Solche fiir die zweite, 
dritte usw. Linie bestimmte Fideikommisse fielen, wenn eine Linie ausstarb, an die vorhergehende. 

2. Die Erbfolge in Stammgiiter (oben § 32 IS. 47) war regelmaBig als Einzelerbfolge, 
und zwar im Sinne des Erstgeburtsrechts geregelt. 

Schrifttum: FROMMHOLD, ZRG. G. 33 (1912), S. 86. - MEREA, 0 mais antigo morgado de 
Portugal 1921. - HECK, Arch. ziv. Prax. NF. 9 (1928), S.186. 

m. Die Erhfolge in Bauerngtiter. 1. Das altere Recht. Die Teilung des 
Bauernguts unter gleichnahe Erben gemaB deutschen Erbrechts barg die Gefahr des 
Zerfalls des landlichen Grundbesitzes und der Entstehung unwirtschaftlicher Zwerg
giiter. So wurde es im Mittelalter iiblich, das Gut nur einem Erben, dem Anerben, 
zu iiberlassen, den meist der Vater bestimmte. Der Anerbe hatte dann die Miterben 
abzufinden. 1m Gebiete des Hofrechts bestimmten vielfach die Grundherren den 
Erben, der die anderen ausschloB. 

Die Grundgedanken des Anerbenrechts sind folgende. Von mehreren 
gleichnahen Erben kommt nur einer in Betracht (der Bauer hat nur ein Kind). Die 
Bestimmung erfolgt durch den Bauern oder durch den Grundherrn; kraft Gesetzes 
ist entweder der Alteste (Majorat) oder der Jiingste (Minorat) berufen. In Betracht 
kommen nur Deszendenten; Seitenverwandte und Aszendenten sind erst spat folge
fahig geworden. Frauen waren den Mannern nachgestellt; regelmaBig fiel das Gut 
an den Mann der berufenen Frau. War der Erbe minderj ahrig, so hatte die Witwe 
das Gut zu verwalten oder es wurde ein lnterimswirt (Setzwirt) eingesetzt, 
der das Gut wahrend der Minderjahrigkeit des Erben zu verwalten und danach wie 
ein NieBbraucher herauszugeben hatte. Das Gut konnte auf den Anerben auch bei 
Lebzeiten des Bauern iibergehen, dem dann eine Leibzucht (Altenteil) bestellt 
wurde. Immer muBte der Anerbe seinen Miterben abfinden. Doch wurde ihm haufig 
das Gut zu einem seinen Wert nicht erreichenden Preise iiberlassen. 

2. Die neuere Zeit. Das Anerbenrecht hat sich in manchen Teilen Deutsch
lands, besonders im Norden, bis in die neuere Zeit erhalten und ist seit der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts wieder im Aufstieg begriffen. Das BGB. hat die landes
gesetzlichen Vorschriften aufrechterhalten, EG.64. Anerbenrecht gilt vor aHem 
in PreuBen, Mecklenburg und Baden. Die Giiter werden entweder durch Eintragung 
in der Hoferolle oder Landgiiterrolle bestimmt oder es findet ein Vermerk im 
Grundbuch statt. Die Interimswirtschaft ist verschwunden. 1m iibrigen sind die 
Grundsatze des Anerbenrechts im wesentlichen erhalten geblieben. Vgl. auch ZGB. 
620ff. 

Scbrifttum: RUNDE, Die Lehre von der Interimswirtschaft, 1832. - VON MIASKOWSKI, Das 
Erbrecht und die Grundeigentumsverteilung im Deutschen Reich, 1882/84. - FROMMHOLD, 
Die rechtliche Natur des Anerbenrechts, 1886. - VON DULTZIG, Das deutsche Grunderbrecht, 
1899 (Gierkes Unters. 58). - SERING, Die Vererbung des landlichen Grundbesitzes im Konig
reich PreuBen, 1897ff. - GUGGENHEIM, Das bauerliche Erbrecht des ZGB., 1909. - RORIG, 
Z. Ver. Liib. Gesch. 14 (1912), S. 137. - REINECKE, Die Entwicklung des bauerlichen Erbrechts 
in der Provinz Westfalen, 1912. - HILLER, Das bauerl. Anerbenrecht in Wiirttemberg, Arch. 
ziv. Prax. 120 (1922), S. 281. - STEINBACH, Beitr. zur bergischen Agrargeschichte, 1922. 

§ 97. Das Noterbrecht. 

I. 1m iilteren deutschen Recht ist das Hausvermogen durch die Anwartschafts
rechte der Erben gebunden; solI dariiber verfiigt werden, so bedarf es ihrer Zu
stimmung. Nur iiber einen Freiteil wird dem Erblasser selbstandig zu verfiigen 
gestattet. Der Erbanspruch war also unmittelbar durch die Anwartschaftsrechte 
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gesichert (352). Erst im spateren Mittelalter sind die Anwartschaftsrechte verfallen, 
der Erblasser erhalt die volle Verfiigungsfreiheit (unten § 98ff.). Die Erbanspriiche 
bediirfen daher einer neuen Sicherung. 

II. So nahm man das romische Noterbenrecht auf. Aber nicht das formelle 
Noterbenrecht, die Verpflichtung, den Miterben ausdriicklich im Testament zu er
wahnen, sondern nur ein neugestaltetes ma terielIes, das gewissen Erben als Mit
erben einen unentziehbaren Pflichtteilsanspruch in Rohe einer Quote ihres gesetz
lichen Erbanspruchs gewahrte. Der Pflichtteilsanspruch kam den Deszendenten, 
Aszendenten, Geschwistern und dem iiberlebenden Ehegatten zu. Bei der Ausge
staltung des Pflichtteilsanspruchs ist man verschiedene Wege gegangen. Nach dem 
Vorbilde des gemeinen Rechts gewahrte man dem im Testament Ubergangenen 
oder ungeniigend bedachten Noterben nur einen 0 bligatorischen Anspruch 
gegen die Testamentserben in Rohe des Pflichtteilsanspruchs. Das ist der Stand
punkt des ALR. und des BGB. (2303). Dagegen schrankte der CC. die Verfiigungs
freiheit des Erblassers derart ein, daB er nur iiber den seinen Erben nicht vorbe
haltenen Teil, den Freiteil, verfiigen konnte: der Erbe wird also kraft Gesetzes 
Miterbe in bezug auf den Pflichtteil. Dem entspricht die Regelung des ZGB. 470. 
Den Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen hat das BGB. auf die Abkommlinge, 
Eltern und den Ehegatten eingeengt. 

In England galt im Mittelalter fiir Grundstiicke das Anwartschaftsrecht, fiir Mobilien ein 
Pflichtteilsrecht fiir Witwen und Kinder. Seit dem 16. Jahrhundert beginnend setzte sich die 
Testierfreiheit durch, so daB England heute keinerlei Noterbrecht kennt. Frau und Kinder sind 
gegen Enterbung nur durch Ehevertrage geschiitzt. 

Schrifttum: KOHLER, Das germanische Noterbrecht und seine Geschichte in den coutumes 
1900. - DE LAPLANCHE, La reserve coutumiere dans l'ancien droit fran9ais, 1925. 

II. Abschnitt. 

Die gewillkurte Erbfolge. 
§ 98. Erbengedinge nnd Vergabnngen von Todes wegen. 

1. Das Erbengedinge. Nach germanischem Recht ist alles Vermogen in der 
Blutsverwandtschaft gebunden, Verfiigungen von Todes wegen sind unbekannt: 
nullum testamentum. Dem geborenen Erben kann seine Anwartschaft weder ge
nommen noch verkiirzt werden. Anders lag es indessen, wenn kein E r b e vo r han den 
war, gewiB ein seltener Fall. Auch hier kann der Erblasser nicht iiber sein Vermogen 
verfiigen, das ware ein VerstoB gegen die bestehenden HeimfalIsrechte. Wohl aber 
kann er sich einen gekorenen Erben setzen, damit er ihm das Totenopfer 
bringe; dem fallt dann auch der N achlaB zu. Ein solches Erbengedinge bedarf daher 
der Zustimmung des Heimfallsberechtigten. Es muB in offentIicher Gerichtsver
sammlung vor sich gehen, in den Formen der Adoption. Bei den Langobarden iiber
reicht der Erblasser einen Speer zunachst einem Biirgen, der ihn an den gekorenen 
Erben weitergibt (gairethinx, 353). Ahnlich diirfte der Ritus der alteren salis chen 
Affatomie gewesen sein (354). 

Mit den heidnischen Totenopfern bekampft die christIiche Kirche auch das Erben
gedinge. So erscheint die Affatomie schon im salischen Volksrecht mit gewandeltem 
Inhalt. Der Speerbiirge wird zum Salmann, dem der Erblasser sein Vermogen durch 
festuca zu treuen Handen iibertragt; er gibt es dann in Jahresfrist im echten Ding 
dem Erben weiter, im spateren Recht erst nach dem Tod des Erblassers. Das Erben
gedinge wird damit zu einem sachenrechtIichen Rechtsgeschaft und leitet 
so zu den Vergabungen von Todes wegen iiber. 

II. Die Vergabungen von Todes wegen haben ihren Ausgangspunkt in der Ent
stehung eines Freiteils. 
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Dieser geht auf die Anschauung der Kirche, besonders auf die Lehren Augustins 
zuriick (355). Es ist das fromme Werk, das Almosen, dem siihnende und verdienende 
Kraft zukommt, das himmlischen Lohn schafft. Gib den armen Erdenpilgern fiir ihre 
Erdenreise, und Du wirst es im Jenseits mit hohem Zins wieder erhalten. Gib also 
der Kirche, als der Tragerin der christlichen Caritas. Damit entziehst Du nicht, was 
Deinen Sohnen zukommt. Denn Du sollst Christus in den Kreis Deiner Sohne ein
beziehen. Er soU mit ihnen Miterbe sein. Ein Sohneskopfteil kommt Christus zu. 
Die Lehre Augustins wirkte auf die Praxis im romischen Reich ein, ebenso wie in den 
neuen germanischen Staaten. Die zu Christen gewordenen Germanen wollten nicht 
hinter ihren romischen Glaubensgenossen zuriickstehen. Es wird dem Hausvater 
gestattet, ohne die Zustimmung der wartberechtigten Erben iiber einzelne Stiicke 
aus dem Hausvermogen, ja geradezu iiber einen ideellen Anteil am Hausvermogen 
zum Heile seiner Seele zu verfiigen (355a): ein grundsatzliches Abgehen vom Ge
danken der Hausgemeinschaft, fehlt ihr doch, solange die gesamte Hand dauerte, die 
Vorstellung getrennter Anteile. Eine solch prinzipielle Neuerung bedurfte schwer
wiegender Griinde. Sie lagen in der eigenen Sorge um das Seelenheil und dem Gebot 
der Kirche (355b); diese verweigerte Absolution und Begrabnis dem, der ohne Ver
gabung an die Kirche gestorben. war. So entsteht der Freiteil als Seelteil, der sich 
zum kirchlichen Pflichtteil ausbaut. Germanischen Grundsatzen gemaB. bedarf der 
Vater der Abschichtung von seinen Sohnen, bevor er iiber den Freiteil verfiigen 
kann. Doch gestatten schon friihe Volksrechte nach romischem Vorbild die Ver
fiigung aus ungeteiltem Gemeinschaftsgut, die spater allgemein durchdringt (356). 

1m einzelnen ist der Freiteil in den germanischen Staaten nach Zeit der Ent
stehung und Umfang seiner Hohe verschiedene Wege gegangen. Seinem augustini
schen Ursprung entspricht der Freiteil einem Sohneskopfteil. So betragt im lango
bardischen Recht um 700 der Freiteil des Vaters neben einem Sohn die Halfte, 
neben zwei Sohnen ein Drittel, neben drei Sohnen ein Viertel usw. (356a, 356b). 
Anderwarts ist der Freiteil des Vaters auf ein Drittel (so im frankischen, 356c) oder 
ein Fiinftel (so im westgotischen, 356d) festgesetzt. In Teilen des germanischen 
Nordens ist im 12. Jahrhundert der Freiteil in Gestalt des Hauptzehnts aus einem 
kirchlichen Zwangszehnt entstanden. Der Hauptzehnt begegnet als Freiteil im 
Mittelalter auch sonst, besonders in sachsischen Stiidten (356e); im iibrigen konnten 
die Sachsen den von Karl dem GroBen ihnen auferlegten Kirchenzehnt wieder be
seitigen, so daB hier ein Freiteil gegen das Beispruchsrecht nicht durchdringen konnte. 

Vom Freiteil zu scheiden ist der Totenteil. Er ist die Totenausstattung, die in germanischer 
Zeit dem Toten mit in das Grab gegeben wurde. Sie bestand in den Gegenstanden seines person
lichen Bediirfnisses, besonders in denen, die er selbst erworben hatte. Die Kirche bekampfte diese 
heidnische Sitte. Da sie den Seelenkult iibernahm, setzte sie es mit Kirchenstrafen durch, daB der 
Totenteil als Seelgerat an die Kirche fiel (356f). Dieses mortuarium kam vor allem als Heergewate 
vor; in nicht ritterlichen Kreisen ging es haufig auf das beste Gewand und das beste Stiick Vieh 
(Besthaupt, 356g). Das Seelgerat steht neben dem Freiteil (356h) und wird selbst dann von ihm 
auseinander gehalten, wenn beide in einer Verfiigung zusammentreffen. 

Wie der Freiteil kirchlichen Ursprungs war, so war das romische Testament fiir 
die Form der Verfiigung das natiirliche Vorbild. Aber es drang nur im westgotischen 
und burgundischen Recht durch. Sonst gelang es, aus eigenen Rechtsgedanken eine 
besonders geartete Form der donatio pro anima zu entwickeln. Sie war germanische 
Schenkung mit Auflage. Sie war keine erbrechtliche letztwillige Verfiigung, sondern 
ein gegenwartig wirkender sachenrechtlicher Vertrag, daher unwiderruflich (357). 
Vollzogen wurde sie meist durch traditio cartae, oU mit Zuziehung eines Salmanns 
(357a). Dabei erhielt entweder der Beschenkte sofort Gewere und Eigentum, wahrend 
dem Schenkgeber nur Leiherecht undNutzungsgewere verblieben (sog. Schenkung 
mit Vorbehalt des NieBbrauchs [357b], vgl. oben § 37). Oder die Schenkung 
war befristet, so daB sie erst mit dem Tode des Vergabenden wirksam werden soUte; 
der Beschenkte erhielt zunachst eine anwartschaftliche Eigengewere (sog. donatio 
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post obitum, 357c). Wirtschaftlich identisch, werden bcide Formen spater auch 
rechtlich nicht mehr unterschieden. 

1m Mittelalter hat die Vergabung von Todes wegen ihren Anwendungsbereich 
standig ausgedehnt. Der Gedanke des Freiteils und der kirchlichen Anspriiche auf 
diesen beginnt zu verblassen. Neben die Seelgeratstiftung tritt die Vergabung 
unter Verwandten oder Ehegatten (357d) , die vielfach das ganze Vermogen 
oder eine Quote erfaBte. Haufig begriindete der Erblasser mit dem Bedachten eine 
Gemeinderschaft an seinem Vermogen, das nach seinem Tode dem iiberIebenden 
Bedachten anwuchs. Diese Gemachte sind grundsatzlich Liegenschaftsverga
bung; Fahrnisvergabung im Siechbett blieb beschrankt und bedurfte jedenfalls 
immer der Ubertragung leiblicher Gewere (donner et retenir ne vaut, 358). Ais Liegen
schaftsvergabung erfolgte sie besonders in Norddeutschland im gehegten Ding (358a); 
die wartberechtigten Erben konnten widersprechen. Die richterliche Friedewirkung 
verschaffte die rechte Gewere. Dagegen hat man in Siiddeutschland schon bald auch 
auBergerichtliche Gemachte unter Brief und Siegel anerkannt. Solche sachen
rechtliche Geschafte ohne erbrechtliche Wirkung blieben bis zum 16. Jahrhundert 
in Gebrauch. Daneben aber entstanden aus den alten Formen neue erbrechtliche 
Geschafte: die Erbvertrage und Testamente. 

Schrifttum: PAPPENHEIM, Launegild und Gairethinx (Gierkes Unters. 14), 1882. - HUBNER, 
Die donationes post obitum u. die Schenkungen mit Vorbehalt des NieBbrauchs (Gierkes Unters. 
26), 1888. - RICHARD SCHMIDT, Die Affatomie der lex Salica, 1891. - SCHUPFER, Thinx e Affa
tomia, 1892. - GMUB, Entwicklung der Jetztwilligen Verfiigungen nach den Rechtsquellen des 
Kantons St. Gallen, 1894. - BRUNNER, Der Totenteil in german. Rechten, ZRG. G. 19 (1898), 
S. 107£{. -BARTSCH, Amira-Festschrift 1908, S. 1. -GAL, ZRG. G. 29 (1908), S. 225. -KOGLER, 
Brunner-Festschrift 1910, S.175. - MULLER, Thiir.-sachs. Z_ f. Gesch. u. Kunst I (1911), 
S. 71, 187. - RIETSCHEL, ZRG. G. 32 (1911), S. 297. - EHRENZWEIG, Die Schenkung auf den 
Todesfall, 1911. - FALCO, Le disposizioni pro anima 1911. - LEDERER, Verfiigungen auf den 
Todesfall nach dem mittelalterl. Wiener Stadtrecht, 1913. - HENRICI, -Uber Schenkungen an die 
Kirche, 1916. - RAUCH, ZRG. G. 38 (1917), S.269. - RIETSCHEL bei Hoops 4, S.338. -
SCHONFELD, Vollstreckung der Verfiigungen von Todeswegen, ZRG. G. 42 (1921), S.240ff. -
KILCHMANN, Die Verfiigungen von Todes wegen nach den aargauischen Rechtsquellen, 1928. 
Grundlegend jetzt die Arbeiten von ALFRED SCHULTZE, ZRG. G. 35 (1914), S. 75; 38 (1917), 
S. 301; Das Testament Karls d. Gr., Gedachtnisschr. f. v. Below (1928), S. 47; Augustin und 
der Seelteil d. german. Erbrechts, Studien z. Entstehungsgesch. d. Freiteilrechts, 1928; ZRG. G. 50 
(1930) S. 376. - Vgl. weiter BRUCK, Die Schenkung auf den Todesfall im griech. u. rom. Recht, 
zugl. ein Beitr. z. Gesch. d. Testaments, 1909; Totenteil und Seelgerat, 1926. 

§ 99. Erhvertrage und Testamente. 
I. Erbvertrage. 1. Aus den sachenrechtlichen Geschaften auf den Todesfall ent

wickeln sich erbrechtliche, indem der Vertrag auf Begriindung oder Be
seitigung des Erbrechts gerichtet wird. Solche Erbvertrage kamen schon im 
spiiteren Mittelalter besonders zwischen Ehegatten in Gebrauch. Dem romischen 
Recht waren sie unbekannt. Dennoch hat die Theorie des gemeinen Rechts sie an
erkannt und ihr juristisches Wesen klar umrissen; sie hat die Praxis beherrscht. So 
sind die Erbvertriige auch in die Kodifikationen iibergegangen; doch konnen nach 
ee. nur Verlobte in Verbindung mit einem Ehevertrag, nach ABGB. nur Ehegatten 
Erbvertrage abschlieBen. 

2. Arten. a} Die Erbeinsetzungsvertrage sind auf Begriindung eines neuen 
oder Sicherung eines bestehenden Erbrechts gerichtet. Sie konnen zugunsten nur 
des einen oder beider Vertragsteile oder auch zugunsten eines Dritten vereinbart 
werden. Zwischen Ehegatten war die gegenseitige Er beinsetzung iiblich (359), 
ebenso boi Erbverbriiderungen zwischen Familien oder Linien hochadeliger Hauser 
(fiir den Fall des Aussterbens des einen). Die Vertrage erfassen entweder den ganzen 
NachlaB oder eine Quote; beziehen sie sich nur auf einzelne Gegenstiinde, so wird 
kein Erbrecht, sondern nur ein Vermiichtnisanspruch begriindet (V erm ii ch t nis
vertrag). 1m Gegensatz zum gemeinen Recht verlangen die neueren Gesetze be-
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stimmte Vertragsformen, meist Schriftlichkeit oder Gerichtlichkeit; das geltende 
Recht schreibt, wie schon das ALR. und das ABGB., die offentliche Testamentsform 
,"or. Die Wirkung des Vertrags ist eine er brech tliche, tritt also erst mit dem Tode 
des Erblassers ein. Dieser ist daher bei Lebzeiten in der Verfiigung iiber sein Vermogen 
unbeschrankt, nur kann er den Erbvertrag als solchen einseitig weder widerrufen 
noch andern. Weitergehend sicherten einige Rechte den Vertragserben durch das 
Recht zur Anfechtung gewisser (besonders schenkweiser) Verfiigungen; das BGB. 
gibt ihm nur einen auf bestimmte Falle beschrankten Bereicherungsanspruch. 

b) Der Er bverzich t als vertraglicher Verzicht auf ein bestehendes Erbrecht, 
kam schon im Mittelalter haufig vor (vgl. 305), bei Abschichtung von Sohnen odeI"' 
Verheiratung von Tochtern. Er konnte mit dem Erblasser oder unmittelbar mit 
den Begiinstigten abgeschlossen werden. RegelmaBig wurde formeller AbschluB, 
vielfach Gerichtlichkeit verlangt (359a). Hieran hat das neuere Recht im Gegen
satz zum gemeinen festgehalten; das geltende Recht fordert gerichtliche oder no
tarielle Form. Der Vertrag kann heute nur noch mit dem Erblasser selbst ab
geschlossen werden. Durch den Verzicht hort der Verzichtende auf, Erbe zu sein. 
Der Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht wirkt nach deutschem Recht (im Gegen
satz zum gemeinen) im Zweifel auch fiir die Nachkommen des Verzichtenden. 

1m Adelsrechte bezweckte der Erbverzicht der Tochter (und der jiingeren Sohne) die 
Zusammenhaltung der Familiengiiter. Die Ttichter muBten bei der Verheiratung auf ihr Erb
recht verzichten, haufig aber nur beschrankt, zugunsten des Mannesstammes. Bei Aussterben 
des Mannesstamms sprach dann die altere Praxis die Erbschaft der verzichtenden Tochter und 
ihrer Linie zu (Regredienterbin), die jiingere der Tochter oder dem nachsten Verwandten des 
letzten Besitzers (Erbtochter). 

Sehrifttum: BESELER, Die Lehre von den Erbvertragen, 1835/40. 

II. Testamente. 1. Dem alteren Recht waren einseitige letztwillige Verfii
gungen unbekannt. Doch wurden in frankischer Zeit Seelgeratstiftungen auch 
ohne Vertrag und ohne sofortige sachenrechtliche Wir~ung ala erbrechtlich wirksam 
behandelt. Es galt als selbstverstandlich, daB der Erblasser iiber den FreiteiI zum 
Heile seiner armen Seele verfiigte; die Kirche erzwang diese Verfiigungen mit ihren 
Machtmitteln und setzte sich fiir ihre Wirksamkeit ein. Das romische Testaments
recht wirkte hierbei nach, das die Kraft des einseitigen letzten Willens anerkannte. 
Diese Testamente alteren Stils blieben auf die Seelberatung beschrankt, und 
erst im Hochmittelalter ist man dariiber hinausgegangen, in manchen Gebieten, 
besonders in Sachsen, freilich nur zogernd. 

Auch hierbei war die Kirche nicht ohne EinfluB, die schon friih die Testamente 
der Geistlichen zur Anerkennung brachte und fiir die Testierfreiheit eintrat (360). 
Wichtiger aber war, daB der Gedanke des Hausvermogens verblaBte und die Ver
fiigungsmacht des einzelnen iiber sein Eigentum immer starker durchgriff. So ent
wickelte das deutsche Recht besonders in den Stadten aus eigenem Gedankengut 
Testamente jiingeren Stils: einseitige und widerrufliche letztwillige Ver
fiigungen zu beliebigen Zwecken. Es hat dabei grundsatzlich an dem Erfordernis 
der {)ffentlichkeit der Verga bung festgehalten; verlangt wurde Errichtung 
des Testaments vor Gericht oder Rat oder wenigstens seine Vorlegung durch den 
Testator (360a). Nur bei schwerer Krankheit wurde auf sein Erscheinen vor der 
Obrigkeit verzichtet und die Erklarung des letzten Willens vor einer Abordnung fiir 
geniigend erklart (360b). Doch machte sich der Einflu.B des wesentlich formfreieren 
Klerikertestamentes vielfach geltend, und insbesondere wurde die Errichtung vor 
dem Pfarrer und zwei Zeugen haufig angewandt (361), aber noch im 15. Jahrhun
dert meist verboten. Seit Beginn des 14. Jahrhunderts werden von Notaren Testa
mente errichtet. Wesentlich fiir dieses deutsche Testament war, daB es (im Gegen
satz zum romischen) die Einsetzung eines Erben nicht verlangte, sondern 
sich auf die Verfiigung iiber einzelne Gegenstande des Nachlasses beschranken 
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konnte (362). Soweit keine letztwillige Verfiigung vorlag, fand gesetzliche Erbfolge 
statt; gesetzliche und testamentarische Erbfolge konnten also im gleichen Erbfall 
nebeneinander bestehen. 

2. Das neuereRecht. Seit der Rezeption hat das romische Testamentsrecht 
starken EinfluB gewonnen. Als Testamentsform wurde das justinianische Privat
testament mit sieben gebetenen Zeugen rezipiert, ohne praktisch vorzudringen. Viel
mehr hielt man an der offentlichen Testamentserrichtung im wesentlichen 
fest. Neben dem gerichtlichen Testament, das vor Gericht erklart oder dem Richter 
in einem Schreiben iibergeben wurde, war das in gleichen Formen errichtete nota
rielle Testament anerkannt. Beide wurden von den Kodifikationen iibernommen. 
Das Privattestament des gemeinen Rechts wurde von manchen Rechten durch 
Kiirzung der Zeugenzahl vereinfacht. Das franzosische und osterreichische Recht 
beseitigten die Zeugen ganz und anerkannten das private eigenhandige Testament 
ohne Zeugen. Daneben wurden erleichterte Testamentsformen (fUr Sol
daten, fUr das Land, fUr Seuchenzeiten, fiir die Seefahrt) ausgebildet. Das geltende 
Recht hat neben den offentlichen Testamentsformen das private eigenhandige Testa
ment und die auBerordentlichen Testamentsformen iibernommen. 

Rezipiert wurde der Satz des romischen Rechts, daB jedes Testament eine Erb
einsetzung enthalten miisse (heredis institutio est caput et fundamentum 
testamenti). Er ging in die meisten Partikularrechte iiber (ALR., ABGB.). Aber 
auch dann waren Verfiigungen ohne Erbeneinsetzung meist als KodiziIle giiltig. 
Einzelne Rechte haben aber das Erfordernis der Erbeneinsetzung iiberhaupt nicht 
aufgenommen, und dem ist das geltende Recht gefolgt. 

Der ee. kennt nur Legate. Sie konnen auf den GesamtnachlaB (legs universels), auf einen 
realen oder ideellen Nachla.Bteil (legs it titre universe l ) oder auf bestimmte Gegenstande (legs it 
titre particulier) gerichtet sein. Auch wem der ganze NachlaB zugewendet ist, bleibt lE~gataire; 
heritier ist ausschlieBlich der gesetzliche Erbe. 

Das englische Testament kennt keine Erbeinsetzung, jede letztwillige Verfiigung ist Ver
machtnis (legacy); wird Land vermacht, so spricht man von devise. Es ist giiltig, wenn es schrift
lich vom Testator mit zwei Zeugen beurkundet ist. 

3. Gemeinschaftliche Testamente kamen seit dem 14. Jahrhundert zwi
schen Ehegatten in Gebrauch (362a). 1m gemeinen Recht war ihre Rechtsnatur 
streitig; vieIfach wurden sie als Erbvertrage behandelt. Man unterschied die bloB 
gemeinsamen Testamente (testamenta simultanea), die nur zwei Testamente 
auBerlich verbinden, von den gemeinschaftlichen (testamenta reciproca), in 
denen sich zwei Personen gegenseitig zu Erben einsetzen; im zweiten Fall konnen 
die beiderseitigen VerfUgungen so voneinander abhangen, daB Widerruf oder Aus
fUhrung der einen auch fur die andere entscheidend ist (t. correspectiva). Manche 
Kodifikationen haben sie allgemein zugelassen, andere vollig ausgeschlossen (so 
ee.). Das ALR. und ABGB. gestatten ihre Anwendung unter Ehegatten, so auch 
das BGB. 

Scbrifttum: PAULI, Abh. aus dem Liibischen Recht 3,1841. - v. WySS in Z. f. schweiz. Recht 
65 (1875), S. 68ff. - DEMUTH, Die wechselseitige Verfiigung von Todes wegen (Gierkes Unters. 
65), 1901. - O. LONING, Das Testament im Gebiete des Magdeburger Stadtrechts (Gierkes 
Unters. 82), 1906. - PAPPENHEIM, Festgabe fiir den 28. Deutschen Juristentag, 1906. - SCHREI
BER, Das Testament des Fiirsten Wolfgang von Anhalt, 1913 (Beyerles Beitr. 9, 2). - RIETSCHEL 
bei Hoops 4, S. 311. - HEYMANN, Das Testament Friedr. Wilhelms III., 1925. Eine Geschichte 
des KaIner Testaments ist in Vorbereitung. 

§ 100. Testamentsvollstrecker. 

1. Das altere Recht. Schon die altesten Formen der Vergabungen von Todes 
wegen hatten einen Salman angewandt. Auch spater wurde der Seelteil haufig 
zunachst an einen Salmann tradiert, der erst am Begrabnistage die bedachte kirch
liche Anstalt zu investieren hatte. Der Salmann erhielt Eigentum und Gewere am 
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Seelteil, aber nur zu treuen Handen; er war dem Schenker nach seinem Tode zur 
Ausfiihrung der Schenkung verpflichtet. 

Nach Ausbildung des Testaments wird der im Testament yom Erblasser bestellte 
Salmann zum Testamentsvollstrecker. Auch hier erhielt er Gewere und Eigen
tum, ja es blieb noch Gebrauch, ihm bei der Testamentserrichtung durch Tradition 
die gegenwartige oder eine durch den Tod des Testators aufschiebend bedingte 
Gewere zu bestellen. Jedenfalls kamen ihm Gewere und Eigentum am NachlaB 
mit dem Erbfall zu. Denn der Testamentsvollstrecker war Erbe, Erbe zu treuer 
Hand (363). Die ihm testamentarisch anvertrauten NachlaBgegenstande kamen in 
sein Eigentum, er verfiigte iiber sie wie iiber eigne. Wie der Inhalt der Testamente, er
weiterten sich auch seine Befugnisse standig. Er hatte Schulden und Vermachtnisse 
zu erfiillen, den NachlaB zu liquidieren und zu verteilen, vielfach auch das Begrabnis 
zu besorgen und die Kinder zu bevormunden. DaB er hierbei den Bestimmungen des 
Testators nachkam, wurde durch die Treue garantiert, zu der sich der Testaments
vollstrecker dem Toten gegeniiber verpflichtet fiihIte, als dessen Beauftragter er er
schien. Doch geniigte diese Bindung bald nicht mehr. Weltliche wie geistliche Obrig
keit begannen, ihn ihrer Aufsicht zu unterstellen, verlangten Inventarerrichtung und 
Sicherheitsleistung. Seine Stellung wurde mehr und mehr als Am t betrachtet. 

II. Das neuere Recht. Das romische Recht kannte keine Testamentsvollstrecker. 
Doch hielten auch nach der Rezeption die Partikularrechte an dem alten Institut 
fest. Seine rechtliche Natur war in der Theorie lebhaft umstritten. Man erklarte 
ihn als Beauftragten des Erben oder des Erblassers, als Vertreter des Erblassers oder 
des Nachlasses, als Beamten. In Wahrheit ist er Treuhander im Sinne des deut
schen Rechts, der in eigenem Namen, aber im Interesse der Erben nach den Wei
sungen des Testators tatig wird. Er ist heute nicht mehr Erbe, auch nicht Be
amter, doch untersteht er der Aufsicht des NachlaBgerichts. Auch ist er den Erben 
und Vermachtnisnehmern fiir die Durchfiihrung seiner Aufgabe verantwortlich, vgl. 
BGB.2197ff., ZGB.517f. 

In England ging seit dem 12. Jahrhundert der FahrnisnachlaB an den Bischof oder einen im 
Testament ernannten executor als Universalnachfolger mit der Verpflichtung, den NachlaB zu 
verwalten und zu verteilen. Seit dem 14. Jahrhundert ist der nachste Verwandte zum administra
tor zu bestellen, wenn kein executor im Testament bestimmt war. Erst seit 1897 wurde dem 
Testamentsvollstrecker auch der ImmobiliarnachlaB zu treuhanderischer Verwaltung und Ver
teilung iibergeben. Reute (seit 1925) wird der Testamentsvollstrecker treuhiinderischer Eigen
tUmer des gesamten Nachlasses, mit Ausnahme von settled land, fiir das besondere Treuhander 
als Erbschaftsverwalter eintreten. 

Schrifttum: BESELER, Von den Testamentsvollziehern, Z. f. deutsches Recht 9 (1845), 
S. 144ff. - ALFRED SCHULTZE, Die langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testa
mentsvollstreckung (Gierkes Unters.49), 1895. - CAILLEMER, Origines et developpement de 
l'execution testamentaire, 1901. Vgl. Schrifttum zu § 12. Vgl. auch BRUCK, Griinhuts Zeitschr. 
40 (1914), S.533. 

II. Teil. 

Die Rechtsstellung des Erben. 
§ 101. Der Erbschaftserwerb. 

I. Das liltereRecht. Die Erbschaft geht mit dem Augenblick des Todes 
des Erblassers auf den Erben iiber. Dieser Satz hat seine Wurzeln in der 
alten Hausgemeinschaft; hier wuchs der Anteil, der mit dem Tode eines Hausgenossen 
frei wurde, den iibrigen Gesamthandern an. Mit der Ausbildung des Erbrechts ergab 
er sich fiir den engeren Erbenkreis ohne weiteres und wurde auch bei Vererbung 
im weiteren Kreise sowie fiir den gewillkiirten Erben zur Anwendung gebraeht. 
Der Tote selbst ist es, der den Erben in die Erbsehaft einsetzt: Der Tote erbt den 
Lebendigen. Er verschafft ihm die Gewere: Ie mort saisit Ie vif. Es gibt im deutschen 
Recht keine hereditas iaeens. Aueh der Anwesende, ja der unbekannte Erbe erlangt 
mit dem Anfall (angevelle) Eigentum und wenigstens ideelle Gewere. 
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Es bedarf daher nicht einmal der Kenntnis des Erben yom Erbfall, geschweige 
denn einer Annahme oder Besitzergreifung (364). Dennoch ist eine formliche Be
sitzergreifung ublich geworden, vor allem fUr den beim Erbfall abwesenden Erben, 
der durch Besitzergreifung seine ideelle Gewere zur leiblichen wandelte und die Ent
stehung einer rechten Gewere anderer Erbanwarter hinderte (364a). 

Daran hat sich im Hochmittelalter eine gerichtliche Erbeinweisung an
geschlossen, die sich allmahlich uber ganz Deutschland verbreitete. Sie war zu
nachst auf einzelne Falle beschrankt. 1m FaIle des Erbschaftsprozesses wurde z. B. 
ein Erbanwarter yom Gericht provisorisch in die Gewere eingewiesen, nachdem 
das Gericht die Erbanwartschaft summarisch gepriift hatte; in den Niederlanden 
wurde das Vorverfahren im Sterbehaus selbst abgehalten, wobei der Erbansprecher 
am Sterbehause einen Anefang vornahm (Sterbehausrecht). Oder das Gericht hatte 
den NachlaB bereits in Verwahrung genommen, weil der Erbe abwesend oder uber
haupt unbekannt war (365). Auch dann wurde der sich meldende Erbe nach Prufung 
seines Erbrechts, vielfach gegen Sicherheitsleistung, yom Gericht in die Erbschaft 
eingewiesen. Die Besitzeinweisung war regelmaBig nur innerhalb Jahr und Tag 
zulassig; bei Besitzergreifung durch einen Dritten schon deshalb, weil der Dritte dann 
die rechte Gewere erlangte. Nach Ablauf der Frist kam nur noch die Erbschaftsklage 
in Betracht. 1m Spatmittelalter haben manche suddeutschen Rechte begonnen, 
di3 NachlaBregelung in allen Fallen der Obrigkeit zu uberlassen; dann bedurfte der 
Erbe stets der gerichtlichen Einweisung. 

Nicht die Besitzergreifung, wohl aber die Auseinandersetzung unter den Erben 
war yom Ablauf des 30. Tages seit dem Sterbefall abhangig (der DreiBigste). 
Wahrend der 30 Tage fanden Totenfeiern statt, durfte die Ruhe des Sterbehauses 
nicht gestort werden. Der Erbe konnte zwar bereits in das Gut ziehen, aber er 
konnte die Witwe nicht yom Gute vertreiben, das Gesinde nicht entlassen (366). 
Die Kosten des Haushalts fielen der Erbmasse zur Last. In der gleichen Frist war 
der Erbe auch gegen Anspruche der NachlaBglaubiger geschutzt. Auch nach BGB. 
muB der Erbe innerhalb 30 Tage wenigstens den Haushalt des Erblassers aufrecht
erhalten, 1969. 

II. Die Neuzeit. Das romische Recht lieB einen unmittelbaren Erbanfall nur 
fUr die Kinder (sui heredes) eintreten; aIle anderen Erben erwarben die Erbschaft 
erst durch die Annahme, die ausdrUcklich (hereditatis aditio) oder stillschweigend 
(pro here de gestio) erfolgen konnte. Das wurde gemeines Recht, dem sich viele Par
tikularrechte anschlossen. Andere lieBen deutschrechtlich das Eigentum weiter 
mit dem Erbfall auf den Erben ubergehen (ALR., beschrankt auch 00.), verlangten 
aber einen besonderen Erwerb des Erbschaftsbesitzes durch Besitzergreifung. 
Dagegen hat das geltende Recht wieder den deutschrechtlichen Gedanken durch
gefUhrt: der Erbe erlangt mit dem Erbfall nicht nur Eigentum, sondern auch den 
Besitz des Nachlasses unmittelbar (BGB. 1922, 857; ZGB. 560). Einer Annahme 
bedarf es nicht, doch kennt das ZGB. Ausnahmen (574, 575). Die Annahme bedeutet 
Verzicht auf Ausschlagung. 

Die Mitwirkung der Obrigkeit bei der NachlaBregulierung hat das neuere 
Recht beibehalten. Das ABGB. schrieb sie in allen Fallen vor. Dagegen haben die 
meisten Kodifikationen die Mitwirkung auf gewisse Falle besonderen Bediirfnisses 
beschrankt (ALR., 00.). Das ist auch der Standpunkt des geltenden Rechts, das nur 
eine Sicherung des Nachlasses kennt (BGB. 1960, ZGB. 551ff.). tiber das Erbrecht 
erteilt das NachlaBgericht ein Zeugnis, den Er bschein, der eine Vermutung fur das 
Erbrecht begrundet und offentlichen Glauben genieBt (BGB. 2353ff., vgl. ZGB. 559). 

Der Erbe kann die Erbschaft ausschlagen. Dann wird sein Erwerb ruckgangig 
und die Erbschaft gilt mit dem Erbfall yom Nachstberufenen erworben. Das Recht 
der Ausschlagung geht verloren mit dem Ablauf der Ausschlagungsfrist und durch 
die Annahme (BGB. 1942ff., ZGB.566f£.). 
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Scbrifttum: HOMEYER, Der DreiBigste, Abh. d. Berl. Ak., 1864. - COSACK, Der Besitz des 
Erben, 1877. - BEHREND, Anevang und Erbengewere, 1885. - K. BEYERLE, Urkundenfal
schungen (oben zu § 49). 

§ 102. Die Erbenhaftung. 
I. 1m alteren Recht trifft die Haftung fur seine Schulden nur den Toten selbst. 

Die Schuld ist ein personliches Band zwischen Glaubiger und Schuldner. Stirbt 
del' Schuldner, ohne geleistet zu haben, so liegt Vertragsbruch vor, ein di6)bliches 
EntfUhren des Geschuldeten. Der Glaubiger ist daher zu Zwangshandlungen gegen 
den Toten befugt, die sich in altester Zeit freilich auch gegen seine Sippe richteten. 
Der Erbe des Toten aber muB dessen Schulden zahlen, weil ihm die Pflicht des Toten
kults obliegt, eine religios-ethische Pflicht, keine rechtliche. Eine Haftung des Nach
lasses fand nicht statt, da dem alteren Recht eine Vermogenshaftung unbekannt war 
(oben § 57 I 2c) und der Tote aufgehort hatte, Herr des Vermogens zu sein. 

II. Das Mittelalter, das ZwangsmaBnahmen gegen den Leichnam des Schuldners 
verbietet (367), hat dennoch eine Haftung des Nachlasses nur allmahlich zuge
standen. 1m Sachsenspiegel findet nul' eine Haftung mit der Fahrnis des Nachlasses 
statt (368). Uber diese konnte ja der Erblasser frei verfugen; Liegenschaften waren 
durch die Wartrechte der Erben schon bei Lebzeiten des Erblassers gebunden. Weiter 
waren hochst personliche Schulden ausgenommen, Deliktsschulden, Leibburgschaft, 
Spiel usw. Del' NachlaB haftet uberhaupt nur fUr Schulden, fur die ein Gegenwert 
(wederstadinge) in den NachlaB gekommen war, wie etwa bei Kauf, Leihe, Darlehen. 
Doch ist das Mittelalter nach zwei Richtungen weitergegangen. Einmal wurde die 
Haftung auf aIle Sch ulden ausgedehnt, soweit sie nicht als hochstpersonliche 
anzusehen waren; selbst Deliktsschulden des Erblassers sollte der Erbe wenigstens 
nach kanonischem Recht bezahlen. Dnd weiter ergriff die Haftung nun den ganzen 
N achlaB, auch die Liegenschaften, seitdem diese den Erbgutscharakter abgestreift 
hatten (369). Der NachlaB kam also zunachst den Glaubigern zu: creditores sunt pro
pinquissimi heredes (370). Die Glaubiger konnten diese Haftung durch NachlaB
konkurs geltend machen. Der Erbe konnte sich durch Abtretung des Nachlasses an 
die Glaubiger von jeder Haftung befreien (371). Eine Haftung des Erben mit seinem 
eigenen Vermogen war grundsatzlich ausgeschlossen; nur in Ausnahmefallen, z. B. 
durch vorsatzliche Schadigung der Glaubiger, zog er sie auf sich. 

III. Die Neuzeit. Das romische Recht, nach dessen Anschauung sich im Erben 
die rechtliche Personlichkeit des Erblassers fortsetzt, lieB ihn zum personlichen 
Schuldner an der Stelle des Erblassers werden und daher mit seinem eigenen Ver
mogen auch uber den Betrag des Nachlasses hinaus haften. Diese unbeschrankte 
Haftung haben die meisten Partikularrechte angenommen. Doch zeigen manche 
einen Nachklang der alten Anschauung, insofern sie das romische beneficium in
ventarii als Pflicht des Erben auffassen, fiir deren Versaumen die Strafe der per
sonlichen Haftung eintritt. Wie schon das Naturrecht, kehrt das ALR. zur Be
schrankung der Haftung auf den NachlaB zuruck. Auch nach dem gel
tenden Recht haftet der Erbe nur mit dem NachlaB; die endgultig unbeschrankte 
Haftung tritt nur ein, wenn der Erbe eine ihm gesetzte Inventarfrist versaumt 
oder ein falsches Inventar zum Schaden der Glaubiger eirireicht, 1994, 2005. Nach 
ZGB. haftet del' Erbe unbeschriinkt nur, wenn er eine ihm gesetzte Ausschlagsfrist 
versaumt, vgl. 57l. 

1m englischen Recht bestand bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts nur eine Haftung des 
Fahrnisnachlasses. Mit dem GrundstiicksnachlaB haftete der Erbe nur, wenn er sich fiir die Schuld 
personlich verpflichtet hatte. Heute ist die Schuldenhaftung auf den NachlaB beschrankt. Der 
Erbschaftsverwalter wird als Treuhander Schuldner der hinterlassenen Schulden, die er zu be
zahlen hat, bevor die Verteilung stattfindet. Der Erbe iibernimmt keine eigene Haftung. 

Scbrifttum: STOBBE, Jb. d. gem. d. R. 5 (1862), S. 293. - LEWIS, Die Sukzession des Erben 
in die Obligationen des Erblassers, 1864. - VON FREYTAG-LORINGHOVEN, ZRG. G. 27 (1906), 
S. 97; 28 (1907), S. 69. 
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§ 103. Die Erbengemeinschaft. 

I. Das altere Recht. Sind mehrere gleichnahe Erben berufen, so geht der NachlaB 
auf sie gemeinschaftlich iiber. Sie sind Ganerben, bilden eine Gemeinschaft zu 
gesamter Hand. Jedem Miterben steht ein Anteil an der Erbschaft zu, iiber den 
er freilich nicht selbstandig verfiigen kann. Doch kann jeder Erbe jederzeit die 
Teilung des Nachlasses verlangen, eine Regelung, deren Gefahren durch die Sitte 
oder durch Vertrag vielfach gemildert wurden. Besonders hielt die Bauernschaft, 
auch wo das Anerbenrecht nicht bestand, an ungeteilter Wirtschaft fest. 

Fand eine Teilung statt, so wurde unter den Ganerben zu gleichen Teilen, d. h. 
nach Kopfen, geteilt. Nach Aufnahme des Reprasentationsrechtes andert sich 
das, insofern die neben Sohnen erbenden Enkel zusammen nur den Erbteil erhielten, 
der ihren Eltern zugekommen ware; hier wurde also nach Stammen geteilt. Da
gegen blieb die Teilung nach Kopfen in allen Fallen erhalten, wo nur Verwandte 
der gleichen Stufe in Betracht kamen. 

Fiir die Verteilung galt im sachsischen Recht das Kiirrecht des Jiingeren: 
Der Altere solI teilen, der Jiingere solI wahlen (372). Waren mehrere Erben da, so ent
schied vielfach das Los. Unteilbare Sachen und Grundstiicke wurden meist einem 
Erben iiberlassen, der die iibrigen zu entschadigen hatte (372a). Der Wert wurde da
bei besonders bei Grundstiicken durch das Setzen zu Gelde ermittelt. Ein Mit
erbe, der durch das Los bestimmt wurde oderwegen Geschlechts oder Lebensalter ein 
Vorrecht hatte, setzte den Wert des Grundstiickes fest; die anderen konnten dann 
wahlen, ob sie das Grundstiick zu diesem Preise iibernehmen oder es dem Setzenden 
iiberlassen wollten. Andere Rechte anerkannten bei Grundstiicken das Vorrecht 
eines bestimmten Erben, des Sohnes vor der Tochter, des altesten oder auch des 
jiingsten Sohnes, der das Grundstiick gegen Entschadigung der anderen Erben erhielt. 

Bei der Verteilung des Nachlasses waren die Erben ausgleichspflichtig. Da 
gleichnahe Erben gleichviel zu erhalten hatten, muBten die Erben die Gaben, die 
der Erblasser ihnen schon zu Lebzeiten hatte zukommen lassen, in die Erbschafts
masse einwerfen (373). Die Einwerfung fand nicht durch korperliche Riickgabe, 
sondern nur durch Verrechnung statt. In Betracht kam besonders die Ausstattung, 
die der Sohn bei Griindung eigenen Hausstands, die Tochter bei der Heirat erhalten 
hatte. Ausgenommen waren Gegenstande des personlichen Bedarfs, wie Kleider, 
Waffen, Pferde, weiter solche, deren Einbringung der Erblasser ausgeschlossen hatte 
(374). War die Zuwendung als Erbabfindung gegeben, so kam das Kind als Erbe 
nicht mehr in Betracht, war daher auch nicht einwerfungspflichtig (375). 

II. Die Neuzeit. Nach gemeinem Recht hatten die Miterben romisches Miteigentum 
nach Bruchteilen an den einzelnen NachlaBgegenstanden. Das ging in mehrere Parti
kularrechte iiber. Dagegen regelte das ALR. die Erbengemeinschaft wieder als Ge
meinschaft zu gesamter Hand. Das ist auch der Standpunkt des BGB., wo aber Satze 
der Bruchteilsgemeinschaft mit aufgenommen sind; so kann z. B. der Miterbe iiber 
seinen Anteil am NachlaB selbstandig verfiigen, freilich sind die anderen Miterben 
dann vorkaufsberechtigt (2033ff.). Strenger fiihrt das ZGB. den Gesamthandsge
danken durch (602); doch sind die Erben fiir die Schulden solidarisch haftbar (603). 

Die Erbschaft wird auch im neuerenRecht zwischen gleichstufigen Verwandten 
nach Kopfen geteilt, zwischen entfernteren Deszendenten, z. B. Enkeln, nach 
Stammen. Wahrend noch ein BeschluB des Speyerer Reichstags von 1529 Ge
schwisterkinder nach Kopfen erben laBt, haben die neueren Rechte Teilung nach 
Stammen angeordnet. Auch nach geltendem Recht wird nur unter die nachsten 
Erbennach Kopfen, sonstnach Stammengeteilt (BGB.2047, 1924 Abs. 3; ZGB. 611). 

Fiir die Ausgleichspflicht wurde im gemeinen Recht das romische Kollations
recht entscheidend. Dagegen hat das geltende Recht wieder die Regeln des deutschen 
Einwerfungsrechtes aufgenommen (BGB. 2050ff., ZGB. 626f£.). 



Quellenbuch. 
1. Lex Salica (urn 500) Prolog. Gens Francorum inclita, dum adhuc teneretur barbaro, in

spirante Deo inquaerens scientiam clavem, iuxta morum suorum qualitatem desiderans iustitia, 
custodiens pietatem, dictaverunt Salicam legem per proceris ipsius gentes qui tunc tempore eius
dem aderant rectores electi de pluribus viris quattuor his nominibus Vuisogastis, Hodogastis, 
Salegastis et Vuidugastis in loco cognominantia Salicaime, Hodocaime, Vuiducaime, qui per 
tres malios convenientes omnes causarum originis sollicite discutiendo tractandis de singulis 
iudicio decreverunt hoc modum. At ubi Deo pavendi rex Francorum Chlodovius torrens et 
pulcher primus recepit catholicum baptismum, quod minus in pactum habebatur edonii per 
percuIsus regis Chlodovio et Cheldeberto et Clothario fuit lucidius emendatum. 

2. Ludwigs d. Fr. capitula de functionibus publicis 820, 5. Generaliter omnes admonemus, 
ut capitula que praeterito anna legis Salicae per omnium consensum addenda esse censuimus 
iam non ulterius capitula sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur. 

3. Freiburg (Brei~gau) 12. Jahrh., 5. Si qua disceptatio vel questio inter burgenses mws 
orta fuerit, non secundum meum arbitrium vel rectoris eorum discutietur, sed pro consuetu
dinario et legitimo iure omnium mercatorum precipue autem Coloniensium examinabitur iudicio. 

4. Hamburg Privileg 1292. Concedimus etiam eisdem (civibus Hamburgensibus) ius tale, quod 
vulgo kore dicitur: statuta mandare et edicta promulgare secundum beneplacitum eorum pro 
utilitate et necessitate civitatis predicte ac eorundem, et revocare eadem, quocienscunque et 
quandocunque ipsis visum fuerit expedire. Donamus eis preterea plenam et perfectam po
testatem super causis emergentibus, de quibus non est sentenciatum in libro predicto, novum 
ius creandi et statuendi de communi consensu consulum et presencia pro sue libito voluntatis. 

5. SachEempiegel III 42, 2. Nu ne latet jiik nicht wunderen, dat dit buk so liittel Beget 
von dienstliide rechte, went it is so manichvalt, dat is nieman to ende komen kan; under iewelkem 
bischope unde abbede unde ebbedischen hebben die dienstliide sunderlik recht, dar umme ne 
kan ik is nicht besceiden. 

6. Friedricbs I. constitutio de testamentificatione clericorum 1165c. 3. Nos igitur pre
decessorum nostrorum divorum imperatorum, magni Constantini videlicet et Iustiniani et 
Valentiniani necnon Karoli et Ludowici vestigiis inherentes et sacras leges eorum tamquam 
divina oracula venerantes. 

7. Kleines Kaiserrecht (um 1330) I, 2. Der keiser hat geboten und bestetiget by dez riches 
hulden und bi alier der macht, die er hat von der keiserlichen gewalt, daz man ober alie die 
werlt sal gerichtes phlegen, als es der keiser hat beschriben in dez riches recht. 

8. Reichskammergerichtsordnung 1495. Das Camergericht zu besetzen mit ainem Richter, 
der ain gaistlich oder weltlich Fiirst oder ain Grave oder ain Freyherr sey, und XVI Urtailer, 
die alie Wir mit Rat und Willen der Besamnung yetzo hie kiessen werden auss dem Reich Teut
scher Nacion, die ye der halb Tail der Urtailer der Recht gelert und gewirdiget, und der ander 
halb Tail auf das geringest aus der Ritterschafft geborn sein sollen. 

9. Wiinsche der Aufstandischen im Bauernkrieg. Alle Doctores der Rechten, si seyndt 
geistlich oder weltlich, sollen an kaynem gericht bey kaynem Rechten, auch in kayns Fiirsten 
oder andern Rathen mer gelitten, sunder gantz abgethon werden. Sie sollen auch fiirbas hin vor 
Gericbt oder Recht nit weiter reden, schreiben oder rathgeben. 

10. Bordesholmer Landesvergleich 1552. Id schall ock im Herzogdom to Holsten na eren 
olden Gewohnheiten ende Statuten, ock na den Sassenspegel gericht und geordeelt werden. 

11. Sachsiwbes Weichbild (14. Jb.) 1. Alse wie lesen in den biiken, die von alder tied ge
screven sin, so was dat recht drierhande. Gotesrecht dat was dat erste, Marketrecht was dat 
andere, Lantrecht was dat dridde. Marketrecht is ok, dat de marketliide in selven gesat. hebben 
na der alden wOnheit von irs selves wilkore, aIse die von kolne noch halden und die von megede
burch und ok van anderen guden steden to sassen imme lande. Landrecht is ok, dat die lantliide 
under yn gesat hebben. 

12. Erlenbach Weistum. Dis vorgeschriben hant die eltisten gewiset, die jetzunt lebent an 
den dreien marken, fur ein recht, aIs das von altem an si komen ist und von den eltesten hant 
horen weisen. 

13. Lex Ribuaria (6. Jh.) 31, 3. Hoc autem constituemus, ut infra pago Ribuario tam Franci, 
Burgundionis, Alamanni, seu de quacumque natione conmoratus fuerit, in iudicio interpeliatus, 
sicut lex loci contenit, ubi natus fuit, sic respondeat. 4. Quod si damnatus fuerit, secundum legem 
propriam, non secundum Ribuariam, damnum susteneat. 
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14. Sachsenspiegel I 30. Iewelk inkomen "man untveit erve binnen deme lande to sassen na 
des landes rechte unde nicht na des mannes, he si beier oder svaf oder vranke. 

15. Sachsenspiegel ill 41,1. Iewelkes gevangenen dat unde lof ne sal dur recht nicht stede 
sin, dat he binnen vengnisse gelovet. 

16. Ulm, Rotes Buch 144 (1376). Daz wir nieman von dehaines wuchers noch phantschaft 
wegen noch von kainer gult wegen, daz sich uf wucher ziucht, nu fiirbaz me nichtz beholfen dar 
umb wellen sin. 

17. Goslar, Oberhofspruch 15. Jahrh., 37b. Efft eyn borger dem anderen wat vorkoffte 
in drunkener wise; weI dejenne den den kopp schal gedan hebben, sin recht darthu dun, dat 
he dat in drunkener wise gedan hebbe, so en is he des kopes nicht plichtich to holden. 

18. Riigen Landr. (16. Jh.) 51, 25. It gelden der buren wilIkore absque consensu domi
norum nicht. 

19. Liibeck Urkunde 1383. Illa proprietas est mihi adscripta ad fideles manus in forma 
bonorum mobilium et mercatoriorum, et prescripta proprietas domus non attinet mihi, sed iuste 
pertinet R. C., qui eam emit, et personaliter persolvit cum sua propria pecunia, et ideo dictam pro
prietatem domus do et resigno dicto C. aut cui ipse dederit vel vendiderit. 

19a. Konstanz Urkunde 1290. Und gaben in daz aigen uf und iro salluten. Disen salluten 
gaben wir daz vorgenante unser hus und hofstat mit gelerten wortin, als sit und gewohnlich 
ist zu Kostenze, und verzigen uns daran alles unsers rehten und gaben inen die gewer mit allem 
rehte und rumden in daz aigin dri tage und sebs wochen, alse gewonlich und reht ist. 

19b. Konstanz Urkunde 1389. Ulrich Faber het gesetzet willeclich in Rugen Ellendes hant, 
das der an siner stat und von sinen wegen sich des huses und alles anders gutes, es sie ligendes 
aId varendes gut, das du selb sin muter nach ir tode belat, haben und innemen sol. Ob er darnach 
abgieng, e er dasselb gut ze sinem handen name, das sol derselb Rug Ellend als haben als sin 
aigenlich und da mit tun was er wil und als er im des getruwet, das er das best damit tuge. 

20. Brief des Kaufmanns Steinweg in Thorn an seinen Neffen Gotko (vor 1357). Item rogo 
te diligenter, quatinus cum predictis bonis facsias, sicut tibi .bene confido causa servicii mei 
et causa servicii matertere tue hoc haput te in omnibus cupio deservire, quia ego me tecum bene 
expedire. Item rogo te, si per dei gratiam predicta bona transvenerunt et si veniat, quod omnes 
vendideris, que commutare proponis, tunc peto mihi talem thiringe emere, sicut tibi prius scripsi, 
videlicet XL copelen borileken et inter pannos Poprenses terccius saturus viridus et sextus 
saturus blancus. 

20a. Goslar (urn 1350). Neman mach des anderen scult vorderen mit gherichte, he ne si 
vor deme klaghere to vormunden ghekoren. Kumt aver enes gastes ware bode, deme mot men 
antworden. 

20b. Breslau Reg. litt. scab. 220 (1352). N. v. L. und R. v. G. von der ratman wein und 
habin bekant, daz Hanke V. v. U. vor eyme siczenden rate gegebin habe Willusche, synir swester 
son, volle gewalt, czu vordern syne schult, wo di stet, di wyle her nu ussin ist. 

21. Liibeck, Privil. 1188, 16. Si vero quispiam de terra ipsorum aliquem de libertate pulsa
verit et pulsatus probare poterit, quod anna et die in civitate sine pulsatione substituerit, pulsa
tus evadit. 

21a. Meissener Rechtsbuch (nach 1350) 146, 4. Wer hyrzcu kegenwertigk ist unde nu 
swiget, der sal ouch ummer swige; wer ouch hy nicht en ist, unde hir in zcu sprechen had, deme 
bescheyde ich vor daz recht by siner rechten iarczal; wer dorobir swiget, der sal ummer swigen. 

22. Lex Salica 24, 4. Si vero infantem in utero matris suae occiderit, ante quod nomen habeat 
infra novem noctis, cui fuerit adprobatum, IIIIM dinarios culpabilis iudicetur. 

23. Pactus Alamannorum (7. Jh.) II, 30. Si quis mulier gravata fuerit, et per facto alterius 
infans mortuos natus fuerit, aut si vivus natus fuerit et novem noctis non vivit, cui reputa
tum fuerit, 40 solidos componat. 

24. Lex Alamannorum (8. Jh.) 89, 1. Si quis mulier, qui hereditatem suam paternicam habet 
post nuptum, et prignans peperit puerum et ipsa hora mortua fuerit, et infans vivus remanserit 
tantum spatium vel unius horae, ut possit aperire oculos et videre culmen domus et quatuor 
parietes, et postea defunctus fuerit, hereditas materna ad patrem eius perteneat. 

24a. Vita Ludigeri I, 2. Vicina mulier supervenit et miserescens parvulam de manu 
mergentis eripuit, et domum aufugiens parum fecit gustare mellis; nam semel gustantes aliquid 
infantes apud paganos necari illicitum erato 

25. Sachs. Lehnrecht 20, 1. Svenne die sone na des vader dode levet also lange, dat man sine 
stimme gehoren mach in vier wenden des huses, so is he beerft mit sines vader lene. 

26. Sachsenspiegel 133. Nu vernemet umme en wif die kint dreget na irs mannes dode, unde 
sik barehaft bewiset to der bigraft oder to me drittegesten: wirt dat kint levendich geborn, unde 
hevet de vrowe des getiich an vier mannen, de't gehort hebbet, unde an tven wiven, de ire hulpen 
to irme arbeide, dat kint behalt des vader erve; unde stirft it dar na, it erft up de muder, of sie 
ime evenbiirdich is, unde brict al gedinge an des vader lene, wend it levede na des vader dode, 
so werdit de len den herren ledich, of it kint bewist wirt unde gesen also grot, dat it lifhaftich 
mochte wesen. Wirt it aver to der kerken gebracht openbare, sve it siiit unde hort, de mut 
sines lives wol getiich wesen. 
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27. Sachsenspiegel 125,3. Begift sik aver en man, de to sinen jaren komen is, he hevet sik van 
lantrechte unde van lenrechte geleget, unde sine len sint von ime ledich, wende he den herschilt up 
gegeven hevet; deste man disses dinges getiich hebbe an den monicken, dar he begeven was oder 
an seven mannen siner genoten, de ine in dem levende hebbet gesien; al yare he ut binnen enem 
jare, alse grawer monecke recht stat. 

28. Magdeburger Fragen (um 1400) I 7 d. 6. Mogin dy erbin nicht irfaren, wo dy usgelouffene 
kynder syn und sy nu mundig syn, so sullen sich ire erbin ires gutes undirwinden unde bewaren 
das erbe unde gut, so daz is nicht geirret werde, also lange wenne sy heym kommen, adir also 
lange wenne sy von naturen nicht lenger geleben mogen. 

29. Karls d. Gr. capitulare missorum generale, 802c. 27. Precipimusque ut in omni regno 
nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare audeat, 
id est sive peregrinis propter Deum perambulantibus terram sive cuilibet iteranti propter 
amorem Dei et propter salutem animae suae tectum et focum et aquam illi nemo deneget. 

30. Edictus Rothari (643) 367. Omnes vvaregang, qui de exteras fines in regni nostri finibus 
advenerint, seque sub scuto potestatis nostrae subdederint, legibus nostris langobardorum vivere 
debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerint. Si filius legetimus habuerint, heredes 
corum existant, si filius legetimus non habuerint, non sit illis potestas absque iussionem regis 
res suas cuicumque thing are. 

31. Halberstadt 1370-1400,67. Vtlude, de hir komen to H., erveto vorderen, dat besturven 
were, de scullen hir bur unde burgere erst werden, edder der stad willen hebben, er dan se 
jenich erve vorderen, unde scolen des doden sculde ghelden. 

32. Rothenburg o. d. Tauber, (um 1330), 25. Daz kein burger mit keinem gaste geselleschaft 
sol haben an gewantschniden und mit anderm kauffe, die in der stat zu vertriben. 

33. Vrk. d. Bischofs v. Speyer 1048. Cum ex Spirensi villa urbem facerem, putavi milies 
amplificare honorem loci nostri, si et iudeos colligerem. ColIectos igitur locavi extra commu
nionem et habitacionem ceterorum civium, et ne a pecoris turbe insolencia facile turbarentur, 
muro eos circumdedi. Locum vero habitacionis tradidi eis ea condicione, ut annuatim persolvant 
tres libras et dimidiam Spirensis monete ad conmunem usum fratrum. Attribui eis eciam intra 
ambitum habitacionis sue et eregione extra portum usque ad navalem portum et in ipso navali 
portu liberam potestatem conmutandi aurum et argentum, emendi vero et vendendi omnia que 
placuerint. Eandem quoque licenciam tradidi eis per totam civitatem. Dedi insuper eis de predio 
ecclesie locum sepulture sub hereditaria condicione. Deinde sicut tribunus urbis inter cives, ita 
archisynagogus suus omnem iudicet querimoniam, que contigerit inter eos vel adversus eos. At 
si quam forte determinare non potuerit, ascendat causa ante episcopum civitatis vel eius camera
rium. Nutrices quoque et conducticios servientes ex nostris licite habeant. 

34. Vrk. Richards 1262. Volumus, ut iudei de Hagenowe, camere nostre servi, nostre camere 
tantum et per nostras patentes litteras serviant, nec ab aliquo quicunque fuerit ad indebita et 
inconsueta servicia compelIantur. 

35. Lex Alamannorum 55. Si autem duas sorores absque fratrem relictas post mortem patris 
fuerint, et ad ipsas hereditas paternica contingat, et una nupserit sibi quoequalem liberum, alia 
autem nupserit aut colonum regis aut colonum ecclesiae: illa, qui illum liberum nupsit sibi quoe
qualem, ilia teneat terram patris eorum; res enim alias aequaliter dividant. rna enim, qui ilium 
colonum nupsit, non intret in portionem de terra quare sibi quoequalem non nupsit. 

36. Sachsenspiegel 117, 1. Sve so dem anderen evenburdig nicht ne is, de ne mach sin 
erve nicht nemen. 

37. Sachsenspiegel III 73, 1. Nimt aver en vri scepenbare wif enen biergelden oder enen 
lantseten, unde wint sie kindere bi ime, die ne sint ire nicht evenburdich an bute unde an were
gelde, wende si hebben irs vader recht unde nicht der muder. 

38. Sachsenspiegel 138, 1. Kempen unde ir kindere, speliide, unde aIle die unecht geborn 
sin, unde die diiive oder rof siinet oder weder gevet, unde se des vor gerichte verwunnen werdet, 
oder die ir Iif oder hut unde har ledeget, die sint aIle rechtlos. 

39. Meissener Rechtsbuch (nach 1350) I 49, 4. AIle dy, dy uneIich geborn sin, unde dy 
sich rechtelos gemacht haben, dy en mogen nicht vormunde sin, noch vormunde haben an orer 
clage, noch an orem kampphe. 

40. Lex Ribuaria 81. Si quis homo Ribuarius defunctus fuerit vel interfectus et filium 
reliquerit, usque 15. anno pleno nec causam prosequatur, nec in iudicium interpelIatus respon
sum reddat; 15. autem anno aut ipsi respondeat, aut defensorum elegat. Similiter et filia. 

41. Lex Burgundionum (um 500).87, 1. Minorum aetati ita credidimus consulendum, ut ante 
XVaetatis annos eis nec libertare nec vendere nec donare Iiceat. Et si circumventi per infantiam 
fecerint, nihil valebit; ita ut quod ante quintum decimum annum gestum fuerit, intra alios 
XV annos, si voluerint, revocandi habeant potestatem. . 

42. Sachsenspiegel I 42, 1. Er sinen dagen unde na sinen dagen mut en man wol vormunden 
hebben, ob he's bedarf, unde mut is wol untberen of he weI. Over ein unde tvintich jar so is de 
man to sinen dagen komen. Over sestich jar is he boven sine dage komen, alse he vormiinden 
hebben sal of he weI, unde ne krenket dar mede sine bute nicht noch sin weregelt. Svelkes 
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mannes alder man nicht ne weit, hevet he har in dem barde unde nidene unde under iewederme 
arme, so sal man weten, dat he to sinen dagen komen is. 

43. Deutschenspiegel 1275, 565. Ein ieglich iungelinc sol phleger han unz hinze fUnf und 
zweinzic iaren; die wile sol er nicht mit sinem guote tuon ane sinen phleger. 

44. Liibeck II (1294) 203. Alse en knecht is achtein iar olt, so is he Bulf mundich, unde 
wanso en iunvruwe ist twelef iar alt, den is se komen to eren iaren, iedoch so ne wert Be nicht 
sulfmundich nicht mer mit ereme vormunde. 

45. Riigen Landr. (16. Jh.) 44, 3. Eigen fuer und rok maken den wert in Reugen under 
den buren miindich, al feilde it em ok an den jaren. 

46. Sachsenspiegel I 52, 2. AlIe varende have gift de man ane erven gelof in allen steden, 
unde let unde liet gut, al de wile he sik so vermach, dat he begort mit eme sverde unde mit eme 
scilde up en ors komen mach, von enem stene oder stocke ener dum elne ho, sunder mannes 
helpe, deste man ime dat ors unde den stegerep halde. Svenne he disses nicht dun ne mach, so ne 
mach he geven noch laten noch lien, dar he't jeneme mede geverne, de is na sineme dode 
wardende is. 

47. Liibeck I (um 1230) 89. Vir sensu debilitatus vel insensatus, mulier similiter, nulla dare 
possunt bona cuiquam, quod ratum esse possit vel sit admittendum. Proximi heredes vel 
consanguinei ipsorum cavere tenentur, ne civitati vel alicui hominum dampnum aut gravamen 
possit accidere. Si necesse fuerit, compediantur aut aliquo cubiculo includantur. 

48. Dortmund Priv. 1379. Vobis consulibus civitatis Tremoniensis auctoritate regia con
ferimus plenariam facultatem, ut laico prodigo, si etatem XXV annorum excedat, curatorem, 
et si minorum annorum fuerit, tutorem, ne res et bona dilapidet et inutiliter expendat, pre
ficere possitis. 

49. Ed. Rothari (643) 204. Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis Lango
bardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selpmundia vivere, nisi semper sub 
potestatem virorum aut certe regis debeat permanere. 

50. Miihlhauser Reichsrechtsb. (um 1200) 26. Alli die recht, die den mannin biscribin sien 
umi erbiteil unde mit andirin wiben, daz sulin och die vroiwen habi, sundir alleini, daz di vroiwin 
vormunden Bulen habi, des die man nicht undiIrvin. 

51. Sachsenspiegel III 45, 2. Iewelk wif hevet ires mannes halve bute unde weregelt. Iewelk 
maget unde ungemannet wif het halve bute, na deme dat sie geboren is. 

51a. Liibeck II (1294) 96. Nene juncfrouwe noch vrouwe ofte wedewe mogen ere gud vor
kopen noch vorgeven ofte vorlenen edder vorsetten noch borge werden sunder vormunder hoger 
nicht wen dre penning, sunder de ghenen, de kopenschop hebben, de sint mechtich liik mannen. 

52. Sachsenspiegel I 12. Svar brudere oder andere liide ir gut to samene hebbet, verhoget 
se dat mit irer kost oder mit irme deneste, de vrome is ir aller gemene; dat selva is de scade. 

53. Liineburg Stadtb. 1374. Na dem male her hinrik v. d. M. syn wyf unde ere sone 
H. hedden gheseten in undeldem gude mid hern C. und J. brgderen v. d. M., so scolden se to
samne betalen al dhe schulde unde entleddeghen aIle l~fte, dhe her Hinrik v. d. M. is schuldegh 
ghebleven. 

54. Medebach 1165, 15. Qui pecuniam suam dat alicui concivi suo, ut inde negocietur 
in Datia vel Rucia vel in alia regione ad utilitatem utriusque, assumere debet concives suos 
fideles, ut videant et sint testes huius rei. 

55. Kolner Schreinsbucheintrag 1294. Iacobus et Otto dictus kono concordaverunt inter 
se in hunc modum, quod quilibet eorum ponet 100 M. in fidelitate vere societatis. 

56. Staveren Stadtrecht 1450, 151. Zo en mach geen sciphere noch coopman op syne selscap 
borghen meer dan hij met hem heeft, ende borghet hij moor, dat en sal syne selschap niet 
bitalen. 

57. Gesellschaftsvertrag der Fugger 1494. Item unser yeder soIl gantzen vollen gewalt und 
macht haben in allen und yeden dingen, den handel anrurend oder das dem handel und uns zu 
gut geschicht, es sey mit kaufen, verkaufen, schuld einzunemen und zu bezalen oder sunst den 
handel berurend, in aller mas, als ob uns yeder der obristhaupthandler selbst were, auch in ab
wesen der anderen, und soIl uns aIle sovil beruren und sein, als ob wir aIle solchs gehandelt hetten. 
Und ob unser einer einich schrift oder verschreybung in handel gebe oder neme und auf sein 
person allein stiinde, sol es nicht dessminder sovil sein, als ob es von oder auf uns aIle verlautet 
und gestellt were, als wir dann vormals untzhere das auch also gehalten und gepraucht haben. 

57a. Niirnberg Privileg Friedrichs III. von 1464. Welich person, burger oder burgerin ein 
nemlich summa geIts mit geding in ein geselschaft legen, das sy solich geding halten und dem 
nachkommen sullen. Welich obgemelt person aber ir gut und gelt in geselschaft tun und legen 
an geding, sunder zu gewyn und verlust und doch fiir sich selbs die hantierung der geselschaft 
nit pflegen zu handeln, ob und wan dan dieselben geselschaften durch ungefalle oder sust verlust 
leyden und in schulde vallen wurden und dieselb schulde von dem haubtgut, das sie aIle in der 
geselschaft heten, nit mochte bezalt werden, so solten dieselben person, die ir gut und gelt un
vordingt in geselschaft hetten, nit mer zu bezalen pflichtig noch schuldig sein dan allain sovil, 
als sich nach anzahl ires zugelegten haubtguts gepiiren, und damit der iiberigen schuld ganz 
entledigt und auch aIle ander ir hab und gut deshalben von allermiiniclichen unbekiimbert sein. 
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58. Lex Salica 45, 1. Si quis super alterum in villa migrare voluerit, si unus vel aliqui de 
ipsis, qui in villa consistunt, eum suscipere voluerit, si vel unus exteterit, qui .contradicat, mi
grandi ibidem licentiam non habebit. 

59. Niederrheinische Urk. 1301. Ita quod una communitas sit et dicti parochiani libere et 
sine contradictione alicujus ordinare possint et disponere cum dicta silva prout in allis eorum 
communitatibus consueverunt. 

60. Kleines Kaiserrecht (um 1330) IV, 20. Da ein walt oder eine mark ist, darin sechs 
dorffe oder zwelfe oder me oder minder gehorn, da han aIle die lute macht un recht, die mark zu 
behuten un zu besetzen zu aller der zit, als ez in fuget. Un sin etzlich lute uzwendig geseszin, 
die in der mark han gut ligende, die en han dez nit zu tun, wie die ingesezzin lute ir mark bestellen. 

60a. Imbsheim Weist. Die gemeinde zu F. hat ein recht uf den wald, daJl jeder hausmann 
Schweine treiben kann, die gemeine zu I. hat recht, das bauholz auf dem vorg. wald zu hauen, 
wie viel einer zu seinem gebaue bedarf, der zu I. in dem dorfitter sitzt. 

60b. Westerwolder Landr. 1470, 24. In die ghemene mark mach men jagen, waer men will. 
61. Schweizerisches Weistum, 1487. Dass man niemand niizt erlauben soUt, es ware denn 

richer und armer liith im thaI gemeiniglicher will; und das recht hatt der wald und ware so ge
meyn und fry, wenn es nur eim mann nit lieb ware, so diirfen die iibrigen nichts erlauben und 
habs der einig mann zu wehren. 

61a. Sachsenspiegel II 55. Svat so die burmester schept des dorpes vromen mit wilkore 
der merren menie der bure, dat ne mach die minre deil nicht wederreden. 

62. Erpel 1388, 23. Quilibet verus ex avis aut parentibus suis marcarius aut marcaria 
dictus marker potest minam unius quartalis una cum uno vervice dicto weder in pascua graminum 
minare infra bannum Erpele. 

62a. Bornheimer Berg 1330. Quod nec dominus loci absque universitate dicte ville B. neque 
universitas eadem absque domino quiquam de bonis sive rebus ad dictam villam B. et ejus termi
nos communiter spectantibus alienare seu distrahere posset nec deberet. 

63. Glarus 1387. Was ouch die lantliit gemeinlich iibereinkoment, wz do dz mer under 
inen eins wirt, dz sol war und stat beliben. Und sol der miner teil dem merenteil volgen. 

64. Sachsenspiegel III 86, 2. To der selven wis betert en burscap der anderen mit dren 
schillingen, unde gilt in iren scaden, of man sie den ummesetenen beklaget. Weigeret sie aver 
dar rechtes unde werdet sie dem overen richtere beklaget, ire burmeister mut vor sie aIle 
wedden en gewedde, unde den geburen mit drittich schillingen biiten, unde iren scaden gelden. 

65. Koln, Drechslerbruderschaft 1178-82. Hoc iure uti debent, quod quicunque vir vel 
mulier homo fraternitatis existens de hac vita decesserit, ad eius exequias eo defuncto IV libre 
cere dabuntur et ad eius vigilias VI viri, qui sollicite vigilabunt, statuentur, et ad eius sepulturam 
viri ac mulieres homines fraternitatis existentes venire universaliter compellentur. 

66. Stendal, Gewandschneidergilde 1231, 1. Nemo presumat incidere pannum, nisi consor
cium habet nostre fraternitatis; qui autem hoc infregerit, guIde per tria talenta emendabit. 
2. Ter in anno debet esse colloquium fratrum, et quicunque ad hoc non venerit, secundum iusti
ciam emendabit. 

67. Basel, Zunft der Obster 1264, 3. Wir irloben inen och, swer sich mit ir antwerke begat, 
das si den twingen mugent mit dem antwerk in ir zunft. 

67a. Koln, Amtsbrief der Sarworter, 1397, 5. Vort so en solen gein meistere, broidere of 
knechte dis vurs. amptz geinreleie harnesch us unser stat voiren nach dragen, id si up dorpen of 
up kirmissen of up eingerleie merte, wilgerleie si sint, si en haven dat zovorenz drin meisteren dis 
vurs. amptz laissen oversein, of dat uprecht ind koufmansgoit si. 

68. Koln, Drechslerbruderschaft 1178-82. Quicunque fuerit discipulus, qui vulgariter 
dicitur leirkint, ad introitum suum quatuor {J persolvet. Alii vero qui de officio eorum fratrum 
non fuerint, et predictam fraternitatem habere curaverint, XXIV d. pro eadem fraternitate 
dabunt. 

68a. Wismar, Reepschlager 1387. Schal en ieglik, de in dat reperampt wil unde een reeper 
to der wismer wil wezen, arbeyden dre stiicke werkes uppe dat hee bewizen moghe, dat he Syn 
ampt unde werk noghafteghen kunne, un dat schal scheen in der ieghenwerdicheit der repere 
unde der werkmestere. 

69. Braunschweig.Hagen, Lakenmacherrecht, 12. Jahrh. Habebunt tamen duos magistros, 
qui iudicabunt omnem excessum, qui in illo officio fuerit inventus; et si illi magistri iudicare non 
valerent, eo quod ab aliquibuB pertinaciter impedirentur, ad nostrum iudicem illud deferent 
iudicandum. 

69a. Miinster, Gildenordnung 1354, 2. Von einer juweliken gilde, wanner se gekoren hevet 
ere gildemestere, de gildemestere sollen darna binnen 8 dagen gaen up der Borger Hues vor 
de borgermestere unde schepen und zweren, dat se nine sate setten, sunderlingz se en doen dat 
na raide der borgermestere und der schepen. 

70. Goslar, Recht der Kaufleute um 1360. Dat we willen der coplude ghilden vorkOpen 
jowelkem bederven manne, de echt unde adelsone gheboren sy unde syne ere bewaret hebbe; 
unde neyn papensone noch neyn kevessone schal umber unse ghildebroder werden, wat se doch 
gudes mochte darumme gheven. 
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70a. Nurnberg, Ratsbuch 1403. Ulrich Mulner hat gesworen, daz er in der miil am sant 
noch in keiner andern miil, die zu der stat gehort, kein rad verker, daz man anders da mit 
mal, dann es vor gemalen habe, die weil er leb, an des rats wort, und ob der Kunst mit dem rad 
daz drot solt gezogen haben, ist gelernt hat, daz er das nyemant ler noch seIber treib auch sein 
lebtag. 

71. Speyer, Priv. der Miinzerhausgenossenschaft, 14. Jahrh., 3. Volumus, quod ipsi mone
tarii singulis annis possint sibi eligere et preficere unum ex eis in magistrum suum et debent 
ilium presentare principi nostro dilecto episcopo Spirensi, qui pro tempore fuerit, recepturum 
sine difficultate confirmacionem suam ab eodem. 

72. Gastein, Bergordnung um 1300. Item wes der merer tail in ainem paw ainig wirt mit 
arbait desselben paws, des sol der minner tail nachlassen. 

73. Lex Salica 27, 18. Si quis arborem post annum quod fuit signatus praesumserit, nul
lam habeat culpa. 

74. Lubeck, Oberhofspruch 1470. Na deme de guderen (veertich westerlindessche lakene) to 
borge gekoft unde noch unbetalet sint vnde Hinrik Horn darvor gelovet heft, unde under 
sinem merke over zand unde zee gegan zy, unde nicht under Bernd Kannengeters merke. 

75. Schwabenspiegel (Wackernagel) 145 (um 1280). Waz varende guot heizet, daz suln wir 
sagen. Golt unde silber unde edel gesteine unde vie unde ros unde allez, daz man gitriben unde 
getragen mac, unde phantschaft, swie diu geschaffen ist, verworhtez golt unde silber. Unde allez 
harnasch und vederwat unde geschuze: daz wellent die liute, ez sulle erbeguot sin, nach gewanheit. 

76. Sachsenspiegel II 53. Svat die man buwet uppe vremedem gude, dar he tins af gevet, 
dat mut he wol afbreken of he dannen veret, unde sin erve na sime dode, ane den tun vore unde 
hindene unde dat hus unde den mes; dat sal die herre losen na der bure kore. Ne dut he's nicht, 
he vort dat ene mit dem anderen wech. 

77. Erfurt, Stadtr.1306. Wanne getreide oder same uffe den ackir geworfen wirt und ez 
die eide bestrichet, so sal iz varnde habe sin. 

78. Stafa, Offnung. Aber sprechen sy, das kornn ligend guot ist, byss das es unnder die 
wid kumpt, und win ligend guot ist, byss das er unnder die reiff kumpt. Aber sprechen sy, das 
huser farend guot ist gegen den friinden, und ligend guot ist gegen dem herren. 

79. Purgoldt, Rechtsb. (um 1500) II, 135. Vorkouffet eyn man sein hues mit seyner zugehorunge, 
so haldet man das gemeynlich, he habe dormede vorkoufft alles das ertfeste unnd naylfeste dorinne 
sey unnd das ist also, ab dieselbin dingk, die dorinne naylfeste unnd ertfeste, zu dem hawse 
zu nutze adder zu zeirunge ghorin undt dorch dess huses notdorfft adder zeirunge gemacht sint. 
Hat si aber eyn man dorch seines hantwerkes unnd erbeyt willen gemacht adder durch seiner 
besondern lust willin, szo volgen sie dem huesse mit rechte nicht, unnd das sal man also under
scheyden. Vorkouffet eyn smet sein hawes, seinen smedestog, denn mag her ussgrabin und 
mit eme nehemen, her sal aber die grubin reyne zu machen; seine blassbelge, seinen leschesteyn, 
seinen feilstog, das nemmet her mit ome, unndt seinen notstall. Alle glassefenster, die volgin 
deme hawse; hat aber eyner glassefenster, do bilde adder woppen ane gemalet seint, die volgin 
deme hawse nicht. 

80. Hamburg 1270, I, 7. So wor een man vorkoft ofte to weddeschatte set wedder wegene 
syn erve enen manne edder twen, ofte se twedrachtich darumme worden, so we danne den ersten 
kop edder den ersten weddeschat tugen mach, de sohal den kop edder den weddeschat beholden. 

81. Koln Schreinsbucheintrag Aposteln 5 II 3 (1230). Henricus ad curiam accessit, tunc per 
sententiam datum est ei, quod per iudices deberet mitti in possessionem predicte aree Vlir hegin
dum; ita missus est in possessionem Vlir hegindum. 

81a. Bremen, Stat. 1303 6. Swor en claget umme erve, dat eme bestorve si van sine olderen 
ether van sinen vrunden, the andere sprict also: dat erve, dhar men ene um bec1aget hevet, dat 
si sin echtilich eghen und hebbe dat beseten jar und dach und hebbet an nud und in ghelde 
und in hebbende were ane rechte bisprake; mach he thes alsus vullencomen, so is he thes nagere 
to holdene, thenn et eme jenech man untwinnende. 

82. Bayern, Landr.1340, 199. Chlagt ainer den andern an umb aigen, als verr daz der 
antwurter ze antwurt chumt und spricht, dez aigens sicz er pey nucz und pey gewer und sey 
dez gotzhaus rechtz einwartz aigen, und nemt auch den herren, so sol si der richter ped vertigen 
mit seinem brief fUr den herren, davon si ped iehent, dez einwartz aigen ez sey, und sol der 
herr si ped betagen fUr sein man, und swie sich daz recht erget vor dem herren, also sol si dann 
der selb herr vertigen mit seinem brief fur den richter. 

83. Augsburg 1276, 81. Hanget ein baum uf eins andern mannes gut, swaz des obzes ist, daz 
uber sin gut hanget, daz ist sin, die wile er wil. Wil aber er des obzes niht, so mag er dem 
vogte wol clagen, unde sol der vogt daz danne abe hawen, swaz uber sin gut da hanget. 

84. Rietberg, Landr.35. Wem die eicheln zugehoren, so von des nachbarn baume, dessen 
zweiger auf des andern grund hengen, fallen? Resp. Der den bosen tropfen geniesset, geniesset 
auch den guten. 

85. Bochumer Landr.29. Item, wer sein land diingen will und hat dazu keinen dungweg, 
der sol klimmen auf sein achterste haus oder bergfried und suchen den nahesten weg, den min
sten schaden und belegen den weg mit garben. 
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86. Sachsenspiegel II 49, 1. It ne mut nieman sine ovese hengen in enes anderen mannes hof. 
87. Sachsenspiegel I 52, 1. Ane erven gelof unde ane echt ding ne mut nieman sin egen noch 

sine liide geven. Gift he't weder rechte sunder erven gelof, die erve underwinde's sik mit or-
delen, als of he dot si jene de't dar gaf, so he's nicht geven ne mochte. . 

88. Liibeck I (urn 1230) 1. Vir liberum habet arbitrium impignorandi, vendendi, dandi 
cuicunque vult proprietates conquisitarum facultatum. 

89. Testament des K. Saurma 1555. Do sich etwan der fall begebe, das meiner Sohne 
under allen einer Todes halber abginge, es sei in seinen unmundischen ,Tarenn oder aber nach
deme er mundisch worden, ordne unnd wil ich, das sein Tail, so fern er ohne eheliche Leibes
erben abginge, den andern seinen Pruedern meinen Sohnen, unnd derselben manlichen Erben, 
so lang irgendts einer vorhanden, heimfallen und anstamme, und die Schwestern, meine Tochter, 
oder aber auch die Mutter, mein Weib, nichts doran zu fordern habenn, sonder des, so ich ir zuvor 
gegebenn, genugen lassen. 

90. Curia Roncaliae 1158. Regalia sunt hec: Arimannie, vie publice, £lumina navigabilia 
et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuntur tholonea, monete, 
mulctarum penarumque compendia, bona vacantia, et que indignis legibus auferuntur, nisi 
que spetialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias, et damp
natorum et proscriptorum secundum quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et 
parangarium et plaustrorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam 
regal is numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam, 
argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus et salinarum, et bona com
mittentium crimen maiestatis, et dimidium thesauri inventi in loco cesaris, non data opera, vel 
in loco religioso; si data opera, totum ad eum pertinet. 

91. Gorlitzer Landr. (nach 1300) 34, 1. Iegelich vlizinde wazzir heizet des riches straze; 
dar umme ne suln die schif unde alliz daz in deme wazzir uf unde nidir vliuzit ne heinen zoln 
gebin. 

92. Sachsenspiegel II 28, 4. Svelk water strames vliit, dat is gemene to varene unde 
to vischene inne. 

93. Utrecht, Urk. Otto I., 949. Totam piscationem, quam hucusque in A. ad nostrum regale 
jus habere videbamur, ad aecclesiam s. Martini in proprium concessimus. 

94. Lex Burgund. 28, 1. Si quis Burgundio aut Romanus silvam non habet, incidendi ligna 
ad usus suos de iacentivis et sine fructu arboribus in cuiuslibet silva habeat liberam potestatem 
neque ab illo, cuius silva est, repellatur. 

95. Sachsenspiegel II 28, 1, 2. Sve so holt houwet, oder gras snit, oder vischet in enes anderen 
mannes watere an wilder wage, sin wandel dat sint dre schillinge; den scaden gilt he uppe recht. 
Vischet he in diken, die gegraven sin, oder houwet he holt, dat gesat is, oder barende borne, 
oder brict he sin ovet, oder howet he malbome, oder grevet he up stene, die to marcstenen gesat 
sin, he mut drittich schillinge geven. 

96. Sachsenspiegel II 61, 1. Do got den menschen geschup, do gaf he ime gewalt over 
vische unde vogele unde aIle wilde dier. Dar umme hebbe wie is orkiinde von godde, dat nie
man sinen lief noch sin gesunt an dissen dingen verwerken ne mach. 

97. Cap. miss. gen. 802, 39. Ut in forestes nostras feramina nostra nemine furare audeat, 
quod iam multis vicibus fieri contradiximus; et nunc iterum banniamus firmiter, ut nemo 
amplius faciat. 

98. Baierisches Landpot 1520. Es sol auch hiemit sonderm ernst allen Biirgern, die nit auss 
den Stetten von geschlechten sein, samt alIem andern gemainen volkh u. sonderlich alIer pawr
schaft die Hasen und Fuchs zu schiessen oder sonnsten in was weg das geschehen macht, auch 
fliegendt wiltpret mit den Netzen, Pern und schiltn ze fahen, in unnsern Land verpoten sein. 

99. Sachsenspiegel I 35,2. Silver ne mut ok neman breken up enes anderen mannes gude 
ane des willen des de stat is; gift he's aver orlof, de vogedie is sin dar over. 

100. Urk. Friedrichs II. fiir den Bischof von MeiBen 1232. Concedimus ei et ecclesiae suae, 
quicquid in auro vel argento sive cuiuslibet metalli genere in fundo proprietatis ecclesiae suae 
ab hac die in antea de novo contigerit reperiri, sive sint argentifodinae seu metalli cuiuslicet 
speciei, aquarum etiam decursus, in quibus aurum repertum fuerit, eodem iure et eadem spe
ciali gratia suis proventibus indulgemus. 

101. Culmer Handfeste 1233, 11. Retinemus domui nostre in bonis eorum (civium) omnes 
venas salis, auri argentique fodinas et omne genus metalli preter ferrum, ita tamen ut inventor 
auri sive in cujus bonis inventum fuerit, idem jus habeat, quod in terra ducis Slesie in hujus
modi inventione talibus est concessum. § 24. Inventor autem argenti sive is, in cujus agris in
ventum fuerit, jus Freybergense in huiusmodi inventione habeat in perpetuum. 

102. Freiberg, Bergrecht 14. Jahrh., 9. Wo eyn man ercz suchen wil, das mag her thun 
mit rechte. Kumpt jenre, des das erbe is, und vordert syn ackirteil, das ist eyn czweyunddristeil, 
und butet syne kost wissentlich czweyn erhaften mannen, ee man kerben und seil ynwirft, der 
hat is mit rechte. Der dorffherre hat darane nicht. 

103. Urk. Ludwigs des Kindes fiir Salzburg, 907. Curtem nostram Salzburghov vocatam 
in proprietatem concessimus cum omnibus censibus in Halla et extra Halla, in salina et extra 
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salinam circa fluvios Sala et Salzaha vocatos, in auro et sale cum theloneis duobus qui vulgo 
muta vocantur. 

104. Meggen, Hofr. Ouch sol man wissen, das man in disem hof, was der man gewintren mag 
uff dem sinen, da sol er ouch ane geverde sumren, und ouch nut me. 

104a. Kiilner Schreinsbucheintrag 1277. Notum sit, quod domus vocata Swanenberg opti
nebit omnia lumina sua, ita quod nullo edificio obstrui debent. 

105. MeiBener Rechtsbuch (nach 1350) I, 12 d. 1. Lipgedinge ist, daz eyn man sinen wibe 
leth lin unde dinge den hern an sime gute, daz sy besicczen sal unde gebruchen noch sime 
tode, dywile daz sy lebet unde wol eynen andern man nempt noch sime tode. He mag or dingen 
zcu lantrechte adder zcu wichbilde erbe, huser, adder acker, adder eygen vor deme richter unde 
vor den dingeluthen, vor deme gerichte, do is inne lith, an gehegeter bang. 

106. Wismar, Stadtbucheintrag (um 1250). Henricus emit duarum marc arum reditus in 
tegelhus beati Georgii pro XX marcis, quas redimere potest pro eadem pecunia. Pro defectu 
promiserunt henricus de siphusen et hinricus de gogolob. 

107. Deutschenspiegel 1275, 75, 3. Swer zins von guote sol geben, der sol in geben uf den 
tac als im bescheiden wirt, so man im daz guot lihet. Unde gibet er im den zins des tages niht, er 
sol in geben zwivaltic des anderen tages, unde alle tage als vil, die wile er den zins inne hat. 
unde alse des zinses alse vii wirt, als daz guot wert ist, so sol der herre sich des guotes under
winden mit des rihters boten. 

108. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 5, I, 18 (um 1160). Hildegerus et soror sua Uldel
heldis acceperunt in vadio domum Heinrici et uxoris sue pro 17 marc. et uno fertone, eo iure 
quo ipsi habuerunt, tam in proprietate quam in vadimonio, a festo s. Walburgis ad annum. 

109. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 5, II, 16 (um 1165). Gisela et liberi sui et mundi
burdus suus Amilius exposuerunt Heinrico et uxori sue Methildi et heredibus suis tabernam 
proximam taberne Hermanni pro 15 marc. a cathedra s. Petri ultra annum, ita ut in primo 
anno utilitatem inde accipiat, et si post annum infra mensem non solvatur, per totum annum 
tabernam illam ad suam utilitatem habeat, et sic deinceps quolibet anno, donee solvatur. 

110. K61n, Schreinsbucheintrag Martin 5, VI, 2 (um 1170). Alexander exposuit fratribus 
suis Diderico et Everardo partem hereditatis sue, quam habet in domo in foro sita (ubicunque 
ei acciderit) pro 12 marc. den., ita ut singulis annis 9 sol., donee solvatur, pro censu inde 
recipiant, et si quid super novem sol. inde quolibet anno receperint, tantum de capitali des
cendat. 

111. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 7, I, 6 (1170). Notum facimus Philippum duo 
tabernacula de domo sua Petro exposuisse pro 5 marc. preter 4 sol., donee ab eisdem (taber
naculis) substanciam suam recipiat. 

112. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 12, IV, 2 (1189). Otto et uxor sua Leticia et heredes 
eorum exposuerunt Cunrado et uxori sue Odilie et heredibus eorum hereditatem suam in foro 
sitam, sicut eam in sua potestate (habuerunt), pro 50 marc. (denariorum) a festo s. Andree ultra 
annum; si tunc non solvatur, Cunradus in proprietatem eiusdem hereditatis inducatur. 

113. Medebach 1165, 13. Si domum suam aliquis et curtim in vadio posuit uni civium suorum, 
si domus et alia edificia combusta fuerint, si ille domum reedificare poterit, vadimonium illius 
erit, qui ei pecuniam suam praestiterat, sicut ante fuit: si vero domum suam reedificare non 
valuerit, quod remansit de igne cum possessione det illi, cuius vadimonium prius fuerat, et sic 
se absolvat; creditor postea, quantumcunque debiti superest, nichil amplius ab eo extorquere 
secundum nostram iusticiam possit. 

114. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 5, I, 20 (um 1165). Hartwicus et filius suus et 
heredes sui exposuerunt Richezen et uxori sue et heredibus suis domum in foro sitam, in qua 
manet Godescalcus, (pro 12 marc.) et ipse accipiet de censu singulis annis 18 sol. 

115. Bremen, Ordelbok 1303, 17. We sculdich is unde sin wichbelethe set unde dhat losen 
wil, the gene, themet gheset is, dhe scal up boren tins ether the vrucht van theme wicbelethe 
na thr tit in deme iare, that he to pande holden hevet. Wonede he oc dar inne ofte wolde he 
dar inne wonen, so scolde he eme van twintich marken ther schulde gheven ene marc. Ware 
oc dher sculde mer ether min, thar van scolde he gheven io alset sicke borede. Dhit scolde waren 
also lange, want it ghelost wurde ether eme gheweldeghed wurde to sineme eghendome. 

116. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 7, I, 13 (1171). Gerlacus et uxor sua Alverat ex
posuerunt Wolberoni et uxori sue Cuneze et heredibus suis domum illam dimidiam, que fuit 
Herzonis in qua ipsi manent, pro 12 marc., quas reddet in pentecosten; quod si non fecerit, 
Wolbero eam pro 24 marc. in vadio habebit. 

117. Kiiln, Schreinsbucheintrag Martin 5, I, 5 (1163). Henricus Zuke et uxor sua Tize
chen exposuerunt Hildegero terciam partem domus sue pro 10 marc. usque ad festum s. 
Walburgis, si tunc non solvant proprio argento suo, Hildegerus inducatur in proprietatem suam. 
Si vero hereditatem illam vendere voluerint, prius Hildegero prebeant, quam ulli alteri sine malo 
ingenio. 

118. Stralsund, Stadtb.131O-42, 807 (1328). Bernardus statuit Lippoldo suam heredi
tatem dimidiam pro 12 sol. Idem B. compromisit cum pignere et idem pignus habet idem Lippoldus 
pro pignere executo. 
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119. Frankfurt, Insatzbuch 96 (1337). Conrad L. und sin eliche wirten und Hennekin ir son 
sasten ir hus undir den Metzelere, da sy inne wanen, und allis das eygin und das erbe und allin 
den husrad und allis, das sy hant, Syfriede F. und synen erben fur (200) ph. h., und hat es in 
Syfried wydir geluhen um eynen zins. 

120. Miihlhauser Reichsrechtsbuch (um 1200), 25, 6. Suaz van erbin hant cumin is, daz sal ein 
man den erbin alir erist bieti, ab heiz vircoiphi wil, wollin su iz alsi ture coiphe als vremidi luiti. 

121. Thurlinden (St. Gallen), Offnung 1458, 5. Es sol ain jettlicher die frygen guter vail· 
bietten des ersten rechten frygen; wolt es aber kain fryg nit koffen, so mag ers vailbietten den 
taillungen, ob dieselben nit kofftend, danen hin gotz husliiten, darnach aygen liiten, und wolte 
dero kainer koffen, mag ers darnach geben, wem er will, usgenommen an gotzhiiser. 

122. Sachs. Lehnr. 14, 1. En gut mach maniges herren sin, also dat it en von deme anderen 
hebbe; doch mut enes die gewere sin. Svie so it in nut unde in gelde hevet unde den tins dar ut 
nimt, it si wif oder man, die hevet die gewere dar an, unde deme sal man dar af antwerden, 
of dar jeman uppe misse dut. 

123. Sachsenspiegel II 44, 3. Sve so an sime lene oder an lifgedinge siner muder oder nich
telen ime egen seget, he mut die egenlike gewere mit ses scepenbaren vrien mannen getugen, 
oder ime wirt dar burst an. 

124. Bayern, Landr.1340, 203. Waer aber ob iemant ains aigens oder ains lehens saezz 
pey nucz und pey gewer, und wurd er dez entwert, mit herren briefen oder von welcherlay sache 
oder von welchem gewalt daz geschaech, daz sol dem unschedlich sein an seiner gewer, der 
also entwert ist, und chaem aber zuo ainem rechten, so sol ez sten in aHem dem rechten alz dez 
tages, da er sein entwert ward. 

125. Sachsenspiegel II 44, 1. Svelk gut en man in geweren hevet jar unde dach ane rechte 
wedersprake, die hevet dar an ene rechte gewere. Die wile man aver en gut under enem manne 
beklaget na rechte, svo lange he't halt dar boven mit gewalt, nimmer ne gewint he dar rechte 
gewere an, die wile man de rechten klage getiigen mach. 

125a. Bayerisches Weistum 1442. Aber salmannische aigen sey ain solch guett, das besser 
sey, dan anders freis aigen, wan man habs von je und je gesaalt von ainem pauren, der dann 
salmann gewesen seye, als zu ainer bestattung der gewehrschaft. Und wan ainer ain salmannisch 
aigen in der gewehr gehabt hab Jahr und Tag, so hab er sein gewehr durchsessen und weder 
ander brieff noch sigill darumb bedurft. 

125b. Sachsenspiegel II 24, 1. Man ne sal niemanne ut sinen geweren wisen von gerichtes 
halven, al si he dar mit unrechte an komen, man ne breke sie eme mit rechter klage, dar he 
selve to jegenwarde si, oder man lade ine yore von gerichtes halven to sinen rechten dege· 
dingen, unde he denne nicht yore ne kome, so verdelt man ime die gewere mit rechte. 

126. Schenkung Heinrichs II. an Kloster Einsiedeln, 1018. Quandam silvam inviam et 
incultam et ob hoc nostrae proprietati deputatam ad praedictum monasterium per hanc im. 
perialem paginam perpetualiter tenendum contradimus. 

126a. Purgoldts Rechtsbuch (um 1500), IX, 117. Wolde auch dy stadt ymandes erbe zcu 
der gemeyne haben undt bedorffte des, das sall sye kawffen undt gutlichen undt woll bezcalen, 
wolde eyner aber des nicht vorkawffen, szo mochte es sich dy stadt zcu irer nodtdurfft under· 
wynden, man saIl es aber allewege mit gelde ader mit eynem andern erbe desgleichen woll bezcalen. 

127. Lex Ribuaria, 60, 1. Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculam ab 
alio conparaverit, et testamentum accipere non potuerit, si mediocres res est, cum 6 testibus, 
et si parva, cum tres, quod si magna, cum 12 ad locum tradiciones cum totidem numero pueros 
accedat, et sic eis praesentibus praetium tradat et possessionem accipiat, et unicuique de par· 
volis alapes donet et torquat auriculas, ut ei in postmodum testimonium praebeant. 

128. Hamburg, Urk.1091. Super reliquias cum cyrotheca, sicut mos est liberis Saxonibus, 
tradidit curtim. Aderat comes F. advocatus ecclesie, qui cyrothecam sacris reliquiis inpositam 
ut mos est abstulit, et ab ipso Gerhardo per digitorum extensionem promissionem confirmationis 
accepit. Mater ex lege Saxonum donationem eius ore laudavit et digito confirmavit. 

128a. Sachsenspiegel III 83, 1. Svat man enem manne oder wive gift, dat solen sie be· 
sitten dre dage. Svat sie mit klage irvorderet, oder uppe sie geervet wert, des ne dorven sie 
nicht besitten. 

129. Rheinische Urkunde 1384. Nos igitur W. et G. ad stabilendum contractum vendicionis 
accessimus super public am viam liberam secundum modum et consuetudinem patrie sive terri· 
torii hucusque observatas et ibidem coram scabinis iudicii temporalis ville in Rumerskirchen 
et ceteris scabinis iudicii temporalis iamdicti investigato prius in forma iurisdictionis et con
suetudinis loci, fecimus coniuncta manu pro nobis et successoribus nostris presentibus et futu· 
ris solempnem, publicam, plenam et perpetuam effestucationem et supra portacionem ore, 
manu et calamo necnon cultello ac cespitibus ad aerem proiectis in via libera. 

130. Lex Ribuaria 59, 1. Si quis alteri aliquid vinderit et emptor testamentum vindicionis 
accipere voluerit, in mallo hoc facere debet, precium in praesente tradat, et rem accipiat, et 
testamentum publici conscribatur. 

131. Koln Schreinsbucheintrag Martin 1, VI, 7 (1140-42). Notum sit omnibus tam futuris 
quam presentibus, quod Heinricus filius Thiderici quartam partem cuiusdam domus fratribus 
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s. Pantaleonis dedit pro remidio anime sue, quod coniirmaverunt fratres coram civibus et coram 
Heinrico comite, data pro testimonio ama vini ipsis civibus. Hoc tempore fuit magister civium 
Vogel. Cum hoc eis sic coniirmatum fuisset, venerunt fratres in liberum placitum liberi comitis, 
et ipse comes fecit eis bannum et pacem super hanc eorum proprietatem sine aliqua contra
dictione. 

131a. MeiBener Rechtsbuch (nach 1350) I, 31, 1. Wenne man obir eygen frede wercket 
vor gerichte, so sal der richter fragen den, der is lessit, ab is sin wille sy. So sal der daz bekennen, 
unde sal recken dy finger; domete sal her sich der gewer vorczyn; unde sal denne daz eygen 
uflassen mit den fingern unde mit orkunde eynes hutes adder hantschus, so daz her is mit eyme 
zceychen ufgebe; domete enphet her dy gewer. Dornoch salome der richter frede wercken seIber. 
1,46,5. Wer erbegud ufgeboten had vor gerichte, der sal is dornoch halden dry tage unde dry 
nacht, er he ome dorobir lassze frede wercken, und wirt her denne in der czit nicht angesprochin, 
so mag her dorobir vrede lassin wirken, unde her sal es dornoch besicczen, unde sin bothe, dry 
tage und dry nacht. I, 46, 4. Wen eyn eygen wert vorkouft adder vorsaczt, der sol is vor gerichte 
ufbieten vor gerichten unde schepphen unde vor dingkluten, unde sal om frede lasszen dorobir 
wercken den richter adder den froneboten mit dissen worten: hy had N vorkouft deme N, adder 
vorsaczt, eyn sogetan eygen gud, welcherley daz ist, daz sol man benennen, das bite ich uf zcu eynen 
male, zcum andern, unde dritten male. Spreche denne nymant zcu der zcith dorwedder, so spreche 
her vord: nu nymand wedderspricht, so wercke ich hirobir gotes frede unde myns hern koninges 
frede adder wer zcu deme gerichte gehore; wer hyrzcu kegenwertigk ist unde nu swiget, der sal 
ouch ummer swige. 

131b. Lubeck Cod. III (15. Jh.), 327. So wat in deme erve boke der stat steit beschreven 
unde jar unde dach dar inne stan hevet, dar en mach nen tuch boven gan, id en were also, 
dat de man buten landes were, de dat bispreken wolde, unde mochte he dat tughen, he en 
hedde syne clage nicht verlorn. 

132. Zutphen Kondichboek 1356, 93. Voert, dar twe lude to samene wonen in enen hues, wert 
dat OITe enich dien anderen enegherhande guet thunderpande sette, dat under pant solde degene, 
dien geset were, ute dier were vuren in ene ander were in syn beholt. 

133. Coesfeld, Stadtr.16 (Zusatz 1427). Weret ock sake, dat jemandt bewegliche pande 
setten wolde, die sal sie oveITeiken uter einer handt in der ander. 

134. HiIdesheim 1249, 48. Si quis civium nostrorum aliquem monet pro debitis et ille dat 
ei pignus, hoc potest ipse sine advocato accipere et debitorem dimittere, si vero pro advocato 
misit, non debet eum sine advocato dimittere. 

135. Lubeck, Niederstadtbuch, (21), 1486. Nademe Tyle vor sodane CXX mr. pande hadde, 
so moste he sik an de pande holden, unde Hans dorfte dar vorder nicht to antwerden. 

136. Sachsenspiegel III 5, 4. Svat man aver deme manne liet oder sat, dat sal he unverderft 
weder bringen oder gelden na sime werde. 

137. Magdeburger Fragen (um 1400) I, 6 d. 6. Tar der man, dem das pfant gesaczt ist, 
uff den heiligen sweren, das das pfant ane syne vorwarloszunge vorbrant adir vorlorn sey, 
so sal der schade iITe beyder schade syn, also das her syn gelt doran vorloren hette unde yenir 
dy besserunge des pfandes. Von rechtis wegen. 

138. Cleve 1417, 111. Verderfnis der pande off der onderpande en verlichtet den schulder 
niet van der scholt. 

139. Memmingen 1396, 18, 3. Es mag ouch niemand kain sin varend guot hie zu M. ieman 
zu pfand insetzen noch zu aigen geben, es hab denn ainer hinder sinen schlossen ungevarlich, an 
allain Rinder, Ross und ander vich, das mag man wol versetzen oder zu aigen geben, daz ez 
ainer wider lyhe umb ain miet und geweyr. 

140. Reval, Lubisches Recht 1257, 97. Si vero aliquis navem suam alii in pignore posuerit, et 
deinde cum navi alias velificaverit, et ipsam navem vendiderit, non est pignus scilicet weddeschat. 
Sed si navis redient in Travenam, iterum est pignus sicut fuit, antequam velificaret. 

141. Frankfurt Insatzbuch 86 (1337). Heinrich v. K. und Hedewig, sin eliche wirten, hant 
derselben Fyen gegebin allin irn husrad, und hant denselbin husrad wydir von in intnomen 
und die zwey hus und die batstuben ierlichis um eyne halbe mr. geldis. 

142. Schwabenspiegel (Wackernagel) 198 (um 1280). Swa vogel nistent uf einem boume 
oder swa sie nistent, daz des mannes ist: die wile ez in siner gewalt ist, so ist ez sin. Als ez 
fliegende wirt, swer ez danne gevahet, des ist ez. 

143. Lex Baiuw. (8. Jh.) 22, 8. Si apes, id est examen (gl. suuarm) alicuius ex apile elapsus 
fuerit et in alterius nemoris arborem intraverit et ilIe consecutus fuerit, tunc interpellat eum, cuius 
est arbor, et cum fumo et percussionibus ternis de traverse secure, si potest, suum eiciat examen; 
verumtamen ita ut arborem non laedatur. Et quae remanserint, huius sint, cuins arbor est. 

144. Ed. Rothari 260. Si quis aurum aut vestis seu qualibet rem in via invenerit, et super 
genuculum levaverit, et non manefestaverit aut ad iudicem non adduxerit, sibi nonum reddat. 

145. Sachsenspiegel II 37, 1. Svat so jeman vind, besakt he's, of man dar na vraget, so is 
et duvech. Svat so en man vint oder dieven oder roveren afjaget, dat sal he up bieden vor 
sinen buren unde to der kerken; kumt jene binnen ses weken, deme dat gut tohort, he sal sik 
dar to tien selve dridde unde gelde die kost, die jene dar mede gehat hevet, of it perd oder ve is. 
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146. Sachsenspiegel II 37, 3. Nekumt aver nieman binnen ses weken, die sik dar to tie, so 
nimt de richtere tvene dele, unde jene behalt den dridden deiI. 

147. Dortmund, Schiedsspr. 1240. Insuper arbitrati sunt, quod equus vel aliud animal vel 
pecus qualecunque sit si forte errando ierit, quod illud libere vagari debet per sex ebdomadas, 
et de illo medio tempore debet in ecclesiis pronunciari, et quod si infra prefatas ebdomadas verus 
dominus animalis illius non venerit, quod extunc comes illud sibi libere poterit usurpare. 

148. Sachsenspiegel I 35, 1. Al schat under der erde begraven deper den ein pluch ga, die 
hort to der koningliken gewalt. 

149. Lubeck IV, 40. We schipbrokich gudt vindt by dem strande edder dat idt by dat 
schip vletende kumpt, de schall dat antwerden der negesten stadt, dar he tho kumpt, efte dem 
vagede, efte dem oldermanne des kopmanns; van dem upgefischeden gude schall me eme geven, 
de dat gevunden heft, dat twintigeste deel, hale he dat ock uth der see van dem reve, so behort 
em dat drudde deei. 

150. Sachsenspiegel II 58, 2. Des mannes sat, die he mit sime pluge wirkt, die is verdenet, 
als die egede dar over gat; unde die garde, als he geseit unde geharket is. 

151. Liutprand 131 (733). Si quis comendaverit res suas in cuiuscumque casam de conlibertos 
suos, libero hominem, et contegerit, ut adveniens fur res ipsas furaverit, et ipse, in cuius casa 
ipsas res fuerunt, reddederit, aut si non reddederit, tamen reddere debit: et nos ita statuimus 
et diffinimus, ut qui res alienas comendatas susceperent, et eas perdederit, restituat res ipsas 
cui fuerent; et si postea ipse furtus inventus fuerit, ei conponat ipse fur, de cuius casam ipsas 
res rapuit aut furavit. Quia ideo hoc prospeximus, quoniam, si illi conponat ipsum furtum, cui 
res ipsas fuerit, postea ille cuius casam rupit, querat ei ruptura casae suae, et non possumus 
in unam causam duas calomnias inponere. 

152. Lex Salica 37. Si quis bovem aut caballo vel qualibet animal per furtum perdiderit 
et eum, dum per vestigio sequitur, consequutus fuerit usque in tres noctes, si ille, qui eum ducit, 
emisse aut cambiasse dixerit vel proclamaverit, ille, qui per vestigio sequitur, res suas per tercia 
manu agramire debet. Si vero iam tribus noctibus exactis, qui res suas requiret, eas invenerit, 
ille apud quem inveniuntur, si eas emisse aut cambiasse dixerit, ipse liceat agramire. Si ille 
vero, qui per vestigio sequitur, quod se agnoscere dicit, illi alii proclamante nec offerre per tertia 
manum voluerit nec solem secundum legem colocaverit et tulisse convincitur, MCC dinarios, 
qui faciunt XXX solidos, culpabilis iudicetur. 

153. Lex Ribuaria 33. Si quis rem suam cognoverit, mittat manum super eam. Et sic illi, 
super quem interciatur, tercia manu querat, tunc in praesente ambo coniurare debent cum dexteras 
armatas, et cum sinixtras ipsam rem teneant. Unus iurit, quod in propriam rem manum mittat; 
et alius iuret, quod ad eam manum trahat, qui ei ipsam rem dedit. Et sic infra ducato est, super 
14 noctes auctorem suum repraesentit. 

154. Otto 1. Cap. Veron. 967 c. 7. Si quis equum suum vel cetera animalia sive rem suam 
super aliquem repererit, et ipse warentem dare se dixerit, statim iuret, ut ad certum warentem 
eum conducat, et super tertium warentem et tertium comitatum non procedat. Et si hoc facere 
noluerit, rem perdat et secundum legem componat. 

155. MeiI3ener Rechtsbuch (nach 1350) IV, 42, 25. Wer eyn phert weI anefangen, daz ome 
gestoln adder obegeroubet ist, der sich mit gerichte unde gerechtickeit dorczu czin wel, her sal mit 
sime rechten fusse deme pherde treten uff sinen lincken fusz vorne uff sinen huf, unde sal mit der 
lincken hand deme pherde griffe in sin lincke or, unde sal begern der heyligen unde des stelers, 
unde sal czu dene heyligen deme pherde uff deme houbte swern, daz daz phert sin were, do is 
ome obegestoln adder obegeroubet wart, unde noch sin sy, also om god helffe unde aIle heyligen. 

156. Livland Privileg fiir deutsche Kaufleute 1275. Quod si quis bona sua per furtum aut 
per inopinatam ammissionem perdiderit, ubicumque bona sua compererit, ea recipiet integraliter 
judice provinciali ratione furti nihil juris in ipsis bonis sibi vendicante. 

157. MeiI3ener Rechtsbuch (nach 1350) IV 42, 1. Von rechte sal man keyn gud anefangen, 
wen dubig gud adder geroubet gud adder gud, daz eyn gesinde, also eyn mayt adder knecht, 
syme herren obel zcu brengen adder siner fruwen. 

158. Richtsteig Landr. (um 1335) 11, § 3. Dit mach de cleger anspreken twierleie wis. He 
mach it anspreken mit ener slichten clage edder he mach it anvan. 

159. Sachsenspiegel II 36, 4. Sprict aver jene, he hebbe't gekoft uppe deme gemenen markete, 
he ne wete weder wene, so is he diive unsciildich, deste he die stat bewise unde sinen eid dar to 
duo Sine penninge verliiset he aver, die he dar umme gaf, unde jene behalt sin gut dat ime ver
stolen oder afgerovet was, of he sik dar to tiut uppe'n hilgen selve dridde vulkomener lude an 
irme rechte, die dat weten, dat it ime duflike oder roflike geloset si. 

159a. Leobschutz 1270, 40. Item, in die forensi tanta est libertas fori publici in Lubsicz, 
ut quicquid emerit quisquam in ipso foro et hoc poterit legitime comprobare, eciam si illa 
res inpetatur ab aliquo, nomine furti vel rapine, ipsi emptori nichil ex hoc deperiet in rebus 
suis aut honore. 

159b. Hamburg 1270, VII, 9. So welker hande gud en man bringet an desse vryen stad over 
de solten zee, spreke dat ienich man an vor duve edder vor roff: dat is he nager to beholdene 
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in synen hebbenden weren mit twe bederven mannen, de dar weren, dar he dat gud kofte, 
ofte mit syneme werde, ofte mit syneme kumpane, ofte mit der stad breve, dar dat gud 
gekoft was. 

160. Eisenach, 1283, 33. Si res furtiva emta vel vadio deposita apud Iudaeum reperitur, 
ipse iuret, se nescire, rem furtivam esse, et nummos suos sine usura recipiat, et vadium reddat. 

161. Sachsenspiegel II 60, 1. Svelk man enen anderen liet oder sat perde oder en kleid oder 
ienegerhande varende have, to svelker wis he die ut von sinen geweren let mit sime willen, ver
koft sie die, die sie in geweren hevet, oder versat he sie, oder verspelet he sie, oder wert sie ime 
verstolen oder afgerovet; jene die sie verlegen oder versat hevet, die ne mach dar nene vorderunge 
up hebben, ane uppe den, deme he sie leich oder versatte. 

162. Billwarder Recht (nach 1385), 69. We deme anderen wes lenet, de schal eme dat wedder 
af esschen, wente hand schal hand waren. 

163. Goslar (um 1350). Deyt man emme wat to truwer hand to behaldene, untvernet he dat 
oder wert it ime untvernet van sime ghesinde weder sinen willen, dar mach de sich to ten, deme 
dat untvernet is, also alse it eme vorstolen were. 

164. Kleines Kaiserrecht (um 1330) II, 39. Welch mann eim manne icht gelobet, daz sal 
er im stete halten; wan er ist ez im schuldig. 

165. Ostergo, Vertrag mit Harderwijk, 1317. Si debitor convictus fuerit et bona non ha
buerit, cum quibus satisfaceret suo creditori, debet proscribi. 

166. Braunschweig, Reformation des Untergerichtsprozesses 1579, 21. Wofern es dan mit 
der execution auff die persohnen kombt, dergestalt, daB dem glaubiger weder aus den fahrenden 
oder liegenden gueteren seines schuldeners verholffen mag werden, sondern der gleubiger ver
ursachet wirdet, den schuldener nach des untergerichtes processus friedeloes legen zu lassen, 
so soIl dem gleubiger frei stehen, seinen friedelos gelegten schuldener entweder in den schuld
turmb vf seinen unkost setzen oder aber der stadt und dero gebiets so lange verweisen zu lassen, 
bis jhme willen gemacht werde. 

167. Richtsteig Landr. (um 1335) 41,7. Heft he aver anderswat gelovet, des he nicht ge
holden mach, so vrag, wat dar denne rechtes umme si. So vintme, de richter scolene vor de 
scult antwerden bi der hant. Is he aver dar nicht unde nach mes em nicht afpanden, so vordelet 
me eme sine ere unde sin lenrecht. 

168. Ostergo u. Westergo Freiheiten, 1398. Clagt een man op den anderen omme scold, 
ende wert die ander in der sake sculdich vonden, ende mach hi niet betalen noch verborghen, 
so wise die Rechter den sculdenar den clagher toe in syne ware. 

169. Sachsenspiegel III 39, 1. Sve so scult vor gerichte vorderet up enen man, der he gel
den nicht ne mach noch burgen setten, de richtere sal ime den man antwerden vor dat gelt, 
den sal he halden gelik sinem ingesinde mit spise unde mit arbeide. Wil he ine spannen mit 
ener heIden, dat mach he dun, anderes ne sal he ine nicht pinen. 

170. Sachsenspiegel III 39, 2. Let he ine oder untlopt he ime, dar mede n'is he des geldes 
nicht ledich, die wile he ime nicht vergulden ne hevet, unde he dat nicht vulbringen ne kan, 
so is he immer sin pand vor dat gelt. 

171. Bern, Satzungenbuch II (15. Jh.), 115. Und sollent ouch die lamparten und juden ir 
schulde ziechen und vordren indrent jaresfrist; teten aber sy des nit, were aber, das dennieman des 
schuldners gutren nach dem ersten jar kouftin und die darnach in gewerde behuben jar und 
tag unangesprochen und mit rechte gevordrett, so mage der koiffer und der schuldner von dehshin 
die guter innhaben und lidig sin an geverde von dien selben lamparten und juden. 

172. Cleve 1417, 112, 14. Voer medegiften der vrouwen, aIs si gemannet werden, is stil
liken verbonden des mans guet, und die vrouwen gaen voer aIle geloveren, den die gueden ierst 
stilHken verbonden staen. 

173. Lubeck, Niederstadtbuch (58), 1472. Jachim Alemot vor deme ersamen Rade hefft 
vermiddelst zinem uthgestreckeden arme unde upgerichteden vingeren stavedes eedes lyfflicken 
to den hilgen gesworen und wargemaket, dat sodane LV mark Lub., de he van Heyne Boltzen 
ingemanet unde Heyn eme de schriven laten hefft uppe de wessele by zeligen Godemanne van 
Buren des avendes, aIse des morgens de besate schach, dat he de to Godikens Pleskowen besten 
ingemanet hebbe, unde dat desulfften LV mr. deme sulfften Godiken propper unde egen tobe
horen, deme erscreven Jachim nynerleye part hellinger noch penningk dar ane hebbende. 

174. Glogau, Rechtsbuch 1386, 387. Hette abir dyfrawe sunderliche schult, dy dem manne 
nicht globit were, dy schult mogen ere erbnamen furderen und nicht der man, wenne dy schult 
in eres mannes gewere nicht ist bracht. 

175. Lex Salica 50, 1. Si quis ingenuus aut letus alteri fidem fecerit, tunc ille, cui fides facta 
est, in XL noctes aut quomodo placitum fecerit, quando fidem fecit, ad domum illius, qui fidem 
fecit, cum testibus vel cum illis, qui praecium adpraeciare debent, accedere debet. Et si ei no
luerit fidem facta solvere (mal. thalasciasco h. e.) solidos XV super debitum, quod fidem fecerit, 
culpabilis iudicetur. 

176. Sachsisches Weichbildrecht, Glosse (15. Jh.). Doch sollit ir gar eigentlichen wissin, das 
aIle gelobde sollen geschen mit vingern unde mit zunge, daz ist: wenne eyn eynem gelabit mit 
dem munde, daz sal er bewisen mit der hant. 
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177. Sachsenspiegel I 7. Sve icht borget oder lovet, die salt gelden, unde svat he dut, dat 
sal he stede halden. Wil he is aver versaken dar na, he untvort it ime mit sinem ede, svat he 
vor gerichte nit gelent ne hevet. Svat he aver vor gerichte dut, des vertuget en de sakeweldige mit 
tven mannen, unde de richter sal de dridde sin. 

178. Liutprand (723) 39. Si quis alii homini wadiam dederit pro quacumque causa, et 
fideiuSBorem posuerit, et postea ad ipsum fideiussorem antesteterit, aut pignus de manu tulerit, 
et probatum fuerit, conponat solidos vigenti. 

179. Lex Francorum Chamavorum (802) 16. Qui propter alium hominem wOOium adhrami
vit, et ipse homo eum damnum incurrere dimittit, ille, qui suum wadium adhramivit, de suo 
omnia componat. 

180. Freising, Urk. 804. Spoponderunt praedicti abates, omnia se reddituros, et per wadium 
illorum utrique manibus suis quasi coacti in manu episcopi Attonis dederunt dicentes, se reddi
turos iustitia. 

181. Lex Salica 52. Si aliquis alteri aliquid prestiterit de rebus suis et ei noluerit reddere, 
sic eum debet admallare. Cum testibus ad domum illius, cui res suas praestetit, accedat et sic 
contestetur: quia res meas noluisti reddere, quas tibi praestiteram, in hoc eas teneas nocte proxima, 
quod Saliga lex continet; sic ei solem collocit. Si nec tunc reddere voluerit, ad alias septem noctes 
ad eum similiter cum testibus veniat et tunc ei roget, ut debitum suum reddat. Si nec tunc voluerit 
conponere nec reddere nec fidem facere reddendi, super debitum ei, qui praestetit, et super illos 
novemsolidos, qui per tres admonitiones adcreverunt, DC dinarios, qui faciunt solidos XV, culpa
bills iudicetur adhuc super debitum. 

182. Codex Euricianus (um 475) 297. Qui arras pro quacumque acceperit re, (prae)tium 
cogatur implere, quod placuit. (Empt)or vero, si non occurr(er)it ad diem con(stitu)tum, arras 
tantummodo recipiat, quas (dedi)t, et res definita non valeat. 

182a. Lubeck I (um 1230) 72. Si quis denarium sancti spiritus super contractu vel merca
tione quacumque excellente vel mediocri erogaverit, idem est, ac si mercipotum exhibuerit vel 
dederit. 

183. Nidda, Statuten 1311. In causis debitorum requirendorum in Iudicio nulli testes 
sufficiunt preterquam testimonium scabinorum; sed in causis aliis utpote excessibus, emptionibus, 
et hiis similibus hij sufficiunt, qui interfuerunt, viderunt et vinicopium gustaverunt. 

184. Bremen, Urk. 1296. Borchardus miles una nobiscum se verbis veredicis obligavit, sed 
fidem non dedit, quia dicebat, se abiurasse, quod fide data promittere non deberet. 

185. Capito quae in lege Rib. mitt. sunt 803, 3. Qui multa qualibet solvere non potuerit, 
liceat ei, semet ipsum in wadium ei, cui debitor est, mittere. 

186. Luneburg, Stadtbuch 1301. Iohannes tenetur Hermanno 16 M. Hamb. den., pro quibus 
posuit ei suum currum et equos suos et est servus suus, et quicquid de bonis suis duxerit, omnia 
sua sunt, donec universa debita sunt soluta. 

187. Soest, Schrae um 1350, 43. Welick man mit willen sin ghut utborghet, dey ne mach 
umme dat ghut nummande vredeloys leghen, hey ene hebbe eme ghesyckert in truwen. 

188. Medebach, 1350, 2. Nemo poterit se obligare sub poena juris sui, quod dicitur 
Landrecht, ita quod illa obligatio teneat sive vim habeat; nisi fiat coram judice habente auc
toritatem judicandi ad mortem et ad corporis demembrationem. 

189. K6ln, Schreinbuchseintrag 1263. Henricus cum spontanea voluntate elegit, quod ami
cabilem compositionem, quam fecit et inivit cum Henrico dicto Asino, ratam et inconvulsam 
tenere deberet, omni fraude et dolo exclusis, et si unquam ipsam confringeret compositionem, 
sine contradictione decollari deberet. 

190. Braunschweig, Degedingebuch der Altstadt, 1291. Wasmodus de Uredhe sub optentu 
vite et bonorum suorum omnium obligavit, quod nunquam vindictam aut inpeticionem faciet 
super pannis sibi ablatis et restitutis in famuloB comitis de Dannenberg. 

191. Lubben, Stadtbuch 85, 1400. DaB M. P. komen ist mit synem brudere vor den besessin 
rat und em beczalt hot, daz her en ledich und los gelozin hot. 

192. Westerwold (Groningen), Landr.1470, XII, 10. De den anderen schuldich is reedt 
gelt of geleent gelt of dootslagen, die mach betalen myt rogge, myt yperschen wande, myt groenen 
holte, dat salmen bieden eer men gepant wort, ende sal dat geven als men dat om reedt gelt 
kopen mach. 

193. Rugen, Landr. (16. Jh.), 162, 5. Dat kan ok neimand schuld mit schuld schutten, 
denne betalen und darna dat seine manen. 

193a. Dordrecht, Mietvertrag 1412. Bracht Gheraet die scoenmaker den gherechte aen 
inder kamer bi sinen wercluden, dat hi aen thuus, daer hi inwoent, te coste geleit heeft viertien 
pont Holl. ende XII gr. Des sijnt vorwaerde tusschen Gheraet ende Jote, dat si Gheraet dat 
gelt uutreiken sal te Meye naestcomende, wil si thuus weder hebben, ende waert dat si tgelt niet 
en ghave, soe Boude Gheraet in thuus wonen totter tijt toe dat sijt ghave, ende men soudt korten 
aenden gelde vorsz. vander tijt, dat hi thuus vorscr. bewoende. 

193b. Leipziger SchOffenspruch 15. Jahrhundert 4. In welcher frist der beclagte die bekant 
schulde gelden muss, in derselben frist muss er auch mit dem cleger die rechnung halden. Und 
ab der beclagte in Bolcher frist mit dem clager umb die schult keine rechnung halden wurde, 
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so muste der beclagte ime solche schulde vor voll gelden, so ferre es anderst del' cleger mit 
urteil bewart hett. Und der beclagte mochte alsdann daruber zu fordern rechnung zu tun nicht 
zugelassen werden, er kunde dan erweisen, wie recht ist, ehaftige not, dadurch er verhindert were 
worden, das er del' rechnung mit dem cleger in gepurlicher gesaczter frist nicht hette gehalten 
mogen. Alsdann so mocht er die rechnung noch tun. 

194. Sachsenspiegel II 5, 2. Over virteinnacht sal man scult gelden, de man VOl' gerichte 
gewint; gewedde over ses weken; bute na me gewedde over virteinnacht. To des huse, sal man't 
gelden, deme man't sculdich is, bi sunnen schine, of he hus binnen deme gerichte hevet, odeI' 
to des richteres nesten hus, of jene dar ungehuset is. 

195. Hadeln, Landrecht 1583, 5, 1. Bekenntliche Schult einzufurdern ist gebreuchlich, das 
dem Schuldenern auf erfurdern del' Creditoren doppelde pfande eingesetzt werden. 

196. Magdeburg, Syst. Schiiffenr. (um 1350) III, 2c. 23. Beclait eyn man den andirn 
vmme schadin den her habe dorab, das her yn syn gelt uf synyn benumptin und gelobtin 
tag nicht beczalt habe, del' antworter darf umme den schadin nicht antwortin, is en sy denne, 
daz her daz OUCR gelobit habe, ab her en vorczyhe unde her des geczogis schadin neme, daz her 
ym do vor welle vol tun abe czu richtin; bekennit del' lober daz, zo sal her daz haldin. 

197. Luneburg, Stadtbuch 1294. Rolf tenetur Holt 18 M.; si Holt aliquem defectum haberet, 
ita quod non haberet suos denarios in termino prenotato, tunc Holt accipiet eosdem denarios 
in judeos supra dampnum dicti Rolfes. 

198. Lubeck, II (1294) 188. Dar en deme anderen schuldich is unde nicht neghelt to sime 
daghe, also langhe alse he dat ghelt beholt na deme daghe, also langhe schal he eme penninge 
lenen also vel, ofte he mot eme den schaden beteren, ofte he beclaghet wert dar umme. 

198a. Holland Privil. Floris V., 1276. Si aliquis emerit bona sua, emptor satisfaciet eis de 
bonis emptis infra eundem diem naturalem emptionis vel faciet eis securitatem infra dictam 
diem, secundum quod convenit cum eodem, ita quod satisfaciat venditori. Quod si emptor hoc 
non fecerit, extunc venditor elapso die predicto facere potest alias de bonis venditis suam 
voluntatem. 

199. Lex Ribuaria, 72, 6. Si animal intertiatus infra placitum mortuos fuerit, tunc illi, 
qui causam prosequitur, cum testibus memorare debet, qualiter adpreciatus fuerit, et illi, super 
quem interciatur, corio con caput decortigato in praesentia iudicis auctorem suum ostendere 
debet. Quod si auctor reciperet, tanto solido uno de cine werdunia pro corio restituat. 

199a. Kulm (um 1400) V, 3. Gebit eyn man syn gewant eym snyder tzu machene, her sal 
is ym bewaren und unuorterbit wedir geben. Vorbrente das selbe beheltnisse,. do her is ynne 
hatte, so en darf her is nicht gelden, ab her synen eyt dol' tzu tut, das del' brant ane syne 
warlose tzu komen sy vnd das her is nicht us gebrengen noch geretten kunde. 

199b. Ruprecht von Freising 1328,210. 1st aver daz ein man, del' ein gast ist, chumt geriten 
hints seinen wiert und zaigt im del' wiert einen stal odeI' sein chnecht, so er sein pfaerd einstelle, 
und stelt er is darin, ir sei aines odeI' mer, und wurden si im daraus verstolen und verlur del' 
wiert nicht damit, so muest del' wiert dem gast diu ros gelten. 

199c. Sachsenspiegel I 54, 4. Svat so man VOl' den hirde drift, ne bringt hes nicht weder 
in dat dorp, he mut it gelden. Svat aver ime de wolve nemet odeI' rovere, blift he ungevangen, 
unde ne bescriet he sie mit deme geruchte nicht, so dat hes getuch hebben moge, he mut it gelden. 

200. Stralsund, Stadtbucheintrag 1288, VI, 15. Wicboldus de Dorp manet obligatus Vrowino 
notario in octuaginta marcis den. in proximo Paschate solvendorum. Si, quod absit, Vrowinus 
de studio non fuerit reversus salva vita, tunc erogabit memoratam pecuniam illis, quibus 
eandem in suo testamento assignavit. . 

200a. Stralsund, Stadtbucheintrag, 1294, VI, 106. Johannes Lange et Thidemannus Longus 
tenentur manu coniuncta Gherardo de Tribezes 30 mrc. Michaelis, vel Henrico Eselsfot, si 
alius non fuerat presens. 

201. Kleines Kaiserrecht (um 1330) II, 38. Welchem manne ein man schuldig ist, wil er 
die schulde yeman geben, daz er veste sy, der sal sie geben mit des schuldigen willen, daz sy del' 
schul dig dem antheizze werde, dem er sie heizzet geben. Geschiet dez nit, so ist die gift von del' 
schulde unstete, un werde sy ir del' schuldig nit antheizze, so werder schuldig die schulde nie
man schuldig zu geben, dan dem er geleubt hat. 

201a. Lubeck, Niederstadtbuch 1361. Notum sit, quod Thidemannus Wittel tenetur Petro 
Plawe XVI Mr. den. Lub., pro quibus, dicto Petro absente, sue sorori Talcken et ad manus eiusdem 
Petri idem Tidemannus vendidit Mille et LXX florenos ungarie, quos sub civibus infra scriptis 
in Frankenfort stare habet, videlicet sub Nycolao Warskowe CC floI'. ungarie, dimidietatem 
proximo assumpcionis Marie. 

202. Frankfurt, Insatzbuch 117 (1337). Wir etc. irkennen, das Conrad, Clare sin wirten 
etc. sich erkanten, das sy burgen werin gewest fur Rutzpergern und Gudiln, sine eliche wirten, 
gein Mertine, fur 100 ph. und 35 ph. h., des hant sy sich in die schold gesast und sin sach
waldin worden unverscheidinliche und hant demselbin Mertine gesast fur das geld allis das gud, 
das sy hant und hant das geld globit zu geldene. 

203. Lubeck, Niederstadtb. 26 (1343). Johannes de Utrecht cuprifex tenetur Johanni Sten
graven seniori eee mr. den., pro quibus hereditatem suam in quinque domibus sitam, quam 
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inhabitat, coram Consilio in festo ascensionis sibi impignoravit, salvo habenti in ea suo wicbelde. 
Arbitratus est dictus Johannes Stengrave in presentia Consulum, quod omnia debita per Jo
hannem Utrecht usque in presentem diem contracta plenarie debeat et integraliter persolvere, 
quando a creditoribus predicti Johannis Utrecht fuerit requisitus. 

204. Loen (Westfalen), Hofrecht 1363, 70. Off ein lyfftuchtersche afftoge und oer guedt 
overgeve und achterstedige schulde weren, wie die betalen solde, die up dem gude bleve, offte 
die lyfftuchtersche? Darup gewyset vor recht, dat die gene is schuldig to betalene, die dat etve 
gebruiket, geborlicke offte gewonlicke schult. 

205. Sachsenspiegel ITI 9,2. Hebbet se aIle to samene ghelovet, ir nen is nicht ledich, er 
it allet verghulden is. Swe aver enen del ghelovet hevet, he ist ledich, of he sin del gheldet. 

206. Hildesheim 1249, 26. Si quis accipit mutuum a duobus hominibus vel pluribus et 
unus illorum venit et repetit bona illa, ille debet ponere fidejussorem, quod dicitur ware, quod 
alii postea non requirant. 

207. Hildesheim 1249, 22. Si quis aliquid emit et dat mercipotum, nec emptor nec venditor 
possunt revocare. 23. Si quis aliquid emit et aliquam summam super eo dederit, quod dicitur 
oringe, si idem vult retractare, ipse amittit summam, quam dedit, et potest cessare; si vero ven
ditor retractare voluerit, ipse summam, quam accepit, restituet et postea duplo restituet ipsam 
summam, que decitur oringe. 

208. Freiberg (um 1300), 12, 1. Swelch man sinen koufschatz wil bezugen nach der stat
recht, der muz haben sine likouflute, di den licouf getrunken haben, oder lute, di iz gesehn 
unde gehort haben, oder wer si sin, vrunt oder vremde, di im gesten wollen. 

209. Hamburg, Stadtrecht 1497, G IT, Glosse Langenbeck. De gadespenningh effte wyn 
koep unde der ghelyck ysz allene eyn teken des kopes, sunder weIck de koep wol bestaen mach. 

210. MUnchen 1340, 39. Swaz verleitchauft wirt, swer daz chauft, wil der daz nicht haimen 
und sich underwinden und lOsen, so sol ez, der da verchauft hat, fiir recht pringen, und dann 
verchauffen, als daz recht sait; gieng im aber daran icht ab, daz sol im iener erstatten und 
geben. 

211. Rotenburg o. d. Tauber, 79 (15. Jh.). Ez sol ouch nyeman furbaz nyeman verkaufen, 
borgen oder uzgeben win, korn oder ander ding auf zil vrid bereit gelt sin zu lihen uf ein summe. 

212. Liibeck IV, 10. Dat nen man, he sy borger edder gast, schal kopen edder vorkopen je
niger hande gudt, dat nicht vor ogen is edder nicht sichlich is, alse hoppen to vor kopende, de 
noch nicht gewassen is, edder vissche, de noch nicht gevangen sint. 

21.1. Wismar, Stadtbucheintrag 1331. Hinricus tenetur Ludero M.30 marcas pro duabus 
lestis ordei et pro una lesta avene, quarum solvet proximo Johannis 10 marcas, lacobi 10 mar
cas et in nativitate beate Marie 10 marcas. Si vero in hiis terminis preciosius emitur, tunc 
magis sibi solvet. . 

214. Sachsenspiegel lIT 83,3. Svie egen oder varende have verkoft, des sal he gewere sin die 
wile he levet; man sal aver ime dat gut laten in sine gewere to behaldene unde to verliesene, die 
wile he't vorstan sal; wende jene ne mach dar nicht anspreken, deme it gegeven is, den ene gave. 

215. Liibeck lIT (15. Jh.), 322. Unde so welkerhande gut en man koft unde besut unde an 
syne were bringhet, de schal he gelden. 

216. Wien, Stadtrechtsbuch um 1350, 66. Chauft ein man vischwagen oder wann mit 
vischen oder welcherlai chaufschatz daz ist, der schol das beschaun an paiden enden, so er pest 
mag, untz auf den poden, und chauf darnach, so er allerpest miig. Misselingt im darnach an 
demselben chauf, also daz im unden nicht enist als oben, er mues den schaden haben. 

216a. Lothringen Priv. fiir flandr. Kaufleute um 1300. Si de la,nis, que ante venditionem 
monstrate non fuerint sive vise, oriatur questio, per ordinationem scabinorum et mercatorum 
questio terminetur. 

217. Braunschweig, Stadtr.1250-79, 28. Swelich man koft en perith, de ander sal ene 
gewaren stedeges, stareblindes unde unrechtes anevanges. 

218. Prag, 14. Jahrh. 70. Welch man ain hous wider ainen anderen chouft, und das es 
verprint e der zeit, ee den her ims aufgibt vor den wier penchen, er geb im darumb gelt oder 
nicht, so ist es dem verprunnen, ders verchouft hat, es sei dan, das hers mit genanten worten aus
genumen habe. 

218a. Osterwieck, Stadtr.1353, 59. Koft en deme anderen af korn eder ander gut umme 
rede gelt unde let dat by deme, deme he dat afghekoft hed; geyt dar brant over, dat en here
brant hed, dar de man sin gud mede vorluset, dar vorluset iene man sin gud mede, dat he koft 
het, unde iene, de vorbrant is, en darf dar nenen scaden umme lyden. 

219~ MeiBener Rechtsbuch (nach 1350) IT, 4 d. 5. Had eyn man sin hus adder sin eygen 
v-ormid, unde vorkouft daz sint der zeith: der daz gemit had, der had siningedinge. Wulde on 
der abetribe, der is gekouft hette, des en sal nicht sin; wen he wer sime ingedinge neher zcu 
bewisene uf den heyligen zcu eyme iare adder zcu eyme halben, also den or ingeteydinge ge
standen hette. 

220. Miltenberg, Ratssatzung 1379, 48. Wanne einer ein huB hie bestet umbe ein zins, und 
wann dann der das huB verkeufft, des das huB ist, wann er des nit geraten wil, so sal ime der 
rumen, der das huB bestanden hat. 
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221. Dortmund, Urteilsbuch urn 1300, IV, 53. Eyn man, dey van dem anderen eynhuys huerde 
in unsir staid, brende dat huys van ungelucke, des en is dey man, dey dat huys gehuret hevet, 
nicht schuldich to betalene. 

222. Apenrade, Skraa (vor 1241) 39. Conducens domum vel navem in presentia bonorum, 
si non intraverit, solvat dimidietatem precii, si intraverit, sol vat totum promissum. 

223. Lubeck, II (1294), 135. So welic man en schep huret to ener beschedenen tit, dat ne 
mach he noch vor setten noch vor copen nemanne, dat it moghe stede sin, noch nicht anders 
dar mede don sunder alene, dat het wol vor huren mach, so weme he wil, bet to siner besche
denen tit. 

224. Rottweil (urn 1500) 180. WeIher unser burger dhain ross usgyt in gemaind wyse, 
das der, dem das ross geben ist in gemainde, das ross uber lande nicht bruchen sol noch nieman 
lyhen. Er mag aber das ross bruchen sinen mischt uszefuren und sin korn und sin how ynze 
fUren und ze muli und ze marckt varen on all gevarde; und soIl auch das ross in pflug nicht 
stellen noch fUr egeda noch mit kainen ungewonlichen dingen nicht bruchen denn mit eins ge
mainders willen. 

225. Schwabenspiegel (Gengler) 185, § 2 (urn 1280). Von lehenunge wellen wir reden. Lihet ein 
man dem andern ein phert an eine stat, und benennet im die stat, und er lihet es im umb sust, und 
geschiht im iht unz an die stat: er buezetim dar umbe niht, ob er ezrehtereiseritetundimsinefure 
git. Und ritet er aber fUr baz und geschiht im da hin iht, er muz im ez gelten. Wirt es verstoln oder 
geroubet, er muz ez gelten. Nimet ez aber der gemeine tot, er gilt imz niht. Und lihet er aber 
imz umbe Ion an eine stat, und niht fUrbaz: swaz im an die stat geschiht, an den gemeinen tot, 
er gilt imz niht. Und lihet er aber imz umbe Ion an eine stat, und niht fUrbaz; swaz im an die 
stat geschiht, an den gemeinen tot, ob ez im verstolen oder geroubet wirt, so giltet er im aber 
niht, ob er sin gehuetet hat, als er von rehte solte. 

226. Lubeck, I (urn 1230) 74. Si quis equum alterius conduxerit et equus quacumque causa 
peioratus fuerit, conducens non emendabit vel satisfaciet, quin forsan equ(u}s furtim sublatus 
fuerit vel tybie fracturam incurrerit in ponte sive ex negligentia, qua wanhode dicitur. 

226a. Rugen, Landr. 16. Jh. 88, 1. De have edder ware lienet, de steit eventur, mot den 
schaden dragen, gelik were it sin etgen, juxta regulam: lenet gut egen gut. 

227. Augustinus De Tobia c. 14. Si feneraveris homini, id est mutuam pecuniam tuam 
dederis, a quo aliquid plus quam dedisti expectes accipere; non pecuniam solam, sed aliquid 
plus quam dedisti, sive illud triticum sit, sive vinum, sive oleum, sive quodlibet aliud; si plus 
quam dedisti exspectas accipere, fenerator es et in hoc improbandus, non laudandus. 

228. Freiberg (urn 1300) 49. Hat ein man gesinde, di in sinem brote sin, he habe si gemietit 
oder ungemietit, di heizen sin gewalt, also daz he vor si klagen unde antwerten mac, ab he will. 

229. Freiberg (urn 1300) 49, 1. Hat ein man gesinde gemietit, iz si knecht oder mait, die 
mac he wol zuchtigen, ab si iz verdinen, mit worten, mit slahene unde mit roufene ane blutrunst, 
unde darf in nicheine antwerte darumme geben, wen si sine gemiette boten sin. 

230. Halberstadt, 1370, 23 (B). Welk knecht edir maget sek vormedede eynem bedirven 
manne unde deinst lovede, we des nicht enheilde, dem schol me volgen mit der veste. 

231. Hamburg, 1270, VIII, 1. So we over huret enen knapen ofte ene maget, unde he ofte 
se ne willet an sinen dienst nicht unde ne willet mit erne nicht wesen, de scholen half wedder
keren, dat en gelovet was. 

232. Passau 1299, 8. Uf wen man chlaget umb garntez lon, daz man mit dem swaeizz ver
dient hat, der sol dem chlagaer zwispilgeben, dem rihtaer zwei und sibenzik pfennig. 

233. Westerwold (Groningen), Landr. 1470, X, 14. Of een denst syn lyf verlore in syns heren 
denst, so machmen hem syn loen op syn borst leggen, daer is hem vul mede gedaen. 

234. Gastein, Bergordnung urn 1300. WeIher Lonarbaiter seiner samchost und verdienten 
Ion von den gruebmaistern nit bezalet wirdet, dem sol der perkrichter ze stund an dem montag 
unverzogen recht tuen hinz dem gruebmaister oder schaffer, der im schuldig ist, und mag dem
selben seine tail fronen. 

235. Hamburg, Schuldbucheintrag 1319. Hermannus Glaswarthe recepit puerum Jacobi P. 
cum sex marcis denariorum sub hac forma: Dictum puerum pascet et vestet per octo annos; 
qui bus evolutis liber erit ipse puer a Hermanno, sed infra dictos octo annos idem puer faciet 
laborem Hermanni, et pecunia apud eundem Hermannum permanebit. Si vero contingeret, 
ipsum Hermannum infra dictos VIII annos decedere, puero sic indocto, quod non posset opere 
suo panem et cerevisiam deservire, reddentur ei VI m. supradicte. 

236. Erfurt, Zuchtbrief 1351, 37. Welch man verdinget ein werck einem Zymmerman, einem 
Steinmetzen, vff welchen tag er ime das gelobt, das sal er ime halten. Thete er das nicht bynnen 
acht tagen, als er des gemanet wurde, so sal derselbe man dar uber nhemen, wen er gehaben mag. 

237. Iglau, 1370-1400, 24, 17. Truge man einen sneyder, eynen goltsmid oder einen 
andern arbeitter, sein knecht oder sein gesinde fremder lewte gut, der Ion er neme, daz er yn 
arbeitte, icht hin, er musses von rechte gelden, wiwol er sein gut domit verlewset, wenn seme
leiche arbeitter sollen sich gesindes bewaren, dem sie fremder lewte gut getrawen. 

238. Bayem, Landfrieden K. Rudolfs 1281, 66. Es sol ein iglich rihtaer in iglicher stat und 
in iglicher pfarre mit aehten, den besten und den tiursten, bi dem aid vor der chirchen den chouf 



Quellenbuch. 185 

setzen und das Ion smiden, webaern, sneidaern, schuchstaern, madaern, zimberlauten und den 
andern allen, und swr mer nimt, dann im gesetzt ist, der sol dem rihtaer alsoft zwen und siben
zich pfenning geben. 

238a. Niirnberg, Ratsordnung 1540. Soll hinfiiro auch kein verleger seine stuckwerker, sie 
seyen meister oder nit, von wegen ihrer gemachten und anheims getragenen arbeit anderst dann 
mit paaren gelt bezahlen und nit mehr etwan aussgemachte arbeit ihnen anstatt ihres Lohnes 
geben, wie vor zeit geschehen, alles bey straf zehen pfunt novi. 

239. Niirnberg, 1290. Ez magk auch dhein sneiter noch mentler noch dheinerlei hantwerk
man, der umb Ion wiirket, dhein guet, daz sein niht ist, sweter den cristen noch Jueden nicht 
h6her versetzen, denn umb viel alz lonez er verdint het. 

240. Wien, Stadtrechtsbuch um 1350, 55. Dinget ein man sein guet iiber land, es sei wein, 
wachs, oder swelcherhand chaufschatz daz ist, und geit seinen gotzphenning daran, daz sol man 
im antwuerten an die stat, da er es hin gedinget hat, als chaufmansrecht ist, und sol er dem 
fuerman laisten fuermans recht. Es schol der fuerman dasselb fueren und bewaren, recht, als 
es sein aigen sei. Ch6ment in daruber die rauber an, und nement im daz guet, und verleuset er 
seineu roz damit, oder anders, das sein ist, ze rechter zeit, weder ze spat noch ze frue, und ist 
auch die strazz gevarn, die in der chaufman haizzet yarn, mag der fuerman daz bewern, und 
auch, daz er sein guet damit verlorn hat, er giltet des guetes nichtes nicht. 

241. Soest, Willkiir ll20, 30. Si quis concivi suo bona sua ad negociandum commiserit 
presentibus viris idoneis, si inficiari voluerit, convinci possit. 

242. Liibeck IV, 8. Deit ein borger einem anderen borgere offte gaste gudt mede to der se 
werth to vorkopende to sinem besten, de genne, de dat gudt vorkopen schall, de is mechtich to 
donde unde to latende in aller mathe, unde de em dat gudt belovet hefft, de mot em ock de 
rekenscopp beloven. Darumme se ock malck tho, wen he sin gudt belovet offte bevelet. 

243. Braunschweig 1320-1330. Swe koft enne vorschadeden kop, unde de den vorkoft, dhe 
twene schullet deme mekellere lonen; de aver dene kop vorkoft umme rede ghelt, de ne darf 
den mekelleren nicht belonen. 

244. Liibeck, Niederstadtb. (214) 1492. Tile T., Hans B. unde Hans W. vor dessem boke 
hebben bekandt, dat se by seligen Wilhelmes v. d. S. mekelrieboke syn gewesen, dare se inne 
mit ziner egenen hant gescreven befunden hebben, dat Jorden B. van Peter P. twe stucke sulvers 
(kaufte), weIck kop sii geschen int iar 1491. 

24ii. Sachsenspiegel III 5, 3. Svelk man deme anderen sin dut gut to behaldene, wirt it ime 
verstolen oder afgerovet oder verbrant, oder stirft it, of it ve is, he ne darf dar nene not umme 
liden, darn he dar sin recht to dun, dat it ane sine scult geschin si. 

246. Aachen 1420-40, 63. Weirt sache, dat eyn gast in eyn herberge queme ind geve synen 
wert zo halden gelt, golt, silver off ander have, ind dan deme werde dat gestolen worde off wer
loren, ind neyt van synen gude, dat were he schuldich, deme gast zo richten ind zo betzalen. 

247. Cap. leg. add. 803, 8. Liber qui se loco wadii in alterius potestatem commiserit ibique con
stitutus damnum aliquod cuilibet fecerit, qui eum in loco wadii suscepit, aut damnum solvat aut 
hominem in mallo productum demittat, perdens simul debitum, propter quod eum in wadio suscepit. 

248. Lex Salica 58. Si quis hominem occiderit et tot am facultatem data non habuerit, unde 
tota lege conpleat, XII juratores donare debet, quod nec super terram nec subtus terram plus 
facultatem non habeat, quam jam donavit. Et postea debet in casa sua introire et de quattuor 
angulos terra in pugno collegere et sic postea in duropullo, hoc est in limitare, stare debet intus 
in casa respiciens et sic de sinistra manum de illa terra trans scapulas suas jactare super illum, 
quem proximiorem parentem habet. Quod si jam pater et fratres solserunt, tunc super suos debet 
illa terra jactare; id est super tres de generatione matris et super tres de generatione patris, qui 
proximiores sunt. Et sic postea in camisia discinctus discalcius palo in manu sepe sallire debet, 
ut pro medietate, quantum de conpositione diger est aut quantum lex addicat, illi tres solvant, 
hoc est illi alii, qui de paterna generatione veniunt, facere debent. Si vero de illis quicumque pau
perior fuerit, ut non habeat, unde integrum debitum solvat, quicumque de illis plus habet, iterum 
super ilium chrenecruda, ille qui pauperior est, jactet, ut ille tota lege solvat. Quam si vero nee 
ipse habuerit, unde tota per solvat, tunc illum, qui homicidium fecit, qui eum sub fidem habuit, 
in maUo praesentare debent et sic postea eum per quattuor mallos ad suam fidem tollant. Et si 
eum in conpositione nullus ad fidem tullerunt, hoc est ut redimant, de quo non persolvit, tunc 
de sua vita conponat. 

249. Lex Burgund. 19, 5. Si quis pro parente aut pro amico vel pro quocumque fideiussor 
extiterit pro quolibet debito, et is, qui sub fideiussore discesserit, ter admonitus coram testibus 
vel post admonitionem pigneratus, si convictus fuerit, pignera sua fideiussori per vim abstulisse, 
et necesse fuerit fideiussorem constrictum atque conpulsum debitum de suo solvere, in triplum 
ab ilIo, quem fidedixit, impleatur, quidquid fideiussorem in hac causa solvisse constiterit. 

249a. Lex Burgund. 19, 7. Si is, qui fideiussorem dedit, non habuerit unde solvat, ipsum fide
iussor ad se absolvendum tradat, et a fideiussore aliud non queratur. 

249b. Lex Burgund. 19, 9. Quicumque fideiussor res debitoris dederit illi, cui fideiussor ac
cessit, usque ad domum ipsius sub sua defensione perducat; si autem non fecerit, non sit a 
fideiussione penitus absolutus. 
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249c. Lex Burgund. 19, 10. Quicumque fideiussor noluerit satisfacere creditori, et necesse 
fuerit fideiussorem suum pignerare, et voluerit fideiussor ille resistere, fideiussionis suae debitum, 
quantum ab ilIo reposcitur, de suo satisfaciat. 

250. Chilperici edictum 561-84, 7. Similiter convenit, ut quicumque admallatus fuerit et 
in veritatem testimonia non habuerit; unde se aeducat, et necesse est, ut initium fidem faciant, 
et non habuerit simili modo, qui pro eum fidem faciat: ut ipse in senextra manu fistucam 
teneat et dextera manu auferat. 

251. Westfii1. Urk. 1370. Ind hanyn zu meirre sicherheit zu Gyselen ind zu Burgen gesatt 
myne maige ind vrunde, die aIle dese punkte vurs. mit myr ind vur mich in guden truwen ge
loift, gesiehert ind lyflichen zu den heilgen gesworen hant. 

252. Urk. Adolis 1292, 13. Et nichilominus quinquaginta tam nobiles quam milites bonos 
et legales fideiussores ponemus eisdem et cum eisdem fideiussoribus apud Bunnenses ab eodem 
archiepiscopo, suis successoribus et ecclesia Coloniensi requisiti infra quindenam intrabimus 
inde non recessuri, quousquc omnia et singula premissa per nos fuerint adimpleta vel super 
ipsis adimplendis securitas facta ad voluntatem archiepiscopi et ecelesie Coloniensis. 

253. Augsburg 1276, 131, 3. Wirt aut iemen burge hin ze dem andern, er sole sieh ant
wurten oder sole im phant antwurten, brichet er im die gelubde, so ist er ime sins gutes schuldik, 
unde sol im der burggrafe rihten umbe sine gulte. 

254. MeiBener Rechtsb. (nach 1350) III, 12 d. 7. Hat eyner burge gesaczt, und eischet im 
der sinander ym das geborget hat, und sprech er denne hinczu im, mane dinen burgen, ich bin dir 
nicht schuldic, damit ist er der schult nicht ledic, ob der burge abeginge. 

255. Westerwold (Groningen), Landr. 1470, XV, 16. WeI schuldich is und settet enen borghe, 
salmen den borgen manen; manetmen den schuldener, soe is dy borge vry. 

256. Billwarder (nach 1385), 51. We borgen settet, den sakewolden schal men ersten vor
volgen. Mach he nicht betalen, so mach men sick holden an de borgen, unde mach de borgen 
vorvolgen alghelyck. Id en were, dat se mid sameder hand gheloved hadden, so moste men se 
aIle vorvolgen. 

257. Miinchen 1294, 10. Ez sol och khain borigsehaft ze Muniehen erben an frowen oder an 
chint, ez si danne, daz si dar umb gelobt habent oder lobent ze gelten. 

258. Hildesheim 1300, 68. Wert ein man vorelaghet vor gherichte umme borghetoch, be
kant he, so is he dat ghelt sculdich, beholt he sine dage umme dat ghelt. Sterft he under des, 
so scolen de erven dat ghelt gheven. 

259. Magdeburg, system. Schoffenreeht 1350, III, 2, 133. Beclaget eyn man den andirn 
umme slechte gelobde und sprieht, das ym der antworter globit habe gelt, wy vil des sey, ane 
arg, ane geczog vnd ane hindernis zu geben, und der antworter vrogte, ap der elegir nicht be
nennen sulde, von wanne dy schulde queme. (Urteil:) Das kan den antwortir allis nicht gehelf
fen, sunder her mus vorsachen adir bekennen, ap her deme clegir das gelt globt habe adir nicht. 

260. Frankische Formel, 7. Jahrhundert. Incipit eaucio de homine. Domino magnifico 
fratri illi ego illi. Constat me accipisse et ita accepi de vobis per hanc caueione ad pristetum bene
ficium, hoc est in argento uncias tantas. In loco pignoris emitto vobis statum meum medietatem, 
ut in unaquisque septemana ad dies tantis, qualeeumque operem legitima mihi iunexris, facere 
debiammus. Que annus tantus conpliti fuerint, res vestras redere debiam, et eaucionem meam 
recipere facias. Et si exinde de ipsa opera aut de ipsas res ad ipso placito necligens aut tardus 
fuero, aut volumtate vestra exinde non abuero, tunc me constat res vestras in dupplum debiam 
esse rediturus, aut vobis aut cui caucione ista dederis ad exagenda. 

260a. Liibeck, Urk. 1343. Echardus Saxo, Sifridus Oldenborch, Hinricus Laurencii (mit 
weiteren Vier) tenentur communi manu domino Hermano Blumenrod 500 marcas Rigenses, 
marca quelibet pro 36 solidis Lubicensibus eomputanda, in Flandria Brugis in florenos parvos 
Flamensis ponderis, quemlibet florenum pro 9 solidis et 9 denariis, quatuor septimanas post 
pascha nunc futurum Brugis, ut premittitur, solvendas ad usum domini Borehardi, magistri 
Livonie, quos nominaverit et voluerit dictus dominus Hermannus. Dieti quinque eximent 
Sifridum Oldenborch et Hinrieum Laureneii. 

261. Stralsund, Stadtbueheintrag 1287, 526. Ludekinus de Fonte dabit in festo beati Mi
chaelis vel Gerardo dieto Repere vel suo nuncio euieunque, dummodo apportaverit literam cre
ditivam, 10 mareas. 

262. Lex Saxonum 54. Si arbor ab alia praeeisa casu quemlibet oppresserit, componatur 
multa pleno weregildo, a quo arbor praecisa est. 

263. Lex Thuringorum 61. Si homo laqueum vel pedicam vel quodlibet maehinamentum ad 
capiendas feras in silva posuerit, ibique peeus vel iumentum alterius captum vel mortuum fuerit, 
qui maehinamentum fecit, damnum emendet. 

264. Sachsenspiegel II, 38. Die man sal gelden den scaden, die von siner warlose gesciet 
anderen luden, it si von brande oder von bornen, den he nicht bewerct enes knies ho boven der 
erde; oder of he schiit oder wirpt enen man oder en ve, als he ramet, enes vogeles. 

264a. Lubeck II, (1294) 154. So we sine brucghen, de to broken oder to gleden is, de hi 
sineme hus leghet unde dar to horet, nicht ne maket, beschut sines geborgheres ve dar van 
unghemak, dat it en ben to breke, he schal ghelden dat ve sineme borghere. 
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265. Sachsenspiegel III 3. Over rechten doren unde over sinnelosen man ne sal man ok nicht 
richten; sweme si aver scaden, ire vormiinde sal it gelden. 

266. Sachsenspiegel II 65, 1. Nen kint ne mach binnen sinen jaren nicht dun, dar it sin lif 
mede verwerke. Sleit it enen man oder belemt it in, sin vormunde sal't beteren mit jenes weregelde, 
of it up ine vulbracht wert. Svelken scaden it dut, den sal he gelden na sinem werde mit des 
kindes gude. 

267. Altenthan (Salzburg). Ob ainer ain knecht, ain sohn, ain tochter oder ain andern prodt
poten, so in dem gericht anheimbs were, hete, und etwo schaden thete, darumb er wandl- oder 
straffwiirdig were, so mag der, dem der schaden geschicht, darnach in seines vattern oder herrn 
hauss geen und im das sagen und ainmall essen lassen und sein giietl zu im nemen und von dannen 
gehen, behelt er selbiges aber lenger, und gab ime zu essen, so muess der vatter oder herr fiir in 
tattigen umb das wandl und umb die sprich und schaden antworten. 

268. Sachsenspiegel II 40, 1. Sves hund oder ber oder perd oder osse, oder svelkerhande 
ve it si, enen man dodet oder belemet, oder en ander ve, sin herre sal den scaden na rechteme 
weregelde oder na sineme werde beteren, of he't weder an sine gewere nimt, na des dat he dat 
erst ereschet. 

268a. Sachsenspiegel II 40, 2. Sleit he't aver ut, unde ne hovet noch ne huset noch ne 
etet noch ne drenket he't, so is he unsculdich an'me scaden; so underwinde's sik jene vor 
sinen scaden of he wille. 

269. Freiberg (um 1300) 49, 10. Tretit ein wagen ein kint oder ein swin oder waz iz ist, 
der wagen ist unschuldic unde di pfert; ienre, der den wagen vuret, der ist schuldic unde der 
muz antwerten vor den schaden. Des aber die pfert sin unde der wagen, der beheldet si mit rechte. 

270. Tacitus Germania, 20. Sororum filiis idem apud avunculum qui ad patrem honor. Qui
dam sanctiorem artioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur et in accipiendis obsidibus 
magis exigunt, tamquam et animum firmius et domum latius teneant. 

271. Sachsenspiegel I 3, 3. In deme hovede is besceiden man unde wif to stande, die elike 
unde echt.like to samene komen sind. In des halses lede die kindere, die ane tveinge vader unde 
muder geboren sin. Is dar tveinge an, die ne mogen an eime lede nicht bestan unde scricket 
an ein ander let. Ungetveider briider kindere de stat an deme lede, dar sciilderen unde arm 
to samene gat; also dut die siister kindere. Dit is de irste sibbe tale, die man to magen rekenet: 
bruder kindere unde suster kindere. In dem ellenbogen stat die andere. In dem lede der hant 
de dridde. In dem irsten lede des middelsten.vingeres de vierde. In dem andern lede de vefte. In 
dem dridden lede des vingeres de seste. In dem seveden stat ein nagel und nicht ein let, dar 
umme lent dar de sibbe, unde hetet nagel mage. Die tvischen deme nagele unde dem hovede 
sik to der sibbe gestuppen mogen an geliker stat, de nemet dat erve gelike. De sik naer to der 
sibbe gestuppen mach, de nimmt dat erve to voren. 

272. Dortmund V, 44, 11. Myr moder suster und myner suster kynder synt my allyke nac. 
273. Dortmund IV, 157. Eyner moder broder is so na als eyner suster sone. 
274. Magdeb. SchOffenspr. (1524) II, 53. So syn auch soliche erclagete II C und XII gulden 

die helfte auf frauen Annan Krusinnen, der selbien versturben kindere vater swester, und die 
andere helfte auf Clauszen Zcander, der kindere groBvater, gekomen und vererbet. 

275. Magdeb. SchOffenspr. (15. Jh.) III B, 27. Dez toten mannes swester kint unde tochter 
kind sint eme gliche na gesippet, unde schullen syn erbe unde gut nach personen czal gliche teylen. 

276. Erbrechtsregeln des Dietrich v. Bocksdorf (15. Jh.) 9. Des todin vetter ader vaterswester 
von vollir gebort unde des todin vollir bruder- ader swestir-kinder sint glich nahe; so sint auch 
der muter bruder oder swester. 

277. Erbrechtsregeln des Dietrich v. Bocksdorf (15. Jh.) 16. D~r todin muter-swester
tochter und seines aldin-vater-swester sint glich nahe, ab sie beide sint von vollir gebort. 

278. Leipzig SchOffenspruch (15. Jh.) 620. Was des kindes eldermuter guts nach irem tode 
gelassen, das hat die elder muter geerbet auf iren bruder mit merem rechten dan auf das kind. 

279. Fivelgo - Hunsingo Erbr. 14. Waersoe een man starft, end laet achter broders kinder 
end susters kynder, oem ofte moeie vann vaders off van moders weghen, soe arvet he alsoe wall 
upwert tho den olden vor screuen, als dael wert tho den iungen vor screven by mannehoveden. 

280. Fivelgo - Hunsingo Erbr. 16. Wert sake, dat iemant storve, die achter laet oldevader 
off oldemoeder, halffbroeder, halffsuster, oem, moie, vulbroeder kynder, vullsuster kynder, 
de sullen alle gader gelycke nae wesen tho des doden arffenisse by mans hoveden thoe deelen. 

281. Zutphen, Stadtb. 81. (14. Jh.). Wert dat yen mensche storve, di ghien nare erfname 
aghterlite dan eldervader end oem, dy eldervader ende oem solen thoe liker delinchen ghaen van 
eygen ende van tynsghude ende van allem deilbaren ghude; ende ghelikerwys so doen oec 
eeldermuder ende muye. 

282. Schwabenspiegel (Gengler) 6, § 1 (um 1280). In dem houbet ist bezeichnet man und 
wip. Und swenne si kint gewinnent elichen, diu sint ouch bezeichent an diu nehsten gelider bi 
dem houbet, daz ist, da die arme an di schulteren stozent, daz heizent die ahsel. Und heizent 
diu kint geswisteride und hebent die ersten sippe zal, die man ze magen rechent. Daz wider 
stritent ungelerte Iiute, und muz ez doch war sin vor den rehten meistern. Und swer ouch sippe 
zal anders raiten wil, wan als hie stet, der ist verirret. 
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283. Steenwijk, Stadtb., 16. Jahrh., 31. Eeen man off wyff is naher tho aruen vp haer kints. 
kint dan vp vader ende moeder, oock is hy naerder tho aruen op syn broeder off suster dan vp 
syn oldevader off oldemooder. Een minssche is naerder tho eruen vp syn oldevader off olde 
moeder dan op syn oem off moye. Eennich man off wyff is naerder tho aruen vp syn oem· off 
moyenkinderen dan vp syn oldeoem off oldemoye. Ennich minsche is naerder tho aruen vp syn 
broeder off susterskinderen dan vp syn oem off moye. 

284. Decr. Compend. 757 c. 3. Et eos qui unus in quarta alius in tercia sibi pertinent et 
coniuncti inveniuntur, separamus. 

285. Lex Thuringorum (802) 30. Usque ad quint.am generationem paterna generatio succe· 
dat. Post quintam autem filia ex toto, sive de patris sive de matris parte, in hereditatem 
succedat; et t.unc demum hereditas ad fusum a lancea transeat. 

286. Lex Salica 44, 9. Et si nec ipse frater fuerit, qui proximior fuerit extra superiores no· 
minatos singillatim dictis secundum parentilla usque ad sextum genuculum, si hereditatem 
illius mariti defuncti non accipiat, ille reipus illus accipiat. 

287. Sachsenspiegel I 19,1. Die svavee nimt wol herwede unde erve boven der seveden 
sibbe, also verne so he immer gereken kan, dat em de man von sverthalven to geboren si, oder 
also vern also he getiigen mach, dat en sin vorvare jens vorvaren, oder jens vorvare sines vor· 
varen herwede irvorderet hebbe vor gerichte, oder genomen hebbe. 

288. Lex Salica Extrav. A. 1. Si quis iiliam alienam sponsaverit praesentibus suis et puellae 
parentibus et se retraxerit et eam noluerit prindere, solidus LXII cum dimidio culpabilis 
iudecetur. 

288a. Lex Burgundionum (um 500) 66, 1. Puella, quae marito traditur, patrem et fratres 
non habens nisi patruum et sorores, de wittimo tertiam partem patruus accipiat, et alteram 
tertiam sorores sibi noverint vindicandum. 

288b. Liutprand 12 (717). Pater autem aut frater potestatem habeant, cui aut in quali 
etate voluerit, dandum aut spunsandum filiam aut sororem suam; quoniam ista licentia ideo 
dedimus, eo quod credimus, quod pater filiam aut frater sororem suam doloso animo aut contra 
rationem cuiquam homini dare non debeant .. 

288 c. Appingadamer Bauernbrief 1327, 22. Quum aliqua tradenda sponsa est vel elocanda, 
ne ipse sponsus plures secum in Damme quam XVI viros et IIII mulieres, exceptis externis, 
secum adferat, et ille portat gladium, cui traditur a sponso ratione consanguinitatis. 

288d. Fredegar 3, 18. (Chlodovaeus) legatus at Gundobadam dirigit, petens ut Chrotechildem, 
neptem suam, ei coniugium sociandam traderit. Quod ilie denegare metuens et sperans'amicitiam 
cum Chlodoveo inire, eam daturus spondet. Legati offerentes solido et dinario, ut mos erat 
Francorum, eam partibus Chlodovei sponsant, placitum ad presens petentes, ut. ipsam ad coniu· 
gium traderit Glodoveo. 

288e. Italienische Urkunde 937. Wadia mihi dedit Johannes filius Leoni, tali ordine, ut 
tollere sibi ad uxore abendum Maralda filia mea et in alia die nuptiarum secundum legem dare 
ipsius filie mee firmum scriptum morgincaput, idest quartam partem e xua substantia, sicut 
modo est consuetudo homini langobardi, alia die nuptiarum dandum ad suam uxorem. 

288/. Schwabische Formel12. Jahrh. Nu nimet der voget, ir geborn voget, diu wete unde 
die frouwen unde ain swert unde ain guldin vingerlin, unde ainen phennich unde ain mantel unde 
ain huot ouf daz swert, daz vingerlin an di helzen, unde antwurtet si den man, unde sprichet 
"Wa ich bevilhe mine muntadele ziweren triwon unde ze iueren gnaden, unde bit iuch durch 
die triwe, als ich si iu bevilhe, daz ir ir rehte voget sit unde ir genadich voget sit, unde 
das ir nit palemunt ne werdent". So enphahet er si, unde habe sime. 

288 g. Wismar Hochzeitordnung 1339. Nulla clenodia sive munera dari debent inter sponsum 
et sponsam et parentes ex utraque parte, nisi solum arra dicta en hanttruwe. 

289. Lex Salica 13. Si tres homines ingenuam puellam rapuerint, tricinus solidus cogantur 
exsolvere. Raptores vero MMD dinarios qui faciunt solidos LXII cum dimidio exigantur. 

289a. Ed. Rothari (643) 187. De violentias mulieris libere. Siquis violento nomine tullerit 
uxorem, sit culpabilis sol. nongentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris, et 
postea mundium eius faciat. Nam si contegerit casus, ut antequam mundium eius faciat, mortua 
fuerit, res eius parentibus reddantur: et ilie vir, qui eam violento ordine tulerit uxorem, con· 
ponat cum mortua tamquam si virum de similem sanguinem, id est si fratrem eius occidisset, 
ita. adpretietur et parentibus pro mortua conponere cogatur aut cui mundius de ea pertenuerit. 

289b. Lex Saxonum 802,40. Uxorem ducturus 300 solidos det parentibus eius; si autem sine 
voluntate parentum puella tamen consentiente ducta fuerit, bis 300 solidos parentibus eius con· 
ponat; sivero nec parentes nec puella consenserunt, id est si vi rapta est, parentibus eius 300 
solidos, puella 240 solidos conponat eamque parentibus restituat. 

289c. Capitulare Ecclesiasticum 819, 23. Qui rapiunt puellas sub nomine simul habitandi 
cooperantes et conhibentes raptoribus, decrevit sancta sinodus, siquidem clerici sunt, decidant 
gradu proprio; si veri laici, anathematizentur. Quibus verbis aperte datur intelligi, qualiter 
huius mali auctores damnandi sunt, quando participes et conhibentes tanto anathemate feriuntur, 
et quod iuxta canonicam auctoritatem ad coniugia legitima raptas sibi iure vindicare nullatenus 
possunt. 
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289d. Ed. Rothari (643) 188. Si puella libera aut vedua sine volontatem parentum ad 
maritum ambolaverit, libero tamen, tunc maritus, qui eam accepit uxorem, conponat anagrip 
1iI0lidos viginti et propter faida alius viginti; et si contegerit eam antea mori quam mundium eius 
faciat, res ipsius mulieris ad eum revertantur, qui mundium eius in potestatem habit; nam 
amplius calumnia praesumptori non generetur: ideo perdat maritus res mulieris, ei quod mun
dium facere neglexit. 

28ge. Lex Thuringorum (802) 45. Si libera femina sine voluntate patris aut tutoris cuilibet 
nupserit, perdat omnem substantiam, quam habuit vel habere debuit. 

289 f. Lex Burgundionum (um 500) 100. Quaecumque mulier Burgundia vel Romana vo
luntate sua ad maritum ambulaverit" iubemus, ut maritus ipse facultatem ipsius mulieris, 
sicut in ea habet potestatem, ita et de omnes res suas habeat. 

289g. Freiberg (um 1300) 5, 2. Welche iuncvrowe loufet uz ires vaters brote mit einem 
manne hinwec oder welche iuncvrowe sich verlobit wider ires vater wille unde ouch der muter, 
di iuncvrowe beheldet kein erbeteil nicht zu rechte. 

289 h. Furnes 1240. Qui de raptu mulieris accusatus fuerit, si venerint, debet esse vir ex 
una parte et mulier ex altera cum parentibus; et dicetur mulieri, quod eat cum illo; si voluerit 
et si cum illo ierit, liber erit ille, cui raptus imputabitur, et eam debet ducere in uxorem. Si autem 
eum eo ire noluerit, et de rapta conqueratur, fiet de eo justitia. 

290. Meier Helmbrecht von Wernher dem Gartenaere (13. Jh.). 
"Nu suI wir Gotelinde geben Lemberslinde, "Gerne", sprach der knabe sa. 

und sulen Lemberslinde geben Gotelinde." Do sprach er ze Gotelinde: 
Vf stuont ein alter grise, "Welt ir Lemberslinde 

der was der worte wise; gerne nemen zeinem Man?" 
der kunde so getaniu dinc. "Ja, herre, ob mir sin got gan". 
er staltes beide in einen rinc. Do gap er Gotelinde ze wibe Lemberslinde 
er sprach ze Lemberslinde: und gap Lemberslinde ze Manne Gotelinde. 

"Welt ir Gotelinde Si sungen aHe an der stat. 
elichen nemen, so sprechet ja!" Vf den fuoz er ir trat. 

290a. Miihlhauser Reichsrechtsbuch (um 1200) 22. Suo zuei zusamini cumin an rechtir ewi. 
is dan daz die vroiwi einin vatir heit, die sal zu rechti di vormuntscaph uflazi, suanni su uri 
huisherre bislaphin heit eini nacht. 

290b. Groningen 1374, 24. Soe waer een man nae desen daghe nemet ene vrouwe off ene 
juncfrouwe ende echtlike beslapet, soe sal oer beyder guet wesen haHf ende halff, alsoe vro als 
he se beslapen heuet. 

291. Admonitio generalis 789, 69. Vt filii honorent parentes suos; quia ipse Dominus dicit: 
honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram quam dominus Deus tuus 
dabit tibi. 

291a. Decr. Childeberti 596, 4. Quicumque praesumpserit raptum facere, unde impiissimus 
vitius adcreverit, vitae periculum feriatur; et nullus de optimatibus nostris praesumat pro ipso 
precare, sed unusquisque admodum inimicum Dei presequatur. Certe si ipsa mulier raptori consen
serit, ambo pariter in exilio transmittantur. 

291b. Summula de bannis (um 800). 5. Qui raptum £acit, hoc est qui £eminam ingenuam 
trahit contra voluntatem parentum suorum. 

2910. Poenitentiale Theodori (668-690) 2, 2, 35. Puella autem XIV annorum sui corporis 
potestatem habet. Post hanc aetatem patri filiam suam contra eius voluntatem non licet in 
matrimonium dare. 

292. Ambrosius (gest. 397), in c. 5 C. 27 quo 2. Non defloratio virginitatis facit coniugium, 
sed pactio coniugalis. 

292a. Petrus Lombardus (gest. 1164). § 4. Apparet, quod consensus, id est pactio conjugalis, 
matrimonium faciat, et ex tunc conjugium est, etiamsi non praecessit vel secuta est copula 
carnalis, 

292b. Decr. Gratiani II C. 27 (um 1140) nach Leo 1. (um 450). Cum societas nuptiarum ita a 
principio sit instituta, ut preter conmixtionem sexuum non habeant in se nuptiae Christi et 
ecclesiae sacramentum, non dubium est, illam mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua 
docetur non £uisse nuptiale misterium. 

292c. c. 3 X. de sponsa duorum 4,4 (Alexander III. 1160-80). Si inter virum et mulierem 
legitimus consensus sub ea solennitate, quae fieri solet, praesente scilicet sacerdote aut etiam 
notario, coram idoneis testibus, interveniat de praesenti, ita quidem, quod unus alterum in suo 
mutuo consensu verbis consuetis expresse recipiat utroque dicente: "ego te accipio in meam", et: 
ego te accipio in meum", non licet mulieri alii nubere. Et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit 
secuta, ab eo separari debet, ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelli, quamvis 
alii aliter sentiant. 

292d. C. 3 X. de eland. despons. 4. 3 (4. Lateran.KonzilI215). Clandestina coniuga penitus 
inhibemus, prohibentes etiam ne quis sacerdos talibus interesse praesumat. Statuimus, ut, 
quum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, com· 
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petenti termino praefinito, ut infra illum, qui voluerit et valuerit, legitimum impedimentum 
opponat, et ipsi presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. 
Quum autem apparuerit probabilis coniectura contra copulam contrahendam, contractus inter
dicatur expresse, donec, quid fieri debeat super eo, manifestis constiterit documentis. 

292e. Concilium Trevirense 1227, c. 5. Prohibemus firmiter et districte, ne laici, quicunque 
sint, authoritate sua sine sacerdote aliquos matrimonialiter audeant coniungere; quod si fecerint 
tam ipsis, quam eis in hoc aliquo modo consentientes usque ad dignam satisfactionem excommuni
centur et alias poena gravi puniantur. 

292/. Konzil von Trient 1563 Cap. 1. (Tametsi). Qui aliter, quam praesente Parocho, vel 
alio sacerdote, de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia et duobus, vel tribus testibus matrimonium 
contrahere attentabunt; eos sancta 8ynodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit: 
et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout. eos praesenti decreto irritos facit 
et annullat. 

293. Tacitus Germania 19. Paucissima in tam numerosa gente adulteria, quorum poena 
praesens et maritis permissa: accisis crinibus,nudatam, coram propinquis expellit domo maritus 
ac per omnem vicum verbere agit. 

294. Lex Baiuw. 8, 14. 8i quis liber liberam uxorem suam sine aliquo vitio per invidiam 
dimiserit, cum 40 et 8 solidis conponat parentibus. Mulieri autem dotem suam solvet secundum 
genealogiam suam legitime, et quicquid illa de rebus parentorum ibi adduxit, omnia reddantur 
mulieri illi. 

295. Tacitus Germania 18. Quamquam severa illic matrimonia, nec ullam morum partem 
magis laudaveris. N am prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum 
paucis, qui non libidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. 

295a. Ed. Rothari (643) 200. 8i maritus uxorem suam occiderit immerentem, quod per 
legem non sit merita mori, conponat solidos mille duocentus, medietatem illis parentibus, qui 
eam ad maritum dederunt et mundium susciperunt, et medietatem regi. 

296. Augustinus quaest. Deuteron. V, quo 33: 8ubditas feminas viris et paene famulas lex 
esse uxores (voluit). 

296a. Ardenburg, £landr. Keure 14. Jh. Een man mach zyn wyf slaen ende steken, up
sniden, splitten van beneden tote bouen ende waermen zyn voeten in haer bloet, ende naeyse 
weder toe, zonder verbuerte jeghen den heere, up dat zoe Ieuende blijft. 

297. 8achsenspiegel 145, 1. Al ne si en man sime wive nicht ebenburdich, he is doch ire 
vormunde, unde se is sin genotinne unde trit in sin recht, svenne se in sin bedde gat. 8venne he 
aver stirft, so is se Iedich von sime rechte unde behalt recht nach irer bord; dar umme mut ir 
vormunde sin ir neste evenburdige svert mach unde nicht ires mannes. 

298. Freiburg im Breisgau, 12. Jh., 42. Omnis mulier parificabitur viro et econtra, et vir 
mulieris erit heres et econtra. 

299. Tacitus Germania 18. Dotem non uxor marito, sed uxori maritus oHert. Intersunt 
parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias muliebres quaesita nec quibus 
nova nupta comatur, sed boyes et frenatum equum et scutum cum framea gladioque. In haec 
munera uxor accipitur, atque invicem ipsa armorum aliquid viro affert: hoc maximum vin
culum, haec arcana sacra, hos coniugales deos arbitrantur. 

300. Lex 8axonum (802) 47. Dotis ratio dupplex est: Ostfalai et Angarii volunt, si femina 
filios genuerit, habeat dotem, quam in nuptiis accepit, quamdiu vivat filiisque dimittat; 8i 
vero filii matre superstite moriuntur, ipsaque post obierit, dotem proximi eius in hereditatem 
accipiant. Si autem filios non habuerit, dos ad dantem, si vivit, revertatur, si defunctus est, 
ad proximus heredes eius. Apud Westfalos postquam mulier filios genuerit, dotem amittat, 
si autem non genuerit, ad dies suos dotem possideat; post decessum eius dos ad dantem vel, si 
deest, ad proximos heredes eius revertatur. 

301. Lex Alamannorum (8. Jh.) 54, 3. Si autem ipsa femina dixerit: Maritus meus dedit mihi 
morginaghepha, conputat, quantum valet aut in auro aut in argento aut in mancipia aut in equo 
pecunia 12 solidos valente. Tunc liceat ad illa muliere iurare per pectus suum et dicat: "Quod 
maritus meus mihi dedit in potestate et ego possedere debeo." Hoc dicunt alamanni nasthait. 

302. Medebach 1165, 14. Qui uxorem legitimam vobiscum duxerit, quicquid primo mane 
coram paranimphis et concivibus suis uxori sue dederit et illa ei cum assensu heredum utriusque, 
quod Teutonice mor(g)engave vocatur, uterque integra pace optinebit. 

303. Hofr. des Bischofs Burchard V. Worms 1023-25, 1. 8i quis ex familia sancti Petri 
ad sociam suam legitime venerit, quicquid in dotem dederit et hoc ipsa annum et diem non 
proclamatum possidet, si vir prior moritur, uxor eius totam habeat dotem usque ad finem vite 
sue: si autem ipsa moritur sine filiis, proximi heredes mariti sui dotem recipiant. Similiter fiat, 
si uxor prior moriatur. 

303a. Hofr. des Bischofs Burchard V. Worms 1023-25, 1. Quod autem mulier secum ad 
maritum adtulerat, ambobus mortuis, si filios habuerint, ipsi matris hereditatem possideant; 
si autem filios non habuerint, nisi ipsa traditione prepediat, post vitam eius totum ad proximos 
mulieris redeat. Et si filios simul genuerint et mater prior obierit, si quid hereditatis ex matre 
filiis devenerat et ipsi obierint, hereditas ad proximos matris redeat. 
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304. Hildesheim, 1249, 30. Nulla domina potest aliquid fidejubere vel dare sine consensu 
viri sui nisi tertium dimidium denarium et peplum suum et colum et fusum suum. 

305. Koln, Schreinsbucheintrag Martin 2 II 40 (1142 - 56). Notum sit, quod Hartwicus 
domum, in qua Cuntramus, dum vixit, mansit, dedit uxori sue Jutte in dotem, filia sua 
Oterne et filio suo Ludewico iacto ealamo abnuentibus. Hoc quoque sciendum est, quod si 
Iutte sine prole moritur, hereditas heredes Hartwici respiciat. Inde dedit. domina illa testi
monium civibus. 

305a. Freiberg (um 1300) I, 16. Wo sich eine ee gesament mit rate, waz der man gelobit 
oder verburget, daz muz man leisten, ab he stirbit an erben. Gewinnen aber si erben mit ein
ander, so ist die rede inzwei. 

306. Liutprand (721) 22. Si mulier res suas consentiente viro suo aut communiter venun
dare voluerit, ipse qui emere vult, vel illi qui vindunt, faciant noditiam ad duos vel tres parentes 
ipsius mulieris, qui propinquiores sunt. Et si in presentia de ipsis parentibus suis mulier illa 
violentias aliquas se dixerit pati, non sit stabilem quod vindederit. 

307. Sachsenspiegel I 31, 2. Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al ir gut to 
rechter vormuntscap; dar umme ne mach nen wif ireme manne nene gave gevenanirme egene 
noch an irer varende have, dar se't iren rechten erven mede verne na irme dode; wende die 
man ne mach an sines wives gude nene andere were gewinnen, wen alse he to dem irsten mit 
ire untvieng in vormuntscap. 

307a. Sachsenspiegel I 45, 2. En wif ne mach ok ane irs mannes gelof nicht ires gudes 
vergeven, noch egen verkopen, noch liftucht uplaten, durch dat he mit ir in den geweren sit. 
Megede aver unde ungemannede wif verkopen ir egen ane irs vormiinden gelof, he ne si dar 
erve to. 

308. Sachsenspiegel I 24,3. So nimt se allet dat to der rade hort, dat sin aIle scap unde gense 
unde kasten mit upgehavenen leden, al garn, bedde, pole, kiissene, lilakene, dischlakene, dvelen, 
badelakene, beckene, liichtere, lin und aIle wiflike kledere, vingerne, armgolt, tzapel, saltere 
unde aUe biike die to godes deneste horet, die vrowen pleget to lesene, sedelen, lade, teppede, 
ummehange, riicgelakene, unde al gebende. Dit is dat to vrowen rade hort. Noch is mangerhande 
klenode, dat in gehort, al ne nenne ik si nicht sunderliken, als borste, schere, spegele. AI laken 
ungesneden to vrowen kleidere unde golt unde silver ungewercht, dat ne hort den vrowen nicht. 

309. Sachsenspiegel III 38, 5. Stirft des manes wif, svelk ire nichtele ire rade nimt, die sal 
von der rade dem manne berichten sin bedde, als it stunt, do sin wif levede, sinen disch mit enem 
dischlakene, sinen bank mit eIiem pole, sinen stul mit enem kiissene. 

310. Lex Ribuaria 37, 1. Si quis mulierem disponsaverit, quidquid ei per tabularum seu 
cartarum instrumenta conscripserit, perpetualiter inconfulsum permaneat. 2. Si autem per 
series scripturarum ei nihil contullerit, si mulier virum supervixerit, 50 solidos in dude recipiat, 
et terciam de omne (re), quod simul conlaboraverit, sibi studiat evindicare; et quidquid ei in 
morgangaba traditum fuerit, similiter faciat. 

310a. Lex Saxonum 48. De eo quod vir et mulier simul conquesierint, mulier mediam por
cionem accipiat, hoc apud Westfalaos, apud Ostfalos et Angarios nihil accipiat, sed contenta sit 
dote sua. 

311. Koln Schreinsbucheintrag Martin 2 I 31 (1142-56). Notum sit cunctis, Hermannum 
Romanum filiam suam dedisse in uxorem Richolfo de Bobarde et dimidiam partem domus 
sue iuxta Renum. Et Richolfus dedit eidem Hermanno et liberis suis ceteris 18 marc., et Her
mannus et liberi sui resignaverunt manu et cuImo eandem dimidiam partem domus Ricolfo 
et uxori sue. Inde dedit Ricolfus testimonium civibus. 

312. Liibeck II (1294) 21. Sterft eneme manne sin wif unde hebbet se nene kindere to sa
mene, de man schal weder keren der vruwen negesten erven dat halve del des ghudes, dat he 
mit der vruwen genomen hevet. Stervet ener vruwen er man unde de nene kindere to gadere 
hebben, de vruwe nemet soghedan ghut ut to voren, also se to ereme manne hevet ghebrocht ofte 
it dar is. So wat dar ghudes boven is, dat schal se ghelike schichten mit des mannes erven. 

313. MeiBener Rechtsbuch (nach 1350) I, 11, d. 1. In unsenn wichbildes gibt man den frou
wen wedder gerade noch musteyl von des wegen: dy frouwen sin domete vorsichert, ab man 
sy nicht vorgibt mit lipgedinge noch mit lipczucht noch mit uszgescheyden phenningen, so 
nemen sy an allen guten, dii under dem mannen sint erstorben, an eygen, an erbe, an zcinsgute, 
an farender habe, dii in husz adder in hoffe sinth, eyn dritteyl. Unde daz dritte teyl ist denne 
or eygen. 

314. Baden 1384,17. Was ligender giiter und gult ein man zu siner elichen husfrowen bringt 
oder ein frow zuo irm man, oder was si von den iren ererbt hand, welches denn von dem andern 
abstirbt vnd liberben mit einander verlond, de:t1en vervachend sich aUe ligende giiter, si habend 
si zuo einander braucht, ererbt oder erkofft. Da mag das, so in leben ist, die nutzung davon niesen 
onvertribenlich des hoptgutz, die wil es sich nit elich verendert. 

315. Frankfurt am Main 1401. Ais Jekil Nase und meister Johann Nidenneber als von sins 
wibes wegen zugesprochen han Katherinen Heilin Nase seligen husfrawen vor ij marg geltes ge
legen uff Claren Gauwlen schirn und meinten, daz in die von erbeschafft folgen solden. (Urteil): 
machet Katherine kuntlich, als recht ist, daz ir husswert selige die zwo marg geits uff sime 
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widdewe stul gekaufit habe und die furder den kinden, die sie mit jme gehabt habe, gegifftigt 
habe, daz ir und iren kinden die zwo marg geltes billicher folgen, dann iren widdersachern. 

316. Lechenich 1279, 24. Nullus post decessum uxoris sue poterit hereditatem curtis nostre 
in Lechenich dare secunde mulieri et pueris suis hereditarie, et exhereditare pueros priores. 
Simili modo nee mulier dare poterit secundo viro vel pueris suis post obitum mariti prioris. 

317. Bremen 1433, 7. Wor twe lude tosamene komet an echteschup und kindere winnet, 
so welk ere er stervet, de beervet den anderen. Sterft de man allererst, und holt sik de vrowe 
wol und erliken na eres mannes dode, de vrowe schal mit eren kinderen vriliken sitten an erve 
und in allen gude. WeI se ok enen man nemen, so mach se myt deme dele des erves und des gudes, 
de er to boren mach van eren kinderen, enen man nemen. De vrowe de schal deel nemen aIle 
des erves und des gudes; dar en boven all ere kledere, lynen und wullen, kolten und kussene, 
bedde lakene, als se de hadde by eres mannes tiden in lyve und in dode. Heft dy vrowe enen 
sone, de to synen jaren komen is, und eschede den de sone synen deel des gudes und erves, be
haghet id synem vrunden und synen magen, he schal nemen synen deel und ne schal de anderen 
kindere an ereme dele eres erves und eres gudes nicht hinderen ofte nicht anverdigen. Heft de 
vrowe ene docchter, de also verne komen is, dat se enen man nemen mach, der schal man na 
erer vrunde rade gheven eren deel, uppe dat men se deste erlikere beraden moghe. De kindere, 
de ok myt der moder blivet unghedelet, de beervet malik den anderen, de moder den kinderen 
und de kindere de moder, de unghedelet syn. 

318. Ed. Rothari (643) 221. Si servus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi in 
coniugium sociare, animae suae incurrat periculum, et illa, qui servum fuerit consentiens, habeant 
parentes potestatem eam occidendi aut foris provincia transvindendi et de res ipsius mulieris 
faciendi, quod voluerint. 

318a. Capitula legibus add. SIS, 21. Si quis puerum invitis parentibus totonderit aut 
puellam velaverit, legem suam in triplo conponat, aut ipsi puero vel puellae, si iam suae pote
statis sunt, aut illi in cuius potestate fuerint. llli vero potestatem habeant capitis sui, ut in tali 
habitu permaneant, qualis eis conplacuerit. 

319. Sachsenspiegel I 36, 1. Svenne dat wif erst man nimt, wint se kint er erer rechten 
tiet, dat dat kint leven moge, man mach it bescelden an sime rechte, went it to vro geborn is. 
§ 2. Wint ok en wif kint na irs mannes dode na irer rechten tiet, man mach it ok beschelden, 
wend it to spede geborn is. 

319a. Kleines Kaiserr. (urn 1330) II, 6. Der keiser hat dem vater erleubet, daz er die 
kint zuhtigen sal mit der kindeszucht, die wile die rute ir mag gewalden. 

319b. Schwabenspiegel (Gengler) 295 (um 12S0). Der sin kint verkoufet. Ein man verkoufet 
sin kint wol mit rehte, ob in ehaft not dar zu twinget. Er sol ez aber niht verkoufen in den 
tot noch in die heidenschaft noch in dehein hurhus. Er git ez einem herren wol fiir eigen. 

320. Zeeland 1256, 33a. Mater tenebit pueros suos cum omni hereditate et rebus mobilibus, 
donee senior habuerit annos discretionis. Cum vero senior puer habuerit annos discretionis, ipse 
deducet omnes fratres suos et sorores ab omni tutela alia preter suam, nisi de patre et matre. 

321. Nik. Wurms Glosse zu den Constitutiones Alberti (14. Jh.). Abgesundirt diz ist 
czuvornemen, ab ein man seinen son oder tochtir auz seim brot seczt und brengit in in sein 
eigen brot mit dez sons wille. 

321a. Briinn 1353, 205. Per matrimonium filia emancipatur et transit a patria potestate. 
321b. Dortmund II (vor 1340) 7. En iuwelic kint en sal sinen vader efte sine moder 

nigt dvingen tu genen gude to gevene efte to delene bi erme levendigeme live ande ne mut 
en nigt eschen, se ne wellent don sunder dwanc. 

322. Sachsenspiegel 111. Halt ok de vader sine kindere in vormuntscap na ir muder dode, 
svenne se sik von ime scedet, de sal en weder laten unde wider geven al ir muder gut, it ne si 
ime von ungeliicke und ane sine scult geloset. 

322a. Hoxter um 1400. Wat on dann boven kost unde cledere ghelopen mach, dat seal 
he vort mit vulbord des rades unde der veyr vrunt den kindern to nut bestellen unde belegen, 
also he best kan und mach. He seal aver aIle jar rekennen vor deme rade unde vor den veyr 
vrunden. 

323. Ed. Rothari (643) 154. Si quis dereliquerit filium legetimum unum, quod est fulborn, 
et filius naturalis unum aut plures, filius legitimus tollat duas portiones de patris substantia, 
naturalis tertiam. 

324. Liibeck (urn 1230) 11. Qui natus est de concubina, nullam percipiet hereditatem, 
suam vero hereditatem propinquiores sui percipient. 

324a. Ardenburg Keure 14. Jh. Een bastaert en sal niet voorder moghen deelen in sine 
maechsibbe dan van ziere moeder dood, ende niet van den vader. 

3215. Ravensburg (um 1350) S1. Item "enn ain knecht ain dochter swanger macht, so 
muB er das kind das erst jar versorgen und umb den schmertzen, den ain dochter mit tragen 
und mit geberen empfahet, das wirt ir an dem ersten jar darfUr abgezogen, darnach das ander 
jar, so sollen si das kinde gemain mit ainander versorgen und ziechen. 

3215a. Strassburg Urk. 1380. Johannes Else ejus filie naturali de consensu Lawelini et 
Hannemanni flliorum carnalium et legitimorum donavit 40 lib. den. Arg., per Lawelinum et 



Quellenbuch. 193 

Hannemannum predictos diete Else post obitum donatoris dandas de omnibus bonis per ipsum 
derelictis ante divisionem bonorum faciendam. 

326. Deutschenspiegel 1275, 45 § 2. Gewinnet der man einen sun uneliche, da mac der 
babest wol ein ekint uz machen und auch der keiser, ietweder nach sinem rehte. Aver weder 
babest noch keiser die enmugen daz reht niemer gegeben, daz si ir mage geerben mugen, als 
ob sie von rehte ekint waeren gewesen. Aver gewinnent si ekint, diu erbent ir mage wol, ob si 
ze ekinden gemacht sint, alse hie vor geredet ist. 

327. Schwabenspiegel (LaJ3berg) 377 (urn 1280). Wie unelich kind elich werdent. Es haut 
ain man lediglichen kinde by ainer fr5wen, und nympt er die selben frowen ze rechter e, die 
kind sint zehande rechte ekind alss wol, alss die sie hernach gewinnet. So sprechent samlich 
lutte die ungelerten: er sulle sie zu im hullen under den mantel, alss er ir mutter elichen neme, 
oder sullen sie mit der gurtel umb vahen zu im. Des ist nicht. Wa die kind sint, so sint sie ekind 
und erbent aigen und lehen zu allem rechte mit ain ander ieren geschwistergiten. Wer in das 
uff weltlichem gerichte versagt, so habent sie es uff gaistlichem gericht, so muss es das weltlich 
stiitte haben. 

328. Albertus aquensis 3, 21. Balduinum sibi filium adoptivum fecit, sicut mos regionis 
Hlius et gentis habetur, nudo pectori suo illum adstringens et sub proximo carnis suae indumento 
semel hunc investiens, fide utrinque data et accepta. 

329. Zutphen 1342, 66. Eyn vormunder sal dat kint antwarden den menen maghen an 
beyden siden vri ende loys, alset mundich is. 

329a. Magdeburg, system. SchOffenrecht (urn 1350) IV 2, 61. Stirbit eyn man unde lesit 
unmundege kyndir, wer der selbin kindir vormunde wirt mit rechte, der sal czwer des yoris vor 
der kindir vronde rechnunge haldin, dy wile ze der kyndir vormunde sint. 

329b. Dortmund·Wesel 95 (15. Jh.). Hedden die kynder enen broder, die geck were, so is 
die aldste syn voirmunder, off hy wille; mer hy sal den anderen broideren ind susteren wyss 
maiken, dat des gecken broiders guet in synen wesen blyve. 

330. Sachsenspiegel I 23, 1. Svar de sone binnen iren jaren sin, ir eldeste evenburtige svert 
mach nimt dat herwede al ene, unde ist der kindere vormunde dar an, wante se to iren jaren 
komet, so sal he't in weder geven, dar to al ir gut; he ne kunne se bereden, war he't in 
ere bederf verdan hebbe, oder it ime roflike oder van ungelucke unde ane sin scult geloset si. 

331. Lubeck I (urn 1230), 23. Ubicunque pater ipso vivente pueris suis mundibordium 
instituerit, illum mundibordium nemo refutare vel contradicere poterit. 

332. Sachsenspiegel I 41. Klaget maget oder wedewe to lantrechte over iren vormunden, 
dat he se untweldige egens oder lenes oder liftucht, unde wirt he dar umme vorgeladet to dren 
dingen, unde ne kumt he nicht vore in me dridden dage, rechtes to plegene, man sal ine bale
munden, dat is, man sal ime verdelen al vormuntscap. Sint si de richtere der vrowen vor
munde, unde geweldege se von gerichtes halven irs gudes, des se untweldeget was. 

332a. Kleines Kaiserr. (urn 1330) II, 32. Die nechsten von der kinde vater, un nit von der 
muder, sullen der kinde vormunde sin, an eren nutz, biz daz die kint zu iren tagen kumen. 
Ist es auch, daz irs vaters bruder ist ein solch man, daz er ungeraten ist, so sal ez tun, der aller 
nehist nach im ist. Sint sie aber alle ungeraden, die darzu horen, dez keisers amptman sal sie 
bewarn mit eime ersame manne, dem zu glauben stet. 

333. Lubeck II (1294), 100. Is dat iemen stervet, de sinen kinderen unde sineme wive nene 
vormunden ne maket, de oc nene maghe ne hebbet, der vormuntschup ne nach sic neman 
underwinden sunder der ratman orlof, wante dat der stat to boret. 

334. Tacitus Germania 27. Funerum nulla ambitio. Struem rogi nec vestibus nec odoribus 
cumulant: sua cuique arma, quorundam igni et equus adicitur. 

335. Sachsenspiegel I 27, 2. Iewelk man von ridderes art erft ok tvier wegene: dat erve 
an den nesten evenburdigen mach, sve de is, unde it herwede an den nesten svert mach. 
Svelk man von ridderes art nicht n'is, an deme to stat des herschildes, de let hinder ime erve 
to nemene, svenne he stirft, unde nein herwede. 

336. Lubeck I (urn 1230) 12. Herwede et radhe singulariter nullatenus exhibentur, sed si 
quis proximus est heres et accipit hereditatem, percipiet simul et herewede et radhe. 

337. Tacitus Germania 20. Heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum 
testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi. 

338. Lex Salica 59. 1. Si quis mortuus fuerit et filios non demiserit, si mater sua super
fuerit, ipsa in hereditatem succedat. 2. Si matcr non fuerit et fratrem aut sororem dimiserit, 
ipsi in hereditatem succedant. 3. Tunc si ipsi non fuerint, soror matris in hereditatem succedat. 
4. Et inde de illis generationibus, quicumque proximior fuerit, ilIe in hereditatem succedat. 
5. De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum, qui fratres 
fuerint, tota terra perteneat. 

339. Lex Ribuaria 56. Si quis absque liberis defunctus fuerit, si pater materque subrectis 
fuerint, in hereditate succidant. Si pater si materque non fuerint, inter frater et soror succidant. 
Sin autem nec eos habuerint, soror matris patrisque succedant. Deinceps usque quinto genuclo, 
qui proximus fuerit, in hereditatem succedat. Sed cum viriles sexus extederit, femina in hereditate 
aviatica non succedat. 

Planltz, Grundziige. 2. Aufl. 13 
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340. Ed. Chilperici 561-584 7. Simili modo placuit atque convenit, ut si quicumque vicinos 
habens aut filios aut filias post obitum suum superstitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, 
terra habeant, sicut et lex Salica habet. Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili modo acci
piant terras ipsas sicut et filii, si vivi fuissent aut habuissent. Et si moritur frater, alter super
stitutus fuerit, frater terras accipiant, non vicini. Et subito £rater moriens frater non derelin
querit superstitem, tunc soror ad terra ipsa accedat possidenda. 

341. Lex Saxonum (802) 41. Pater aut mater defuncti filio non filiae hereditatem relinquent. 
342. Deer. Childeb. II, 596, 1. Convenit, ut nepotes ex filio vel ex filia ad aviaticas res 

cum avunculos vel amitas sic venirent, tamquam si pater aut mater vivi fuissent. De illis tamen 
nepotis istud placuit observare, qui de filio vel filia nascuntur, non qui de fratre. 

343. Sachsenspiegell 17,1. Stirft die man ane kint, sin vader nimt sinerve; ne hevethe des 
vader nicht, it nimt sin muder mit mereme rechte, dan sin bruder. Vader unde muder, siister unde 
bruder erve nimt de sone uncle nicht de dochter; it ne si, dat dar nen sone ne si, so nimt it de 
tochter. Sven aver en erve versiisteret unde verbruderet, alle de sik gelike na to der sibbe ge
stuppen mogen, de nemet gelike dele dar an, it si man oder wif; disse hetet de sassen gan erven. 
Doch nimt sones unde dochter kint erve vor vader unde vor muder unde vor bruder unde vor 
siister, durch dat: it negeit nicht ut dem busmen, de wile de evenburdige busme dar is. 

344. Sachsenspiegell 5, 1. Nimt de sone wif bi des vader live, de eme evenburdich is, unde 
wint sone bi ire, unde stirft he dar na er sineme vadere umbedelet von dem erve, sine sone 
nemet dele in ires eldervader erve, gelike irme veddern in ires vader stat. AIle nemet se aver enes 
mannes deil. Disses ne mach den dochter kinderen nicht geschin, dat se gelike dele nemen der 
dochter in des eldervader oder in der eldermuder erve. 

345. Schwabenspiegel (Wackernagel) 225 (um 1280). Swer eines guotes erbe wil sin, der sol 
swertes halben dar zuo gehoren: daz ist der vater mac. Swa ein vater mac und ein muoter 
mac kriegent umb ein erbe, da sol der vater mac erben vor dem muoter mac. 1st aber daz guot 
von muoter magen dar komen, so erbent ez der muoter mage. Swer aber einer sippe naher ist, ez 
si von vater oder von muoter magen, der sol ze rehte erben. 

346. Sachsenspiegell 3, 3. De sibbe lent in dem seveden erve to nemene, al hebbe de paves 
georlovet wif to nemene in der veften; wende de paves ne mach nen recht setten, dar he unse 
lantrecht oder lenrecht mede ergere. 

347. Cap. Miss. 821, 9. Volumus, ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam 
partem conlaborationis, quam simul.in beneficio conlaboraverunt, accipiant. Et de his rebus 
quas is, qui ilIud beneficium habuit, aliunde adduxit vel conparavit vel ei ab amicis suis conlatum 
est, has volumus tam ad orphanos defunctorum quam ad uxores eorum pervenire. 

348. Worms,Privil. 1114. Si ergo vir prior uxore sua moriatur, uxor et proles ex ilIo viro 
suscepta omnem viri hereditatem tam mobilia quam immobilia sine contradictione obtinebit. 
Similiter si uxor premoriatur, vir et sua proles ex ilia uxore suscepta omnia mortue uxoris bona 
obtinebit. Quod si alteruter coniugum sine herede premoriatur, superstes, omnem premortui 
hereditatem, quod vixerit, libere possidebit; defunctis autem ambobus sine prole coniugibus 
ad proximos eorum heredes relicta ab illis substancia devolvetur, et viri quidem hereditas ad 
heredes viri, mulieris autem hereditas ad heredes mulieris transibit. 

349. Lex Baiuw. (8. Jh.) 15, 10. Quodsi maritus et mulier sine herede mortui fuerint, et 
nullus usque ad septimum gradum de propinquis et quibuscumque parentibus invenitur: 
tunc illas res fiscus adquirat. 

350. Braunschweig, 14. Jahrh., 39. Swelk minsche sterft ane erven, dat gud, dat he erft, 
seal me don an ene ghemene hant jar und dach. En kumt nement, de dar recht to hebbe, de 
dridde del des gudes seal to dere kerken in deme kerspele, da he sterft, de dridde del den armen 
luden, de dridde del dem vogede. 

351. Birmensdorf, Weistum, 14. Jahrh., 14. Swa ein gotshusman stirbet, der git das beste 
hobet, das er hat, ze valle: da mit hat er sin erbe, das er von dem gotshus hatte, sinen rechten 
erben vererschazzet. 

352. Ed. Rothari (643) 168. Nulli liceat sine certas culpas filium suum exhereditare nee, 
quod ei per legem debetur, alii thingare. 

353. Ed. Rothari (643) 172. De thinx quod est donatio. Si quis res suas alii thingare 
voluerit, non absconse, sed ante liberos homines ipsum garethinx faciat, quatinus, qui thingat 
et qui gisel fuerit, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur intentio. 

354. Cap.legi Ribuariae add. 803, 8. Qui filios non habuerit et alium quemlibet haeredem 
sibi facere voluerit, coram rege vel coram comite et scabineis vel missis dominicis, qui tunc ad 
iustitias faciendas in provincia fuerint ordinati, traditionem faciat. 

355. Augustin, Sermo 86 Cap. X. Fac locum Christo cum filiis tuis, accedat familiae tuae 
Dominus tuus, accedat ad prolem Creator tuus, accedat numerum filiorum tuorum frater tuus. 
Cum enim tantum intersit, et frater esse dignatus est. Et cum sit Patri Unicus, voluit habere 
coheredes. Ecce ilIe quam largiter! tu quare tam steriliter? Duos filios habes, tertium ilium 
computa: tres habes, quartus numeretur: quintum habes, sextus dicatur. 

355a. Liutprand 6 (713). Si quis langobardus, ut habens casus humanae fragilitatis egro
taverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro 
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anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudi
caverit, stabilem debeat permanere. 

355b. Bern, Urkunde von 1257. Testamentum suum non bene disponit, qui terrenis tantum 
disponit et non facit Christum eternorum largitorem bonorum sue substantie coheredem. 

356. Cap. legibus add. 818-19, 6. Si quis res suas pro salute animae suae vel ad aliquem vene
rabilem locum vel propinquo suo vel cuilibet alteri tradere voluerit, et eo tempore intra ipsum 
comitatum fuerit, in quo res illae positae sunt, legitimam traditionem facere studeat. Et postquam 
haec traditio ita facta fuerit, heres illius nullam de praedictis rebus valeat facere repetitionem; 
insuper et ipse per se fidemiussionem faciat eiusdem vestiturae, ne heredi ulla occasio remaneat 
hanc traditionem inmutandi, sed potius necessitas incumbat illam perficiendi. Et si nondum res 
suas cum coheredibus suis divisas habuit, non ei hoc sit inpedimento; sed coheres eius, si sponte 
noluerit, aut per comitem aut per missum eius distringatur, ut divisionem cum illo faciat, ad quem 
defunctus hereditatem suam voluit pervenire. 

356a. Liutprand 113 (729). Si quis langobardus voluerit in filios suos sibi bene servientibus 
ali quit largiri, habeat licentiam in hoc modo, ut si fuerent duo filii, tertiam partem substantiae 
suae possit meliorare eum, qui ei bene et secundum deo obediens fuerit et servierit. Et si tres 
fuerunt, habeat licentiam quartam partem meliorare, quem voluerit; et si fuerent quattuor filii, 
tribuat quint am partem; et si fuerent quinque filii, sextam partem; et si fuerent sex, septimam~ 

356b. Augsburg Stadtbuch 1276 Zus. zu 112. Swan ein man an sin tot bette chumt und wil 
siner sele dinck schaffen, wolten den sin hausfrow oder siniu chint irren sines geschaeftes, sin 
haben geerbet oder suelen noch erben, ane der willen mage er wol geschaffen sines gutes als vil, 
als siner chinde einem gevallen mack ze rehtem taile. 

356c. Nithardi historiarum libri IV, lib. I c. 2. Initio quidem imperii suscepti pecuniam 
ingenti numero a patre relictam trifariam dividere iussit et unam partem causa funeris expendit, 
duas vero inter se et sorores suas a patre iusto matrimonio susceptas divisit, quas et instanter a 
palatio ad sua monasteria abire praecepit. 

356d. Lex Visigoth. IV, 5, 1. Si filios sive nepotes habentes ecclesiis vellibertis aut quibus 
elegerint de facultate sua largiendi volumtatem habuerint, de quintam tantum partem iudicandi 
potestas illis indubitata manebit. 

356e. Soest um 1350. So wanne eyn man krankheyt sines lives to bedde komet, dey mach 
den teynden deyl sines ghuydes gheven na sinen willen sunder siner erven weder sprake. Ande dey 
vrowe mach den teynden deyl eres brutschattes gheven, dar sey wyl, sunder eres mannes ande 
erre erven weder sprake. 

356 f. Urkunde von St. Gallen 806. Ego in Dei nomine Adalrham trado ad monasterium sancti 
Galli, quicquid in die exitus mei de hac luce in peccuniali causa non datum et non usatum reli
querim, id est caballis domalibus cum cetero troppo, caballis cunctis, auro argentoque, scuta 
cum lanceis, vestibus vel omnibus utensilibus, quas in die obitus mei non datas alicui et non 
usitatas reliquerim, trado ad iam dictum nionasterium pro anime mee salutem filiique mei 
Deotonis, ut nullo contradicente, quicquid, ut iam diximus, in die obitus mei reliquerim, ad 
eundem cenobium permaneat stabilitate perpetua ad habendum. 

356 g. Freiberg Stadtbuch (1461). Hat die Iorgynne vor mir Casp. Alber gesworner stadtvoit 
ir selgerethe bestalt unde eyne beschidunge gethan. Item hat sie Casp. Tisscher yeren bruder 
gekorn zu eyme selwarthen noch yerem tode aussgebens und eynnemens. Man sal eyn rinth 
slohin unde sal arme luthe setczen unde sal dovon drey spende machen. Item man sal geben die 
beste ku zu unnsir lieben frawen kirche zu eyner ymmerku, die sal man umbe wachs ausslossen, 
doruss sal man eyn licht lossen machen und sal das umbe yerer sele willen lossen burnen. 

356h. Bern, 15. Jahrh. 75. Das ein ieclicher burger oder gast bi vns gesessen, werm er kumet 
von siechtagen in das bett, der mag geben den zechenden teil siner varenden gutren und sinen 
harnesch und sin pferit durch gott, zu entladenne sin sele von dem unrecht besessnen und unrecht 
gewunen gutren, wenn er will, und ein frow ir cleider und houpt tucher. 

357. Freising, Urkunde 873. Ego itaque Pernolf cum coniuge mea Perhtni tradimus ad casa 
sancta Maria et beati Corbiniani confessoris Christi omnem rem, quam habere visi sumus in loco 
nominato Erphinprunno mobilem et inmobilem, cum omni vestitura ad praedicta domo condona
mus atque omnino firma stabilitate generali manu pro remedium animarum nostrarum constitui
mus, ut quicquid inde rectores domui ipsius agere voluerint, liberam potestatem post obitum 
nostrum in omnibus habeant agendi. 

357a. Freising, Urkunde 814. Ego Freido presbiter tradidi propriam hereditatem meam in 
loco Ominpach ad domum sanctae Mariae in loco Frigisinga. Vocavi ad me proximos et vicinos 
meos et in manus illoram totam dictam rem meam per wadium posui, si ego Freido in ipsa in
firmitate defunctus fuissem, ut ipsi perfecissent traditionem, quam ego ante dispositum vel 
cogitatum habui. Hoc peractum defunctus est Freido presbiter ipsique supradicti venerunt ad 
Frigisinga et perfecerunt, sicut eis iniunxit Freido pres biter, et confirmaverunt traditionem eius 
in altare sanctae Mariae. 

357b. Metz, Urkunde 910. Ego Richildis dono quasdam res proprietatis meae ad partem 
sancti Petri Gorziensis monasterii, donatumque in perpetuum esse yolo et promptissima voluntate 
per cartulam testamenti confirmo; totum per omnia ad integrum partibus prefati monasterii 
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sancti Petri dono, trado atque transfundo, in Dei nomine perpetualiter ad possidendum: ita 
tamen, ut in recompensatione earundem rerum et aliarum, quae sunt in comitatu Gerbercinse in 
Langeivilla, totum per omnia et ad integrum, de parte predictae ecclesiae per beneficium memorati 
domni Roperti presulis seu successorum eius, quandiu vixero, valeam habere et excolere iure 
precario quieto ordine iureque legitimo uti, et proinde annis singulis ad partem ipsius monasterii 
ad altare sancti Petri de argento solidos 6 persolvere debeam. 

357 c. Freising, Urkunde 773. Ego Adalunc cum filio meo Hrodunc tradimus ad ecclesiam 
beate dei genetricis Mariae virginis in loco nuncupante Premareini omnia, quae ibi habuimus post 
obitum nostrum, ut ibi sit stabilis pro redemptione anime nostrae. 

357d. Koln Schreinsbucheintrag Martin 6 V 5 (1171). Marcmannus dedit filio suo Heinrico 
post mortem suam dimidiam partem domus sue et aree, in qua ipse mansit, ut libere possit inde 
facere, quidquid velit; et eandem partem effestucaverunt omnes coheredes sui. 

358. Kleines Kaiserrecht (urn 1330), II, 36. Der eim sim frunde wil geben sin farnde habe 
oder sin ligende gut, der mag ez wol tun mit rechte; er sal ez aber uz der hant geben, wil 
er daz ers veste habe. Beheldet ers aber in siner hant un scheit sich nit davon, so en hat ers im 
nit gegeben, wan er hat ym schonen wan gemacht. 

358a. Magdeburg, Syst. Schiiffenr.1350 IV, 1 c.15. Gebit eyn man und vorreicht in gehe
'getim dinge vor den scheppfin eyme andirn manne eyn erbe noch syme tode ane undirscheit, 
alzo daz her ym keyne gewalt beheldit an deme erbe czu tun vnd czu lozin, diwile her lebt, zo 
mag her di gobe nicht gewandiln noch entpfuren adir untpfremdin deme, dem her di gobe 
zundir undirscheit noch syme tode gegebin hat. 

359. Ravensburg 1425. Wa zwai elichi gem£chit wlrint und die eliche kind hetten, das 
die nun mainten sollich ordnung ze tun: weders under in abgieng, das denne das beliben under in 
mit sinen kinden ain kind sin solt an allem gut ligendem und varendem, der sol das volliiiren bi 
ir baider gesundem und wolmugendem libe und ouch vor gesessem raut hie ze Rauenspurg und 
mit ains rauts willen und erlouben. 

359a. Rottweil, Hofgerichtsordnung 1435, XI5. Wil sich ain junckfrow vatterlichs und 
miiterlichs erbs verzihen, man sol si bevogten und sol bi ir sin ir vatter oder ir briider ainer, 
der die verzihung von ir ufnem und enpfach an sin selbs und der andern statt. Und ist die urtail, 
das si das tiie mit hand und mit mund und mit des hofrichters hand und mit irs vogez hand in 
des hand, der das verzihen enpfahen wil. 

360. Koln Verordnung des Erzbischofs 13006. Praecipimus, ut laici in praesentia sui sacer
dotis testamenta sua faciunt. Sacerdotibus praecipimus, quod hortentur omnes clericos et laicos 
testamenta sua facere, et quod non differant usque ad angustiam mortis, sed ea faciant, dum 
ad hoc compotes sunt suae mentis et corporis. 

360a. Koln Schiiffenschreinsbucheintrag 1316. Hermannus testamentum suum apertum 
confectum poni fecit in scrineum scabinorum, nisi velit hoc mutare. 

360b. Freiberg (um 1300) 5, L Swelch man also sinnik unde also selic ist, daz he sin dinc 
setzet unde berichtet bi sime lebendigen libe, unde di wile he bi guten sinnen ist unde ouch 
mit redehafter zunge wizzentliche dem richter unde erhaften luten oder ioch sinen vrunden 
oder sinen guten nakeburen, he lige oder sitze, daz hat craft unde bestet billiche unde mit 
rechte, ab he denne abeget. Ist iz aber, daz he wider ufkumit des legirs, so tut he wol, welchiz 
he wil. Abir waz he elicher kindere hat, di mac he nicht gesunderen nach der stat recht, daz he 
eime gebe me, dem anderen minner, des mac nicht gesin; si behalden aIle gliche teil zu rechte. 

361. HadelnLandrecht 1583. Sollen hinferner die Testamente von Pastoren und Predigern 
in zweyer ehrlicher Gezeugen Gegenwarth verfertiget und gemacht werden, welche Zeugen es 
sollen unterschreiben, da sie konnen, oder es versiegeln, und soli das Testament mit des Testierers 
Insiegel, oder da er keines hat, mit des Pastoren seinen verpitziret und verschlossen werden, 
und es also, bis der Testirer mit Tode abgangen, und es gerichtlich oder sonst eroffnet wird, bey 
dem Schulzen hingelegt werden. 

362. Halle, Schiiffenb. 1366, III, 546. Jacob Bothker quam in geheget ding vnd begavede 
Berchten, siner husvruwen, an aIle siner varnden have den dredden diel; selven wil her waldich 
sin, die wile dat he levet; wier ok dat Jacob Bothker wat schuldich bleve na sime dode, di 
schult schal die vruwe helpen gelden von orme diele Jacobes erven, und wat hie ok von sielgerede 
beschiedet vor sine sele, wier dat hie afghinge, dat sielgerede schal die vruwe ok helpen gheven 
von orme diele den erven. 

362a. Liibeck 1350. Ego Johannes, adhuc compos sensuum corporis et racionis, si morte 
preventus fuero, sic meum statuo testamentum. Sciendum, quod uxori mee Mechtylde do omnia 
bona mea, tam mobilia quam immobilia, ubicunque ea habeo. Eciam ego Mechtyltis do marito 
meo, Johanni, si morte preventa fuero, omnia bona mea, tam mobilia quam immobilia, ubi
cunque ea habeo. In provisores nostri testamenti eligimus Hermannum et Amelungum, singula 
stabilia conservaturi, donec ea notorie contradicamus. 

363. Leipzig Urk. 1446. Omnibus igitur melioribus modo via iure atque causa, quibus melius 
potuit, rerum suarum et bonorum omnium seu suum testamentum nuncupatum aut ultimae 
suae voluntatis eulogium disposuit,ac venerabilem et honorabiles viros et dominos praesentes 
absentes tamquam praesentes et quemlibet eorum in solidum in SUOB veros legitimos testa-
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mentarios fideicommissarios seu ultimae suae voluntatis executores elegit, fecit et constituit 
ac sollempniter ordinavit, eosdemque heredes universales in omnibus suis bonis mobilibus et 
immobilibus, iuribus et actionibus tam praesentibus quam futuris instituit. 

364. Sachs. Lehnr. 6, I. Die vader erft uppe'n sone die gewere des gudes mit sament 
deme gude; dar umme ne bedarf die sone nicht, dat man ime des vader gut bewise. 

364a. Halle SchOffenbuch 1350 III, 127. Otte Bere quam vor gheheget dingh vnde Heth 
ome eyn ordel werden, sin kint wire yghen anirstiirven von siner rechten swester, wii sie sik 
des underwinden scolden, dat sie rechte dyden. Do ward ome ghevunden, hie scoldet angripen 
boven an dem dorstele unde neden an der swellen an dem halven houe, dy Hans Mullers was. 

365. Sachsenspiegel I 28. Svat siisgedanes dinges ervelos irstirft, herwede oder erve oder 
rade, dat sal man antwerden deme richtere oder deme vronen boden, of he't eschet, na deme 
drittegesten. Dit sal de richter halden jar unde dach unvordan unde warden, of sik jeman dar 
to tie mit rechte. Sint kere't de richter in sinen nut; it ne si of de erve gevangen si, oder 
in des rikes denist gevaren, oder in godes denst buten lande. So mut he sin warden mit dem 
erve, wente he weder kome, wande he nekan sik an sinem erve de wile nicht versumen; dit is 
geredet von varender have. 

366. Sachsenspiegel I 22, I. Die erve mut wol varen to der wedewen in dat gut er dem 
drittegesten, durch dat he beware, dat des icht verloren werde, des an in gedrepe. Mit sime 
rade sal ok die vrowe bigraft unde drittegesten dun; anders ne sal he nene gewalt hebben an me 
gude bit an den drittegesten. . 

367. Briinn, SchOffenbuch 1353, 394. Quod in debitorem mortuum creditor agere non pot
est, cum ulterius jurisdictionem evaserit judicis temporalis; in possessiones autem bonorum 
ejusdem mortui potest agere pleno iure. 

368. Sachsenspiegel I 6, 2. Sve so dat erve nimt, die sal dur recht die scult gelden also 
vern, als it erve geweret an varender have. Diive noch rof noch dobelspel n'is he nicht plichtich 
to geldene, noch nene scult, wande der he wederstadinge untving oder biirge was worden. 

369. Freiberg (um 13OO) I, 18. Welch man oder vrowe oder welch kint erbeteil nimit, daz 
sal ouch di schult mite gelden zu rechte unde daz di bigraft kostet, also vii alse im geburt unde 
also verre, alse daz erbe gewenden mac. 

370. Steiermark, Landrecht vor 1425. Ez mag chain erb chain gilt besiczen von seinen vo
dern, wer die sind, ez werdent die gelter ee gewert; wan der gelter ist der nachst erb. 

371. Hattgau (UnterelsaB), Jahrspruch 1490, 35. Wann ein mann oder ein frau in diesem 
gericht stirbt, wollent dann di erben ungeerbt uszgehn, so sollent sie den schliissel uf den baum 
legen und mit der leuch usz dem haus gahn und mit ihnen tragen, dann sie in kleider anhabend, 
und nit mehr in das haus oder gueter gahn. 

372. Eachsmspiegel III 29, 2. Svar so tvene man en erve nemen solen, die eldere sal delen 
unde die jiingere sal kiesen. 

372a. Koln Schreinsbucheintlag Martin 2 IV 32 (1142-1156). Notum sit, quod dominus 
Heinricus, filius domini Herimanni, et EDIOr sua domina Magteldis sic consilio parentum suorum 
hereditatem suam inter se diviserunt post mortem patris eorum, quod domus iuxta vetus 
forum, que fuit domini Herimanni patris forum, succcssit in proprietatem domino Heinrico et 
proprietas aglorum Morcndorp. Inde dedit idcm Heinricus dcnarium sOIori sue Magteldi et 
alium viro suo Wencmaro in doresunen, ut mas cst. Hoc contigit coram magistris s. Martini, 
et testimonillm civibus datum est. 

373. Sachsenspiegel I 13, I. Sundert vader unde muder enen iren sone oder ene ire dochter 
van in mit irme gude, se tvein sik mit der kost oder ne dun, willet se na des vader dode oder 
na der muder dade an ir erve deH spreken, die bruder an der briidere, oder de gemannede dochter 
an der umbestadcden siister; se muten in de dele bringen mit irme ede al dat gut, da se mede 
afgesundert waren, of it is varende gut, sunder rade. Is it aver andere gut, dat man bewisen 
mach, dar ne mogen se nicht vore sveren. 

374. Sachsenspiegel I 10. Gift de vader sime sone kledere unde ors unde perde unde har
nasch to der tiet, als he is bedarf unde et niitten mach, unde it de vader geven mag; stirft sint 
sin vader, he ne darf des nicht delen mit sinen briideren, noch sines vader herren weder geven, 
noch des vader erven, of he sinem vadere nicht ebenburdich n'is, al si he von sinem vader un
gesccdcn mit sime gude. 

375. Edictus Rothari (643) 181. De nuptiis. Si pater filiam suam aut frater sororem legi
timam alii ad maritum dederit, in hoc sibi sit contempta de patris vel matris substantia, quan
tum ei pater aut frater in diae traditionis nuptiarum dcderit: et amplius non requirat. 
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253, 298, 314, 325, 356b, 356h, 359; h) bayrisch-iisterreichische Nr.21O, 216, 218, 232, 
237,240,257, 321a, 367; i) niederIandische Nr. 56, 132,281,283, 289a, 290b, 296a, 324a, 
329. 

8. Zunftsatzungen: Nr.65-70. 
9. Bergordnungen: Nr.72, 102, 234. 

II. Urkunden, Eintragungen, Gerichtsspriiche. 

1. Urkunden: a) frankische Nr.103, 180, 260, 288e, 356£., 357, 357a, 357b, 357c; 
b) Kaiserurkunden Nr. 34, 100, 126,252; c) stadtische Nr. 19, 19a, 19b, 20, 33, 57, 89, 
93, 128, 184, 193a, 325b, 355b, 362a, 363; d) sonstige Nr. 59, 129, 251, 288f. 

2. Stadtbucheintrage: 1<~rankfurt Nr. ll9, 141,202; Kiiln Nr. 55, 81, 104 a, 108,109, 
llO, 111, ll2, 114, ll6, ll7, 131, 189, 305, 311, 357d, 360a, 372a; Liibeck 135, 173, 201a, 
203,244; Liineburg 53, 186, 197; Stralsund 118, 200, 200a, 261; sonstige 20b, 70a, 106, 
191, 213, 235, 356g, 362, 364a. 

3. Gerichtsspriiche: Nr. 17, 74, 193b, 274, 275, 278, 315. 

III. Privatarbeiten (Geschichtsschreiber, Theologen, Juristen). 
1. Geschichtsschrei ber: a) Tacitus Germania Nr. 270, 293, 295, 299, 334, 337; 

b) frankische Nr.24a, 288d, 328, 356c. 
2. Theologen: Nr.227, 291c, 292-292c, 296, 355. 
3. Rechtsbiicher: a) Deutschenspiegel Nr. 43, 107, 326; b) Gorlitzer Landrecht 

Nr. 91; c) kleines Kaiserrecht Nr. 7, 60, 164,201, 319a, 332a, 358; d) MeiBner Rechts
buch Nr. 21a, 39, 105, 131a, 155, 157, 219, 254, 313; e) Purgoldt Nr.79, 126a; f) Richt
steig Landrechts Nr. 158, 167; g) Ruprecht von Freising Nr. 199b; h) Sachsenspiegel 
Nr.5, 14, 15,26,27,36,37,38,42,46,51,52, 61a, 64, 76, 87, 92, 95, 96, 99, 123,125, 125b, 
136, 145, 146, 148, 150, 159, 161, 169, 176, 177, 194, 199c, 205, 214, 245, 264, 265, 266, 268, 
268a, 271, 287, 297, 307, 307a, 308, 309, 319,322,330, 332,335,343,344,346,365,366,368, 
372, 373, 374; i) Schwabenspiegel Nr.75, 142, 225,282, 319b, 327, 345; k) sachsisches 
Weichbild Nr. 176. 



Rechtssprichworter. 

Rechtssprichworter. 
Creditores sunt propinquissimi heredes 167. 
Cuius regio eius religio 22. 
Das Gut rinnt wie das Blut 155. 
Das ~nd folgt der argeren Hand 37, 146. 
Der Altere solI teilen, der Jiingere kiiren 168. 
Der Bauer hat nur ein Kind 159. 
Der Tote erbt den Lebendigen 67, 165. 
Dies interpellat pro homine 97. 
Donner et retenir ne vaut 162. 
Ein Mann, ein Wort 14. 
Eisern Vieh stirbt nie 107. 
Erbgut geht wieder den Weg, daher es gekommen 155. 
Frauengut solI weder wachsen noch schwinden 139. 
Gedinge bricht Landrecht 138. 
Geiselmahl kostlich Mahl 114. 
Hand wahre Hand 81,83. 
Hat die Egge das Land bestrichen, so ist die Saat erworben SO. 
Heirat macht miindig 25, 143, 145. 
Huer geit voer coep 106. 
Je naher dem Blut, je naher dem Gut 153. 
Kauf bricht Miete 107. 
Kauf bricht nicht Miete 106. 
Kindes Gut ist eisern Gut 145. 
Kindergut solI weder wachsen noch schwinden 145. 
Kinderzeugen bricht Ehestiftung 13S. 
Langst Leib langst Gut 14l. 
La recherche de la paternite est interdite 146. 
Leent gud egen gud lOS. 
Le mort saisit Ie vif 67, 165. 
Les propres ne remontent pas 155. 
Man glaubt den Augen weiter als den Ohren 15. 
Miindelgut solI weder wachsen noch schwinden 149. 
Nemini res sua servit 5S. 
Nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet SI. 
Nul n'est batard de sa mere 146. 
Nudus consensus facit nuptias 130. 
Ohne Faust kein Pfand 76. 
Paterna paternis, materna maternis 155. 
Reichsrecht bricht Landrecht 11. 
Sehen geht iiber Horen 15. 
Servitus in faciendo consistere nequit 5S. 
Simple transport ne saisit point 100. 
Solus deus heredem facere potest, non homo 152. 
Soviel Mund, soviel Pfund 155. 
Stadtluft macht frei 17, 23. 
Superficies solo cedit 40. 
Ubi rem meam invenio, ibi vindico S3. 
Was die Fackel verzehrt, ist Fahrnis 39. 
Was in des Nachbars Hof falIt, ist sein 45. 
Was nicht erwintert wird an Vieh, solI auch nicht gesommert werden 5S. 
Wer den bosen Tropfen genieBt, genieBt auch den guten 45. 
Wer die Augen nicht auftut, tut den Beutel auf 105. 
Wer nicht will deichen, muB weichen 31. 
Wer sat, der maht SO. 
Wer will wohl und selig sterben, der lasse sein Gut den rechten Erben 153. 

199 

Willkiir bricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht Gemeinrecht II. 
Wo du deinen Glauben gelassen hast, da soUst du ihn suchen 81. 



Abandon 33. 
Abbaurecht 5l. 
Aberkennung der burgerlichen 

Ehrenrechte 24. 
Abgeleiteter Erwerb 70, 80. 
Abliisung 6l. 
Abmarkung 44. 
Abschichtung 25, 141, 142, 143, 

161. 
AbschoB 22. 
Absetzung eines Vormunds 150 
Absolutes Recht 43. 
Absoluter Staat 27, 34. 
Abstrakte Vertrage 117. 
Abtretung 81, 100, 100£. 
Abtretung des Nachlasses 167. 
Abtretungsverbote 101. 
Abwachsung 28. 
Abwesenheit 17, 20f., 151. 
achtendeele 126. 
act of God 99. 
actio emti 104. 
actio negatoria 75. 
actio redhibitoria 105. 
actio quanti minoris 105. 
Adel23f. 
Adlige Sippe 46. 
administrator 165. 
Adoption 142, 148, 160. 
Affatomie 16, 148, 160. 
affiliation order 147. 
Afterleihe 56. 
Agnaten 46, 158£. 
Agnation 123. 
Agrargenossenschaften 29f. 
Agrarkommunismus 29. 
Akkordlohn Ill. 
Akkordvertrag 52, Ill. 
Aktie 16. . 
Aktiengesellschaft 33. 
Akkusationsrecht 132. 
Aktionensystem 13. 
Aktive Assistenz 131. 
Akzessorische Rypothek 65,77. 
Albrecht, Wilh. Ed. (1800 bis 

1876), 6, 67, 69. 
alien enemy 22. 
Alimentationspflicht 147. 
Allgemeine Gutergemeinschaft 

136, 137, 140. 
Allgemeines Landrecht fUr die 

preuBischen Staaten (1794) 
4. 

Allgemeines burgerI. Gesetz
buch (Osterreich, 1811) 4. 

Allmende 30, 44, 48, 50, 57. 
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Allodialinvestitur 74. 
Almosen 161. 
Alpgenossenschaft 31. 
AltburgergiIden 34. 
AltenteiIsvertrag 115, 159. 
Alter 25. 
Altersklassen 124. 
Altersvormundschaft 148. 
Altertumsfunde 80. 
.Altere Gewerkschaft 33. 
.Altere Satzung 62, 76. 
Alternative Inhaberklausel119. 
Alterstermine 25. 
ameublissement 39. 
v. Amira, Karl (1848-1930) 6, 

7, 89, 91, 93, 114, 128. 
Amortisation 18, 62. 
Amtsadel 46. 
Amtsgut 46. 
Amtsvormundschaft 147, 151. 
anafangjan 82. 
Anefang 79, 82, 104. 
Anefangklage 82. 
Aneignung 72, 79, 100. 
Anerbengut 66. 
Anerbenrecht 74, 159, 168. 
Anfechtung 14, 17, 21, 25, 90, 

142, 144, 163. 
Angeld 92, 93, 109. 
Angestellte 17. 
animus domini 69. 
Ankindung 148. 
Annahme 14, 105. 
Annahme an Kindes Statt 148. 
Annahme der Erbschaft 166. 
Annahme der Leistung 97. 
Annahmeverzug 97, 104. 
Anruchigkeit 24. 
Anstalten 34, 36, 157. 
Anteilsglaubigerschaft 103. 
Anteilsschuld 102. 
Anteilige Raftung 102. 
antichrese 65. 
Antrag 14, 95. 
Anwachsung 28, 141, 152. 
Anwartschaftliche Gewere 63, 

68, 79. 
Anwartschaftsrecht 45, 65, 124, 

125, 159, 161. 
Anweisung 117. 
Arbeitskraft 109. 
Arbeitsvertrag 85, 86, 92, 109ff. 
Arbeitsrecht 2. 
Argere Rand 23, 146. 
Arrest 63. 
Arrha 91, 93, 104, 128. 

Arrhalvertrag 91,104,107, 111, 
128. 

Assistenz, aktive, passive 130£. 
Aszendenten 126. 
Aufgebot 73, 130. 
Aufgebotsverfahren 17, 21, 74, 

80. 
Auflage 161. 
Auflassung 68, 73, 74, 105 . 
Auflosende Bedingung 61. 
Auflosung 47. 
Auflosung der Ehe 132, 138f£. 
Aufnahme des Kindes 29. 
Aufrechnung 96. 
Aufrecken des Fingers 90. 
Aufschiebende Bedingung 62, 

76. 
Aufschlagen der Augen 19. 
Augustin (354-430) 161. 
Ausgleichspflicht 168. 
Ausgleichung 102£. 
Auslieferung 122. 
Auslobung 95. 
Aussatz 26. 
Ausschlagen der Erbschaft 166. 
AusschlieBliches Aneignungs-

recht 79, 80. 
Aussetzung 19, 142. 
AuBereheliche Verwandtschaft 

147. 
AuBergerichtliche Pfandnahme 

85. 
AuBerordentliche Testaments-

formen 164. 
.AuBerer Zufall 99. 
Aussteuer 135ff. 
Ausubung der Rechte 12. 
Autonomie 3, 9, 24, 33, 34, 46. 

bailments 91, 111. 
balemund 150. 
banchart 146. 
Bann, geistI. 129. 
Bannlegung 63. 
Bargeschaft 85. 
Barkauf 91, 103. 
Bastard 146ff. 
Bauerliche Gemeinderschaften 

28,44. 
Bauerliche Leihe 54. 
Bauernbefreiung 2, 55, 61. 
Bauern, Geschafte von 15. 
Bauernguterrecht 159. 
Bauernlegen 55. 
Bayrisches Landrecht (1756) 4. 



Beamter, Haftung des Staates 
71. 

Bede 60. 
Bedingung 61, 62, 76. 
Beerbte Ehe 141. 
Begebungsklausel 118. 
Begebungsvertrag 118f. 
Begrenzte dingliche Rechte 

54ff., 76ff. 
Begiinstigung 121f. 
Beilager 129, 130. 
Beischlaf 129, 130. 
Beisitz 139, 141. 
Beispruchsrecht 15, 45, 136, 

145. 
Beistandschaft 151. 
Belehnung 56. 
Benanntes Gedinge 56. 
beneficium 56. 
beneficium divisionis 102. 
beneficium inventarii 167. 
Bergarbeiter 110. 
Bergbaufreiheit 51. 
Bergelohn 80. 
Berggegenbuch 34. 
Berggemeinde 52. 
Berghoheit 52. 
Bergrecht 51, 72. 
Bergregal 51. 
Bergrechtliche Mineralien 52. 
Bergschaden 53. 
Bergteil 52. 
Bergung 90. 
Bergwerkseigentum 12, 52. 
Bergwerkseigentiimer 121. 
Bergzehnt 51. 
Bernsteinregal 49. 
Berufsgenossenschaften 31, 32. 
Berufung zur Erbschaft 154ff. 
Beschrankte Erbenhaftung 167. 
Beschrankte Giitergemein-

schaft 140. 
Beschrankte Raftung 88. 
Beschrankte Rechte 42. 
Beschrankte Rechtsfahigkeit 

21ff. 
Beschrankte Vermogenshaftung 

88. 
Beschrankt verkehrsfahige Sa

chen 40. 
Beschrankung des Eigentums-

inhalts 43. 
Beschreien der Wande 19. 
Beschreiten des Ehebetts 128. 
Beseler, Georg (1809-85) 6,10, 

163, 165. 
Besitz 67ft., 79. 
Besitzeinweisung 73. 
Besitzergreifung 73, 166. 
Besitzraumungsvertrag 73. 
Besitzerwerb, abgeleiteter 70. 
Besitzloses Pfand 78. 
Besitzlose Sache 79, 81. 
Besitzpfand 76. 
Besitzschutzklage 75. 
Besserung Ill. 
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Bestandteile 40. 
Bestattung 40. 
besthaupt 54, 161. 
Beurkundung 15f., 19, 70, 93, 

138. 
Bewegliche Sachen 39. 
Beweisfiihrungsformen 15, 93. 
Beweisurkunde 15. 
Bienenrecht 79. 
Billiges Recht 8. 
Billigung 105. 
bill of sale 78. 
Binnenschiffahrt Ill. 
Blindheit 26. 
Blutsbriiderschaft 123. 
Blutsverwandtschaft 123ff. 
Bodenerzeugnisse 40. 
Bodengesetzgebung 3. 
Bodenregal 72. 
Bodmerei 89. 
Bologna 34, 130. 
Boswillige Verlassung 133. 
Bote 16. 
Botenstab 16, 91. 
Boykott 32. 
Braupfannen 40. 
Brautkinder 146. 
Brautlauf 128. 
breach of contract 99. 
brevi manu traditio 81. 
Bringschuld 96. 
Bruchteilsgemeinschaft 168. 
Bruderschaften 34. 
Brunnen 48. 
Briinner Schiiffenrecht (14. Jh. 

2.H.) 5. 
Brunner, Heinrich (1840 bis 

1915) 6, 18, 23, 34, 46, 57, 
75, 100, 106, 119, 128, 147, 
156, 158, 162. 

Bucheintrag 70. 
Buchersitzung 58. 
Budner 55. 
building lease 55. 
Biirgerliche Klage 13. 
Biirgerlicher Tod 20. 
Burgfrieden 28, 46. 
Biirgenschuld 112f. 
Biirgschaft 95, 112ff. 
Bursen 34. 
Busen 124. 
BuBe 121. 
BuBschulden 85. 
buteil 54, 157. 

capillaturiae 148. 
caro, una 130. 
Carpzov, Benedikt (1595 bis 

1666) 4, 20. 
carta 15. 
cartam levare 73. 
cautio 16. 
cautio indiscreta 117. 
caveat emptor 105. 
charge 65. 
civil death 20. 
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code civil (1804) 4. 
codex Maximilianeus bavaricus 

s. bayr. Landrecht. 
coheredes 28. 
coinvestitura 57. 
commenda 28. 
communio 141. 
communis manus 28. 
compagnia 29. 
condominium plurium in soli-

dum 44. 
coniuratio 32. 
consideration 117. 
constitutum possessorium 81. 
Conring, Hermann (1606 bis 

1681) 4, 5. 
copula carnalis 130. 
corpus 67, 69. 
corpus iuris 10. 
culpa 99. 
cura 150. 
cura prodigi 26. 

damages 120. 
Darlehen 85, 92, 108. 
datio in solutum 96. 
debita feudalia 57. 
decima 59. 
deed 65, 71, 73, 81, 106. 
Defensionspflicht 104. 
Defensivwirkung 68. 
Deichgenossenschaft 31. 
Deichgeschworene 31. 
Deichgraf 31. 
Deichrecht 72. 
Deichrichter 31. 
Deichversammlung 31. 
Dekret Ne temere 131. 
Dekret Tametsi 130. 
Deliktsfahigkeit 35, 37. 
Deliktschulden 167. 
depositum 112. 
Derelinquierte Sachen 79. 
Destinatare 35. 
Deszendenten 126. 
detentio 69. 
desponsatio 128. 
devise 164. 
Dienstbarkeiten 39, 41, 42. 
Dienstrecht 3. 
Dienstvertrag 2, 12, 109f£. 
diligentia quam in suis 99. 
Dingliche Rechte 41. 
Dingliche Schuld 60. 
Dinglicher Vertrag 75. 
Direktionsprinzip 52. 
disparagium 24. 
Dispositive Urkunde 15, 95, 

118. 
Dissidenten 19. 
dissolution 133. 
Distriktsverleihung 52. 
dominium directum 43. 
dominium utile 43. 
donatio ante nuptias 129. 
donatio post obitum 161f. 
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donatio pro anima 161. 
Doppelknie 126. 
Doppelpfandung 97. 
dos 129. 
Dotalrecht 137. 
Draufgabe 93. 
Dreiliniensystem 126, 155f. 
DreiBigste 166. 
Drittpfennigsrecht 97. 
droit coutumier 4. 
droit d'aubaine 22. 
droit de retour 138. 
DurchwinterungsfuB 58. 

Ebenburt 23. 
Echte Not 17, 46, 98, 142. 
Ehe 128ff. 
Eheauflosung 21, 26. 
Ehebruch 132ff. 
Ehegatten 11. 
Ehegattenerbrecht 126, 134, 

139f., 141, 156f. 
Ehegeld 54. 
Ehegut 27, 125, 136. 
Ehehindernisse 2, 23, 132. 
Ehelichkeitserklarung 147. 
Eheliche Gemeinschaft 2, 44, 

125. 
- Genossenschaft 136. 
- Giitergemeinschaft 103. 
- Kinder 142 ff. 
Eheliches Giiterrecht 2, 11, 

135ff., 156. 
Ehelosigkeit als Strafe 129,130. 
Ehemannlicher NieBbrauch 

138. 
Ehemannliches Entscheidungs. 

recht 135. 
Ehemiindigkeit 25, 27. 
Eherecht 23, 128ff. 
Ehescheidung 2, 27, 132ff. 
EheschlieBung 15, 128ff. 
Ehevertrage 138, 160. 
Ehezerriittung 133. 
Ehe zur linken Hand 24. 
Ehre 2, 37. 
Ehrenminderung 24. 
Ehrenschelte 94. 
Ehrenwort 94. 
Ehrloser Lebenswandel 24. 
Ehrlosigkeit 24, 94. 
Eichhorn, Karl Friedrich (1781 

bis 1854) 6. 
Eigen 42, 152. 
Eigengewere 68, 161. 
Eigenhandiges Testament 164. 
Eigenkirchenvermogen 41. 
Eigenmachtige Pfandung 13, 

107. 
Eigentum 2, 42. 
Eigentiimerdienstbarkeit 58. 
Eigentiimerpfandrecht 65. 
Eigentumsahnliche Rechte 42, 

47ff. 
Eigentums beschrankungen 43, 

45. 
Eigentumserwerb 72ff., 79ff. 
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Eigentumsklage 75f. 
Eigentumspfand 61. 
Eigentumsschutz 75, 81, 83. 
Einforstung 50. 
Eingebrachtes Gut 141£. 
Einigung 80. 
Einkindschaft 145. 
Einlager 89, 94, 114. 
Einlosungsrecht 62, 76. 
Einrede der mehreren Zuhalter 

146f. 
- der Vorausklage 114. 
Einsatz der Person 89. 
Einsegnung der Ehe 130. 
Einseitige Rechtsgeschafte 14. 
---, Scheidung 132. 
Einseitiges Versprechen 89, 95, 

119. 
Einspruchsrecht 74. 
Einstimmigkeitsprinzip 28, 30. 
Eintragung 58, 63, 74, 77, 101. 
Eintrittsrecht 155. 
einunga 14. 
Einwerfungspflicht 168. 
Einzelsachen 40. 
Eisenbahn 121. 
Eisernviehvertrag 107. 
Elel;lde 21. 
Elterliche Gewalt 144. 
emancipatio 143, 144. 
emblements 80. 
Empfangniszeit 143, 144, 146. 
Emphyteuta 43. 
Engerer Kreis 124, 153, 154, 

155. 
Englisches Recht 16, 20, 21, 

22, 26; 40, 43, 47, 55, 62, 
65, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 
80, 81, 84: 89, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, 110, Ill, 114, 117, 120, 
121, 122; 131£., 133f., 137, 
138,144,145,147,148,149; 
156, 157, 160, 164, 165, 167. 

Enkel 126, 154. 
enrolment 71. 
Enteignung 49, 58, 66, 72. 
Enteignungsrecht 80. 
Entfiihrungsehe 129, 130. 
Entgeltlichkeit 91, 106. 
Entgeltliche Verwahrung 99. 
- Leihe 108. 
Entliegenschaftung 39. 
Entschadigung 72. 
Entmiindigung 25, 26. 
Entsippung 121. 
Entwerung 67, 68. 
epistola 118. 
epistola evacuatoria 96. 
equitable estate 62. 
equitable interest 43, 65. 
equity 8. 
equity of redemption 62. 
Erbabfindung 168. 
Erbanwartschaft 165. 
Erbbaurecht 39, 40, 55. 

erbe 39. 
Erbebiicher 70. 
Erbeinsetzungsvertrag 162. 
Erbeinweisung 166. 
Erbengedinge 160. 
Erbengemeinschaft 28, 44. 
Erbengewere 69. 
Erbenhaftung 102, 167. 
erbenlaub 45. 
Erbe zu treuer Hand 165. 
Erbfolgeordnung 154ff. 
Erbgang 17. 
Erbgrenze 155, 156. 
Erbgut 46, 152, 153. 
Erblehen 158. 
Erbleihe 54. 
Erblosung 46, 65. 
Erbpacht 54. 
Erbrecht 2, 11, 152ff. 
- des Fiskus 157. 
- an Sondervermogen 157. 
- der Unehelichen 146. 
- des Wahlkindes 148. 
Erbschaftsbesitz 165f. 
Erbschaftserwerb 165f. 
Erbschaftsklage 153, 166. 
Erbschein 166. 
Erbsalzer 34, 53. 
Erbtochter 163. 
Erbuntertanigkeit 55. 
Erbverbriiderung 162. 
Erbvertrag 153, 156, 162. 
Erbverzicht 163. 
Erfinderrecht 12, 32, 38f. 
Erfolgshaftung 121. 
Erfiillungsverzug 87. 
Erfiillungssurrogate 96. 
Erklarungstheorie 14. 
ErmaBigungsrecht 98. 
Ernennung des Vormunds 150. 
Errungenschaftsgemeinschaft 

135, 137, 140. 
- von Todes wegen 137. 
Ersitzung 18, 73, 79, 80. 
Ersitzungsbesitz 75. 
Erstgeburtsrecht 46, 159. 
Erwerb der Rechtsfahigkeit 19. 
- yom Nichtberechtigten 81. 
Erwerbsfahigkeit 21ff. 
Erwerbsgesellschaft 2, 28. 
Erwerbs- und \Virtschaftsge-

nossenschaften 33f. 
Erworbene Rechte 10, 42. 
Erzeugung in der Ehe 143. 
estate 43. 
Evangelisches Eherecht 131. 
Eventualbelehnung 56. 
Eviktionspflicht 104. 
Ewiggeld 59. 
Ewigsatzung 62. 
Exaktionsklausel 118. 
executor 165. 
exfestucatio 73. 
exitus 73. 
exitum se dicere 73. 
Expromission 101. 



faderfio 135. 
Fahrhabe 152. 
Fahrlassigkeit 99. 
Fahrnis 39. 
Fahrnisbesitz 79. 
Fahrniseigentum 76. 
Fahrnisgemeinschaft 136, 137, 

140. 
Fahrnishypothek 77. 
Fahrnispfandrecht 76. 
Fahrnisklage 81. 
FahrnisnachlaB 154. 
Fahrregal 48. 
Fakultaten 34. 
Fallrecht 155. 
familia 123. 
Familie 126. 
Familiengut 27, 125, 135. 
Familienfideikommisse 46, 152, 

157. 
Familiennamen 38. 
Familienrat 127, 152. 
Familienrecht 2, 3, 123ff. 
Familienschaft 126, 155. 
Familienstiftung 127. 
fange 126. 
fathum 124. 
Faustpfand 76, 78, 1I3. 
fee (simple tail) 47. 
Fehde 12, 85, 1I3, 122. 
Feldfriichte 40. 
Feldesfreiheit 53. 
Felonie 56. 
feme covert 137. 
Fensterrecht 45. 
fente 155. 
feoffment 73. 
Fertigung 73. 
Feste Pfandstelle 65. 
festuca 73, 91, 160. 
- notata 91. 
Fetisch 91. 
feudum 56, 158. 
Ficker, Jul. (1826-1902), 128. 
Fideikommisse 46. 
FideikommiBschulden 47. 
fidejussio 1I4. 
fides corporalis 94. 
- facta 90, 91. 
Fiduziarisches Geschaft 16. 
Fiktionstheorie 36. 
filius nullius 147. 
Finderbeleihung 51. 
Firma 38. 
Firmenrecht 22. 
Firmengesellschaft 29. 
firmare cartam U8. 
Fischereifreiheit 48. 
Fischereirecht 48. 
Fischereiregal 48. 
Fleischbanke 40. 
FloBereiregal 48. 
Flurzwang 44. 
FluBbett 48. 
foi de corps 94. 
Folgerecht des Imkers 79. 
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foenus nauticum 1I5. 
foramundo 149. 
Forderungsgemeinschaft 103. 
Forderungsrecht II, 1O1. 
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Frauenraub 129, 130. 
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Freiheiten II. 
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Freiteil 46, 157, 160, 161. 
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Friedelehe 129, 146. 
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113, 133. 
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Fristen 17, 20. 
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Fugger 29. 
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Fund 13, 17, 79, 90. 
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Fiindigkeit 53. 
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Ganerben 28, 66, 168. 
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Geburt 19, 142, 143. 
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Gefahrtragung 77, 105, 111. 
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Gefolgschaft 109, 143. 
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Geheiligte Sachen 40. 
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Geisel 87. 
Geiselschaft 87, 113. 
Geistige Gebrechen 26, 148. 
Geistiges Eigentum 38. 
Geistliche Verwandtschaft 132. 
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140, 162. 
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Gemeines Hypothekenrecht 64. 
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Gemeinnutzung 48. 
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164. 
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44. 
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Hand 168. 
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Generalsukzession 153. 
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Genossenschaft 35. 
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32. 
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eigentum 35, 44. 
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Genossenschaftstheorie 35. 
genuculum 124. 
Gepachtete Satzung 62. 
Gerade 41, 135, 136, 139, 152. 
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Gerechtigkeit 8. 
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74. 
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Gesamte Hand 28. 
Gesamteigentum 44, 47, 57. 
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Gesamtgut 140f. 
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140f. 
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140f. 
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103. 
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Gesamtschuld 102, 114, 146. 
Gesamtvormundschaft 2. 
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90. 
Geschaftszeugen 15, 93. 
Geschlecht 26. 
Geschlechtsleite 123. 
Geschlechtsmark 29. 
Geschlechtsverbande 125. 
Geschlechtsvormundschaft 26, 

148, 150. 
GeschoBeigentum 40. 
Geschwisterehe 132. 
Gesellenvertrag 110. 
Gesellenrecht 32, 110. 
Gesellschaft 12, 103, 107. 
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Gesellschaftsvertrag 36. 
Gesetztes Recht 9. 
Gesetzgebung 10. 
Gesetzliche Erbfolge 154, 158. 
- Pfandrechte 64, 78, 107. 
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Gesetztes Pfand 76. 
Gesindelohn 110. 
Gesindevertrag 109f. 
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Gesundheit 25f. 
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GewahrIeistung 104£. 
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Gewerbefrau 27. 
Gewerbefreiheit 32. 
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Gewerbliche Anlagen 40. 
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110. 
Gewerbsgesellschaft 28, 33. 
Gewere 8, 41, 60, 62f., 67ff., 

73, 75, 79, 93, 105, 106, 108, 
135, 149, 164. 

Gewereschutz 75, 81. 
Gewere zu rechter Vormund-

schaft 139, 145. 
Gewerkenbuch 34. 
Gewerkenversammlung 34. 
Gewerkschaft 33, 34, 52, 109. 
Gewillkiirte Erbfolge 153, 160ff. 
Gewohnheitsrecht 3, 9. 
gidingi 15. 
Gierke, Otto von (1841-1921) 

6, 37, 67, 84, 89, 90, 91, 
102, 110, 158. 

Gilden 31, 34. 
gisiI 113f. 
Glaubigerschuld 60, 87. 
Glaubigerverzug 97. 
Gleichheit 19. 
Glieder 124. 
Glosse 5. 
Glossatoren 130. 
Gottespfennig 92, lC4. 
Gratian 130. 
Greise 25, 148. 
Grenze 44. 
Grenzbegehung 73. 
Grenzrecht 44. 
Grenzstreitigkeiten 68. 
Grenziiberbau 44. 
Grimm, Jak. (1785-1863) 7. 
GroBjahrigkeit 145. 
Grotius, Hugo (Hugo de Groot) 

(1583-1645) 5, 72. 
Grubenvorstand 34. 
Grundbuch 16, 67, 70f. 
Grundbuchsystem 39, 70f. 
Grundbuchwesen 69. 
Grunddienstbarkeiten 18, 57f. 
Grundeigentum 8, 42f. 
Grundherrlicher Retrakt 65. 
Griinderleihe 55. 
Grundherrschaft 10, 48, 157. 
Grundlast 59ff. 
Grundleihe 54ff., 106. 
Grundpfandrecht 6lff. 
Grundruhrrecht 80. 
Grundschuld 65, 89. 

Grundstiicksleihe 43. 
Grundstiickspacht 54. 
Grundstiickshaftung 61. 
Grundzinsen 59. 
guarandy 114. 
guardinship by nature 144. 
Gtilt 65. 
Giitergemeinschaft 28, 136, 

140. 
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wegen 140. 
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Giiterscheidung 135. 
Giitertrennung 135, 137. 
Giiterverbindung 137. 
Gutglaubiger Erwerb 83. 
Gutsherrschaft 55. 
Gutsiibernahme 101, 102, 116. 

Haarschur 148. 
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Haftungsvertrag 87, 93ff., 
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Halbgeburt 155. 
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Hand 15, 90, 94. 
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Handelsgesellschaften 28f., 33. 
Handelskauf 82. 
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Handelsrecht 86. 
Handfeste 119. 
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Handgeld 92. 
Handhafte Tat 82. 
Handkauf 104. 
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Handreichung 90, 92, 94. 
Handschenkung 106. 
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Handschuh 73. 
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Handtreue 90. 
Handlungsvollmacht 17. 
Handwerker 83, 111. 
Handwerkergerate 39. 
Handwerkergilden 31f. 
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Haus 123, 125. 
Hausgemeinschaft 28, 109, 1l0, 
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Hausmarke 80. 
Hausvermogen 154. 
Hauszeichen 91. 
Heergewate 41, 152. 
Heerpfiihl 139. 
Hehlerrecht 83. 
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Heimfallsrecht 153, 156, 157. 
Heimfiihrung 128. 
Heimstatte 66. 
Heimsteuer 135. 
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Heiratszwang 2, 26, 72, 128f., 

130, 142, 149. 
heirlooms 40. 
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Mritier legitime 157, 164. 
Herrenfall 56f. 
Herrenlose Sachen 79. 
Herrenloses Land 72. 
Heuervertrag 1l0. 
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6, 31, 67, 69, 84, 114. 
Hinterlegung 96. 
hire of goods 107. 
Historische Rechtsschule 6, 9. 
histiure 135. 
hiwiski 123. 
Hochzeitsgelage 129. 
Hoferolle 158. 
Hofmarke 38. 
Hofrecht 3. 
HofrechtlicheGenossenschaften 
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- Leihe 54. 
Hoher Adel 10, 23f., 46. 
Hiihere Gewalt 99, 105. 
Holschuid 96. 
Holzhaus 39. 
Holzleserechte 58. 
Holzungsrecht 58. 
Holzstab 91. 
Honorarvertrag 1l0. 
Horige 23. 
Hornung 146. 
Hornungsgaben 146. 
Huber, Eugen (1849-1923) 5, 

6, 67, 69, 137, 156. 
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Hypothek 42, 64£. 
hypotheque 65. 
Hypothekenbuchsystem 71. 

Jagdbezirk 51. 
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Jagdboheit 51. 
Jagdrecht 12, 41, 50, 79. 
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Jan 31. 
Idealgenossenschaften ~ 34. 
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Immissionen 45. 
impedimenta 132. 
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Infantia 25 
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intertiare 82. 
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Inventar 41, 155. 
Johann von Gelnhausen 5. 
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Juniorat 159. 
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Kaduzierung 34. 
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Kaufrecht 86. 
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Knie 124. 
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Kontokorrent 96. 
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der 124. 
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Kopfsteuer 54. 
Kopfteil 161, 168. 
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Korperliche Gebrechen 25, 148. 
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Kraftfahrzeug 121. 
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Krankenhaus 157. 
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Kiindigung 109. 
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Kunkelmagen 123. 
Kunkelteil 141. 
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laesio enormis 104. 
LagergeschiHt ll2. 
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Laienspiegel 5. 
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Landesherr 27. 
Landesherrlichkeit 35. 
Landesherrschaft 9. 
Landesrecht 5. 
Landesverweisung 88. 
landlord 55, 107. 
Landname 72. 
Landpacht 80. 
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Landrechtsbuch 5. 
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Landsmannschaften 34. 

. Langobardisches Lehnrecht 56. 
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Iegataire 164. 
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Liegenschaftsverfiigung 14. 
Liegenschaftsvergabung 160. 
lien 65. 
Linealfolge 127. 
Linealgradualordnung 126, 158. 
locatio conductio 107, lll. 
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- ratum et consummatum 

130, 133. 
Mehrfache Gewere 67, 79. 
- Verpfandung 63, 77. 
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Minorat 159. 
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Mitgliederversammlung 35. 
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Mithut 57. 
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Mittelbarer Besitz 79. 
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Mutterliche Gewalt 144. 
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Niederer Adel 23, 46. 
Niederlandische Handelskom-

panien 33. 
NieBbrauch 58, 76, 157. 
Niftelgerade 139. 
nomen intellectuale 36. 
nominal damages 12l. 
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Witwe 143. 
Witwenehe 133. 
Witwen und Waisen 149. 
W ohnrecht 106. 
Wucher 108. 
wurtzins 55, 59. 

Zahlung nach Familienschaften 
126. 

- nach Magschaften 124, 155. 
Zehnt 54, 59. 
Zeichenreehte 37. 
Zeichenregister 16. 
Zeit 17. 
Zeitlohn 111. 
Zeitrechnung 17. 
Zession 100f. 
Zinsbares Darlehen 108. 
Zinsen 54, 59, 108. 
Zinseszins 108. 
ZinsfuB 108. 
Zinsgewere 68. 
Zinssatzung 62. 
Zinsverbot 108. 
Zivilehe 131. 
Zivilgesetz bueh, sehweizeri-

sehes 5. 
ZubehOr 40. 
ZubuBen 33. 
Ziichtigungsreeht 109f., 134£., 

142ff., 149. 
Zufall 98f., 108, 112. 
Zugrecht 65. 
Ziinfte 31£. 
Zunftordnung 109 .. 
Zunftzwang 32. 
Zurechnung 120. 
Zuriickbehaltungsrecht 77f.,83, 

112. 
Zuriickbleibende Zahlung 124. 
Zustimmung 14. 
Zwang 14. 
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